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Vorwort. 

Als mir im Februar d. J. von seiten der Verlagsbuch
handlung der Antrag gestellt wurde, Kopps griechische Staats
altertumer in zweiter Auflage herauszugeben, glaubte ich, mit 
gutem Gewissen dieser Arbeit mich unterziehen zu konnen, da 
ich einerseits durch die Uberarbeitung del' Hermannschen 
Staatsalterlumer mit dem Stand del' wissenschaftlichen Forschung 
vollig vertraut geworden war, anderseits infolge meiner prak
tischen Wirksamkeit, durch die ich seit dem Jahre 1883 mit 
dem Unterrichte in del' griechischen Sprache auf del' Ober
stufe der Gymnasien beschaftigt ward, klar erkannt hatte, 
was die Schule forderl und was dem Schuler fur sein privates 
Studium geboten werden kann. 

Denn, um jeglichem Mifsverstandnisse vorzubeugen, mufs 
ich abgesehen von dem schon durch den Titel angedeuteten 
weiteren Zweck des vorliegenden Buches ausdrucklich darauf 
hinweisen, dafs ich mit demselben keineswegs ein Lern buch 
bieten wollte, das in aller Schuler Hande sein mufste; ein 
solches habe ich personlich beim Unterrichte n i e vermifst., 
nie fur notig eracht.et. Nicht darauf kommt es an, dars del' 
SchUler Kennt.nisse auf Kenntnisse hauft, sondern darauf, dafs 
er an der Hand der Lekture durch den Lehrer, der aus 
dem V ollen greift, den Geist del' verschiedenen Zeiten ver
stehen und durch die einfacher gestalteten Einrichtungen des 
Altertums das Wesen der Einrichtungen seiner Zeit und seines 
Vaterliwdes allmahlich begreifen lernt. J e me h r sic h der 
Lehrer bei der Erklarung der Lekture auf das Notige be-



VI Vorwort. 

schrankt, desto nachhaltiger, desto besser wird er wirken; 
das Katechisieren iiber Einzelheiten, die der Lektiire ferne liegen, 
sei es bei der Einzelpriifung, sei es bei der so oder so ge
naunten Gesamtpriifung wird bei dem Schiller das Interesse 
an der Sache eher zuriickdrangen als fordern. 

Das vorliegende Buch soIl demnach, soweit es die Gymna
sien betrifft, dem Zwecke dienen, den Schiilern insbesondere 
bei der Privatlektiire, bei der sie der Leitung des Lehrers 
entbehren, sichere und klare Auskunft zu geben und den
jenigen unter ihnen, die fiir die Entwicklung der griechischen 
Staatsverfassungen lebhafteres Interesse empfinden, ein an
schauliches Bild iiber all das zu bieten, was ihrer Fassungs
kraft nahe liegt. 

Dars die urspriingliche Anlage des Buches aufgegeben 
und von dem friiheren Texte nur sehr wenig beibehalten 
worden ist, findet in sachlichen Erwagungen, nicht in vor
schneller Anderungssucht meinerseits seine Erklarung. 

Wien, den 20. Dezember 1892. 

Victor Thumser. 
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A. Vorhistorische Verhiiltnisse ·Griechenlands. 

I. Pelasger, Leleger (Karer), Phryger, Thraker. 

§ 1. Obgleich sich die Griechen vielfach als Auto
chthonen betrachteten, lafst die neuere Forschung dariiber keinell 
Zweifel, dars. ihnen andere Volksstamme auch auf dem grie
chischen Festlande und auf den InseIn des agaischen Meeres 
vorangegangen waren. Und zwar ist ein zweifaches Element 
unter der vorhistorischen Bevolkerung dieser Gegenden zu 
unterscheiden, ein arisches und ein semitisches. Die altesten 
Kunstgegenstande, wie sie die Ausgrabungen zu Mykena und 
Tiryns in Argolis, zu Orchomenos in 'Bootien, zu Menidi und 
Spata in Attika zu Tage lieferten, weisen namlich einen so
wohl von der althellenischen als auch von der fremd
landischen Kunstspezifisch verschiedenen Charakter auf; 
ahnlich steht es mit gewissen durch ihre Einfachheit aus
gezeichneten Kulten verschiedener Gottheiten, wie mit dem 
des Zeus, der Ge, der chthonischen Gotter, der Athene in 
Verbindung mit Hephaistos und Erechtheus auf dem Burg
felsen Altathens, ferner mit jenem del' Kabiren auf Samo
thrake u. s. w. 

In beiderlei Beziehung erscheint abel' del' semitische 
Einflufs von der Art, dafs er nicht durch den Verkehr mit 
orientalischen Volkern oder durch die Vermittelung phOni
kischer Kaufleute und Kolonisten allein erklart werden konnte, 
vielmehr wird man annehmen miissen, dafs sich schon in den 
altesten Zeiten wie in Kleinasien so auch im europaischen 
Griechenland semitische Stamme unter den arischen V organgern 
del' Hellenen niedergelassen haben. 

Aus der Zahl der von der griechischen Sage genannten 
VOlker konnen mit grofser Wahrscheinlichkeit die Pelasger 

Kopp, Griech. Staatsalterttimer. 2. Aull. 1 



2 V orhistorische Verhaltnisse Griechenlands. §§ 2.3. 

dem arischen, die Leleger dem semitischen Teile der vor
hellenischen Bevolkerung Griechenlands zugerechnet werden. 
Noch Herodot und Thukydides kannten inmitten hellenischer 
Stamme Reste pelasgischer Bevolkerung, deren Sprache der 
erstere als wesentlich verschieden von der griechischen er
kHi.rte. 

§ 2. Die Pelasger erscheinen nun schon bei Homer 
als ein bestimmtes, von den Hellenen geschiedenes Sondervollr; 
nach Herodot wie iiberhaupt nach der lilteren Uberlieferung 
waren sie sefshaft, underst die Sp1l.teren, welche ihre weite 
Verbreitung erkl1l.ren wonten, bezeichneten sie als Wander
volk. Die Fundst1l.tten vorhellenischer Kunstgegenstande konnen 
mit gutem GrUnde als pelasgisch geIten. Ein genaueres Bild 
von der Kultur der Pelasger im allgemeinen zu geben, ist 
nunmehr nicht moglioh. 

Als pelasgisch bezeichnet Thukydides auch die T y r -
rhener, welche in Italien wiederkehren; desgleichen zeigen 
die auf die vorhistorische Zeit sich beziehenden archaologischen 
Funde in Etrurien eine gewisse Ahnlichkeit mit denen in 
Griechenland. 

Die Leleger, welche Homer ausdriicklich von den Pe
lasgem scheidet , begegnen uns vielfach an denselben Orten 
wie diese, namentlich aber in Mittelgriechenland, auf ver
schiedenen Inseln des ;Archipels, ebenso im Peloponnes, be
sonders in Elis und Megara. 

1m iibrigen schein en die Pelasger vielfach von den 
Lelegem und Karem oder von den Thrakem und Phrygern 
verdr1l.ngt worden zu sein. Neben den genannten Volker
schaften hatten sich in vorgeschichtlicher Zeit auch Kureten, 
Kaukonen, Dryoper und noch manche andere in Griechenland 
niedergelassen; doch bleibt deren Nationalitat unsicher. 

II. Das heroische Zeitalter. 

1. Die Hellenen und ibre Stllmme. 

§ 3. Del' Name Hellenen bezeichnete zun1l.chst nur 
einen Teil des griechischen Gesamtvolkes und eignete ur
spriinglich wie· der von den Romem gebrauchte Name Graeci 
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einer Volkerschaft in del' Nahe von Doduna, wo auch einer 
del' altesten Sitze del' Pelasger war. Von hier verbreitete 
sich der Name in das siidliche Thessalien oder die Phthiotis, 
weshalb auch die Myrmidonen Achills in del' Ilias Hellenen 
genannt werden. Insbesondere abel' scheint er dem doris chen 
Stamme zugekommen zu sein, del' wohl schon VOl' den Myr
midonen die Phthiotis besetzt hatte, spater durch den Hera
klidenzug (die dorische Wanderung) die Bedeutung des aolisch
achaischen Stammes brach und so den Anlafs dazu bot, dafs 
del' friihere Gesamtname del' griechischen BevOlkerung, Achaer, 
Panachaer, wie er insbesondere in del' Ilias Of tel'S wieder
kehrt, dem del' Hellenen weichen mufste. 

§ 4:. Unter den vier hellenischen Stammen, den 
Dorf)rn, Ionem, iolern, Achaern, scheinen die beiden letzteren 
einander naher gestanden und die Achaer nul' einen Zweig 
del' Aoler gebildet zu haben. Eine spatere Zeit, vielleicht das 
8. J ahrhundert, hat folgende Genealogie del' Hellenen auf
gestellt: 

(Del' 'l'itane) Prometheus 
I 

Deukalion 
I 

Hellen 

Aiolos, Doros, Xi'Lthos 

Ion, Achaios. 
Wenn nun die loner und .Aoler von Herodot als Pe

lasger bezeichnet werden, so kann dies nur dahin verstanden 
werden, dafs die genannten Stamme, wie derselbe Schriftsteller 
hervorheht, die Pelasger an den einzelnen Orten zu Vor
gangern hatten. Hingegen miissen die Perrhaber in Thessalien 
und die Arkader im Peloponnes, welche, ain:6;c{)ovsS uar' 
i§oX~v, noch in geschichtlicher Zeit im Gegensatze zu den 
H.ellenen Pelasger genannt werden, geradezu als Nachkommen 
del' letzteren geIten, wie sie ja in del' That von dem Ein
flu sse del' hellenischen Kultur ziemlich unberiihrt blieben. 

§ 5. Wann iibrigens die Hellenen in das europaische 
Griechenland gekommen sind, dariiber schweigt selbst die 

1* 
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Sage. Wahrscheinlich aber ist, dars sie auf dem- Landwege 
von Norden nach Siiden gewandert sind. Mit Anlagen und 
Thatkraft ausgestattet, riittelten sie das Pelasgertum aus 
seiner Ruhe auf und begannen gemeinsam -mit demselben ein 
sich immer reicher entfaltendes Leben. 

§ 6. Ais der alteste Staat des vorhistorischen Zeit
alters tritt uns Kreta mit dem ehrwiirdigen Konigsbilde 
eines Minos entgegen, den wegen seiner Gerechtigkeit ein 
Mythos zu einem der drei Totenrichter in der Unterwelt ge
macht hat. Der starke Seekonig vernichtet der Sage nach 
das Seerauberwesen, das die Karer und Leleger, begiinstigt 
vom buchtenreichen agaischen Meere, trieben. Uberall schafft 
er, soweit sein Arm reicht, Recht und Ordnung. Doch kann 
man Minos nicht als Vertreter des dorischen Elementes auf 
Kreta, vielmehr hochstens als den ReprasentantEm der vor
dorischen Kulturperiode ansehen. Die Erwahnung der Dorer 
in der Odyssee ist jedenfalls ein Anachronismus, da erst die 
Berichte von den Kolonien, welche 60-80 Jahre nach dem 
Heraklidenzuge Pollis aus Lakonien und Althaimenes aus 
Argos gegriindet haben sollen, geschichtliche Glaubwiirdigkeit 
besitzen. - Machtiger als das kretensische Inselreich des 
Minos standen im Peloponnes die achaischen Reiche der 
Pelopiden in Sparta und in Mykena da. Von dem Atriden 
Agamemnon, dem Enkel des Pelops, heifst es ll. II, 108: 
"Er ererbte das vom Zeus herstammende Scepter, iiber viele 
Inseln und iiber ganz Argos zu herrschen." - In unbekannter 
Zeit erstand in Bootien am Kephisos, wo derselbe in den 
kopa"ischen See miindet, Orchomenos, das seinen Namen 
von -dem Sohne des Konigs Minyas erhielt. Es wurde die 
Hauptstadt des machtigen Reiches der Minyer, welches das 
ganze westliche Bootien umfafste und erst durch Theben seine 
Bedeutung verlor. - Ebenfalls in Bootien erhob sich, von 
Kadmos gebaut, die Kadmea und unter ihrem Schutze die 
Stadt Theben, deren Mauer die My the sich durch Amphions 
Lyraspiel von selbst zusammenfiigen larst. - 1m Norden 
von Hellas tritt wahrend des heroischen Zeitalters das 
Reich der Myrmidonen mit der Hauptstadt Phthia her
vor, dessen Beherrscher Peleus seinen Sohn Achilles, den ihm 
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die Meeresgottin Thetis geboren, nach Troja sendet. - End
lich bricht im Suden von Hellas, in dem ionischen Attika, 
so erzahlt die Sage, Theseus die Burgen bis auf eine und 
laIst diese, die Kekropia, zum Mittelpunkte eines Staates 
werden, der durch Bildung und Gesittung den Hellenen und 
der Menschheit auf lange Zeit zum Ideal wurde. 

§ 1. Die HeIden dieser Zeit "sind nicht eitle Phan
tasiegebilde, sondern in ihnen sind die Thaten der V orzeit 
durch, spatere Generationen verkorpert und idealisiert." Aus 
der Unzahl dieser Heldengestalten, welche die dankbare Nach
welt zu Halbgottern (~(!WSS) erhoben und als solche verehrt 
hat, treten zwei ganz besonders hervor, Herakles und Theseus. 
Manche allerdings, wie Danaos und Kadmos, dienen einer 
spateren Zeit, die fiberall in der griechischen Kultur fremden 
Einflufs finden will, auch dazu, den fingierten innigen Ver
kehr Griechenlands mit Agypten und PhOnikien, bezw. die 
Abhangigkeit der vaterlandischen Kultur von der dieser beiden 
Lander glaublich zu machen. 

§ 8. Das heroische Zeitalter bietet noch das Bild 
grofser gemeinsamer Unternehmungen dar, welche von ein
zelnen V olksstammen ausgingen. Besonders durch die Sage 
beruhmt sind: die Argonautenfahrt, von Iolkos in Thessalien 
aus nach der Miindung des Phasis (?) um des' goldenen 
Vliefses willen unternommen; der von Polyneikes veranlafste 
Zug der Sieben gegen Theben, der mit dem Tode von sechs 
der HeIden endete; der Krieg der Epigonen, d. h. der Sohne 
der Gefallenen, in welchem Theben genommen wurde; end
lich der trojanische Krieg. 

2. Die staatlichen Einrlchtungen wiihrend des heroischen 
Zeitalters. 

§ . 9. Die staatlichen Einrichtungen des heroischen Zeit
alters kennen wir fast ausschliefslich aus den homerischen 
Gedichten, in denen allerdings keine historische Quelle vor
liegt und vielfach Anschauungen jener Zeiten, in welchen die 
Gedichte entstanden sind, unmittelbar verbunden sein mogen 
mit den Sitten und Gewohnheiten jener Epoche, welche sie 
schildern sollen. Ein zuverlassiges und genaues Bild des 
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urspriinglieh vollig unbesehrankten Konigtums kann daher 
nieht entworfen werden. 

§ 10. Naeh den homerisehen Gediehten ist das Konig
tum ein Erbkonigtum und wird gewohnlich vom Vater auf 
den Sohn vererbt, . wenngleieh man von diesel' Regel bisweilen 
aueh abwieh . (Atreus - Thyestes). Die Konige stammen 
naeh altern Glauben von Zeus ab (OlO)'svisS, OlOT(!HpisS), 
von ihm haben sie ihre Macht (iu of illOS f3a6l)./ijSS); darin 
ist die Heiligkeit ihrer Wiirde (Tlj.l~) begriindet. Doeh aueh 
sie sind dem gottlichen Gesetze unterworfen. 

Ihr Name bezeiehnet sie zunaehst als Heerfiihrer (Her
zoge) [f3a(JlA~ss, von del' Wurzel f3a und ion. ASV], und das 
entsprieht auch voHkommen den altesten Zeiten, wo Raub 
und Pliinderung wie anderseits Racheziige und Repressalien 
die Ruhe des Friedens unmoglich machten. In den home
rischen Gedichten erscheinen abel' die Konige VOl' aHem als 
die Verwalter des gottlichen Rechtes, sie sind (}lua(J11:0AOl, 
oj' 7:S {)ij.ll(J7:as 11:(!OS ilu)S sl(!Va7:al. Diese ihre W iirde 
wird auch vornehmlich durch ihr einziges Abzeichen, das 
(Ju~11:7:(!ov, angedeutet. Zu diesen Obliegenheiten tritt noch 
drittens das Amt, fiir die Gemeinde Opfer und sonstige 
gottesdienstliche Verpfiichtungen zu besorgen, insoweit sie 
nicht bestimmten Priestern zukamen und an gewisse Tempel 
gekniipft waren. Die Konige sind somit Oberfeldherren, 
Oberrichter und Oberpriester in einer Person. 

Ubrigens ist ihre Mae h t im Kriege grofser als im Frie
den; als Heerfiihrer hatten sie das Recht iiber Leben und 
Tod. Solange die kOnigliche Gewalt ungeschwacht war, waren 
sie die einzigen Heerfiihrer, die sich allein die Unterfeldherren 
wahlten. SpateI' erhalten die Konige von dem V olke mehrere 
Fiihrer beigegeben, und nun giebt es auch mehrere gleich
berechtigte Fiihrer im Heere. Dieselbe Schwachung del' 
koniglichen Gewalt oft'enbart sich ferner darin, wenn mehrere 
(JU'Yj11:TOfJXOl f3a(JlA~ss in einem Gemeinwesen erwahnt 
werden. Erst in jiingel'er Zeit ward aus dem Erbkonigtum 
ein Wahlkonigtum. 

§ 11. Die Einkiinfte del' Konige liefen zunachst aus 
dem ·ihnen von del' Gemeinde zuerkannten Krongute (dj.lsvoS) 
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ein, das nul' insoweit erblich war, als es die konigliche Wiirde 
selbst war; aus denselben mufsten anderseits die Konige di€> 
oft'entlichen Ausgaben bestreiten. Sie wurden abel' auch von 
seiten del' Unterthanen durch freiwillige Abgaben, fJCJ(}a, ge
ehrt, welche sie allerdings zuweilen auch durch Umlagen ein
trieben. Strenge zu sondern vom 7:S/-l8VOS del' Konige ist 
ihr Privateigentum, zu dem u. a. ,auch Periokenst!tdte gehOl't 
haben mogen, deren regelmltfsige, gesetzlich bestimmte Steuei'll 
-&s/-lU17:8S hiefsen, w!thrend ihl'e freiwilligen Abgaben den 
Namen fJw7:l'vat fiihrten. 

Schliefslich genossen die Konige noch verschiedene Ehren
rechte: VOl' aUem bei Opfern und bei Beuten einen beson-
deren Ehrenanteil, bei letzteren, auch wenn sie die Feldziig€> 
nicht mitmachten, ferner den Ehl'ensitz bei Zusammenkiinften 
und Mahlzeiten. 

§ 12. Die -&8(}(l1WV7:BS del' Konige sind, wenngleich 
sie bisweilen niedrige Dienste vel'sehen, keineswegs offentliche 
oder bezahlte private Diener derselben, noch mit den be?}-
0T'i}ets zu verwechseln; das Dienstverhltltnis, in welchem si€> 
zu ihrem Patron standen, war vielmehr ein freiwillig ge
wahltes, wie dies ins~sondere jene FlI.lle zeigen konnen, wo 
fliichtige Fiirstensohne in die Klientel del' {JaatA8ts ihrel' 
neuen Heimat traten. 1m iibrigen war das Verhll.ltnis del' 
-&B(}a;rOV7:BS zu ihren Konigen gleichwie das del' Herolde, 
U~(}-UUES, ein sehr verschiedenartiges; man denke, was die 
ersteren anlangt, an Patroklos, Phoinix, Automedon, in Bezug auf 
die letzteren an Talthybios, Eurybates, des Odysseus Herold, 
an Idaioa und Medon. Die Herolde, welche man als oft'ent
liche Diener del' Konige ansehen kann, leisten ihnen private 
und oft'entliche Dienste. 

§ 13. Was nun die Vel'waltung del' offentlichen 
Angelegenheiten anlangt, so waren die Konige schon in 
lI.lterer Zeit von einem Rate del' Adeligen (detO"iOt, del
OT'i}ES, f§OXOl dVtJe8s, unter ihnen VOl' aHem die unter
geordneten (JaalAfjES, Teilfiirsten), die sie nach Gutdiinken 
beriefen, umgeben, ohne jedoch an sein Gutachten irgend ge
bunden zu sein. 1m Hinblick auf diese Stellung fiihren die 
Adeligen den Titel. )'S(}OV"iES oder ~~"iO(}8S 1iM /-lStJOVT8S; 
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hingegen bezeichnet POVA'fjCP0(20l die Fiirsten als die Berater 
del' ihnen untergebenen Volkerschaften und als Leiter der 
ihnen untergeordneten )le(2oV'r8S. Die Sitzungen der )le
(20vr8S (povAal, in spaterer Zeit wohl auch UOWUOl) schlossen 
sich immer an Mahlzeiten beim Konige an, welche dadurch 
einen offentlichen Charakter gewannen und von den privaten 
Mahlzeiten, die der Konig veranstaltete, genau zu unter
scheiden sind. 

§ 14. Dem Adel gegeniiber steht das Yolk (uauoi, 
ze(2r}8S), dessen Versammlung .(d)lo(2a) kein Entscheidungs
recht zukornmt; vielmehr beruft sie der Konig durch Herolde 
nur, urn ihr seinen Willen kund zu geben oder urn von vorn
herein "die offentliche Meinung" (tJ~pov cparlS), auf die aIler
dings kein geringes Gewicht gelegt wird, kennen zu lernen. 
Als Redner treten aufser den Konigen Adelige auf, wahrend 
es ungewohnlich, wenn auch nicht verpont ist, dafs ein Mann 
aus dem V olke seine Meinung aufsert. Das V olk zollt nach 
Gutdiinken dem Redner lauten BeifaIl oder enthalt sich des
selben, doch entbehrt es des Rechtes der Abstimmung. Selbst 
der schroffe Angriff gegen die Adeligen von seiten eines 
Mannes aus dem V olke wird mit strenger Entschiedenheit als 
ungehOrig zuriickgewiesen (Thersites - Odysseus). 1m iibrigen 
halten Herolde die Ordnung in der Volksversammlung auf
recht; das Yolk folgt sitzend den Beratungen, nur die Redner 
erheben sich und sprechen stehend. 

§ 15. Das Gemeinwesen wird wie dessen Gebiet tJf)POS 
genannt; doch kann es nach seinem Hauptorte auch als :rcOAlS 
bezeichnet werden. :rcoAlral ist nicht nur der Name der 
Stadter, sondern auch der del" Biirger im aIlgemeinen. Ein 
Standesunterschied zwischen den Stadtern und den Land
bewohnern (d)l(2olwral) existiert noch nicht. Eingeteilt war 
das Gesamtvolk nach Phylen und Phratrien (uaracpvAatJov, 
uanz cpvAa, uanz cp(2~r(2as). 

§ 16. Das Recht im Staate wahrt, wie schon oben 
gesagt ist, der Konig; wo Geronten Recht sprechen, thun sie 
es nur in seinem Namen. Aus der Gerichtsscene, wie sie auf 
dem Schilde des Achilles dargestellt ist, lafst sich kein all
gemeiner Schlufs ziehen. Daselbst geben die Geronten zu-
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nachst ihr Gutachten ab, wahrend der lm;we das Urteil 
spricht. Die zwei Talente, deren ebenda gedacht wird, sind 
wohl die von beiden Parteien am Anfange des Prozesses ge
zahlten Summen, welche dem siegenden Teile (oS P£TU TOtGl 
MIt'fjv HHwTaTa d:n:Ol) zufallen. 1m iibrigen sei bemerkt, 
dafs Mord in der altesten Periode nur durch Blutrache von 
den AngehOrigen des Ermordeten verfolgt wurde, wenn sie 
sich eben nicht durch ein Wehrgeld des Morders versohnen 
liefsen oder der letztere in ewige Verbannung ging. 

§ 17. Der Fremde galt als Feind und war als solcher 
rechtlos; nur die Scheu vor del' Gottheit milderte im Ver
lauf der Zeit immer mehr die rohe Anschauung des Gewohn
heitsrechtes: :!leOS yue i1U)S siGw WravT8S §8tvol T8 
:!lTw)(ol T8 und Z8VS O'S:n:lTlft~TWe lU8TUWV T8 §8lvwv 
T8, §elVlOS, OS §dVOlGl'/I aft' alOololGl'/I o1lrJ08t. Den Schutz 
der Fremden betrachtete man vornehmlich als eine heilige 
Pilicht der Konige. 

Die Religion ist es auch, welche die Gastfreundschaft 
(:!l(!o§cvla) fOrderte, die im heroischen Zeitalter natiii:lich 
nur privaten Charakter hatte. Von einem eigentlichen Metoken
stande, wie er spater z. B. in Athen bestand, hnn unter 
solchen Verhaltnissen keine Rede sein, wenngleich unter den 
ft8TaVuG1:al aller Wahrscheinlichkeit nach ansassige Fremde 
zu verstehen sind,. deren gering geachtete soziale Stellung 
die homerischen Gedichte selbst lehren (dTlWJ1:0S fl81:avu
(J't'f)S). 

§ 18. Neben dem Stande der Freien geschieht in den
selben vielfach der Sklaven Erwahnung, die meist den Namen 
Oftc';i8S (die mit Gewalt Bezwungenen, wohl die im Kriege 
erworbenen Sklaven) und olu~cS (eigentlich Hausgenossen) 
fiihren, selten OOVAOl genannt werden. Ihre Stellung war 
keineswegs eine gedriickte, ihr Abstand von den Freien bei 
weitem nicht so· schroff wie in der spiiteren Epoche; manche 
von ilinen erhalten sogar das den freien Mann . ehrende Epi
theton otoS. 
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B. Darstellung der wichtigsten Staatsverfassungen. 

I. Sparta. 

1. Chorographie. 

a) Lakonika. 

§ 19. 1m Gegensatze gegen das von dem beweglichen, 
segelbedeckten Meere in Ost und West umbrandeten, einem 
Eiland gleichenden Attika erscheint uns Lakonika als eine 
starre Hochgebirgslandschaft von wilder und rauher SchOnheit 
mit einer Ebene in seiner ~litte. Sein Flacheninhalt betragt 
etwa 87 OM. = 4700 qkm; die Zahl seiner Einwohner ist fur 
die klassische Zeit auf 200,000 zu veranschlagen, ubergenug 
fUr so durftige Bodenverhaltnisse. Die Herzader des Land
chens bildet del' Gebirgsflufs Eurotas,der auf dem sudlichen 
Randgebirge Arkadiens entspringt, durch rauhe Waldgebil'ge 
bricht, in seinem mittleren Laufe jene fruchtbare Thalebene, 
das hohle Lakedaemon (~ U'Ol).,~ AausOalp,wY) , durch~iefst, 
hierauf sich von neuem durch die dicht an ihn herantreten
den Hochgebirge windet und, in seinem untersten Laufe eine 
Sumpfebene bildend und durchschneidend, den lakonischen 
Meerbusen erreicht. Ihn begleitet im Osten eine Gebirgskette, 
in ihrem nordlichen Teile Parnon genannt, im Suden weit 
uber die Flufsmiindung hinaus in das V orgebirge Malea aus
laufend. Weit hOher, bis zu 2400 m steigend, ist del' den 
Flufs im Westen begleitende Taygetos, welcher gleichfaUs 
viel sudlicher als die Flufsmundung im V orgebirge Tainaron 
endet. Jene Ebene ausgenommen, ist alles Gebirgslandschaft 
"mit Bergen der mannigfaltigsten Gestalt, Hochflachen, Ge
birgsabhangen, weiten Schluchten und engen Bachthalern, ge
eignet fur Weiden, Weinbau und Baumzucht, nicht aber fUr 
ergiebigen Getreidebau". Nur drei Landstrafsen fuhrten in 
das ThaI hinab; sonst war das Landchen von Norden, Osten 
und Westen her fast unzuganglich, so dafs es Xenophon 
OV(JSp,[Jo).,wTaTTj nennt. In seinem Schofse trug der Tay
getos einst Eisen und schwarzgl'unen Marmor, - auf seinen 
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Schultern iippige Futterkrauter odeI' von Bachen und Quellen 
erfiillte Walder, welche durch ihren Wildreichtum die jungen 
Spartiaten zum maunlichen Vergniigen del' Jagd einluden, 
von den Gebirgsbauptern abel' leuchtete Schnee. 

§ 20. Del' Ortschaften gabes in Lakonika aufser 
del' Hauptstadt nul' wenige, und diese traten in keiner Be
ziehung, wedel' geistig noch materieH, hervor. So ist Sellasia zu 
nennen, am Oinus, einem Nebenbache des Eurotas, gelegen, wo 
221 v. ChI'. KleomenesIll. dem makedonischen Konige Antigonos 
Doson erlag. Am Eurotas, siidlich von Sparta lag Amykla, 
bekannt durch sein Apolloheiligtum. Del' Flufsmiindung nahe 
war Helos. An den Meeresbuchten lagen von Ost nach West: 
Thyrea, Prasia, Epidauroll. Limera; Gytheion, das man als 
Spartas Hafen betrachtete; Tainaron mit dem Dankesdenkmal 
des Sangers Arion und einer klaffenden Felsenspalte, die man 
fiir einen del' Eingange in die Unterwelt hielt. 

b) Das hohle Lakedamon. 

§ 21. "Die fiinf Stunden lange und ein bis zwei Stunden 
breite Kulturebene am mittleren, von tausendblumigen Ole
andern umbliihten Eurotas bildet so entschieden den Mittel
punktdes Landes, dafs sich nicht nul' das ganze Eurotas
gebiet, sondern auch die aufserhalb desselben an den Abbangen 
des Parnon und Taygetos liegenden Kiistenstriche in natiir
licher Weise ihm unterordneten. Zu allen Zeiten hat hier 
die Hauptstadt des Landes gelegen. 1m ganzen fliefst del' 
Eurotas am Fufs del' ostlichen Berge, die sich ziemlich kahl 
iiber ihn erheben, an manchen S~ell~n unmittelbar den Felsen 
bespiilend. Auf seiner rechten, ;.J~lichen Seite abel' breitet 
sich die hiigelige Ebene in geraumiger Breite bis an den 
Fufs des Taygetos aus, del' in doppelter Abstufung und 
wunderbar wechselnden Farbent6nen sich schroff auftiirmt 
und mit den prachtig geformten Schneegipfeln und tiefer 
hinabsteigenden Schneerillen einen wundervollen Gegensatz zu 
den Waldern del' unteren Regionen und del' iippigen Vege
tation del' Ebehe bildet. Zahlreiche Bache und Quellen 
stiirzen aus seinen Schluchten hervor und bewassern reichlich 
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das fruchtbare ThaIland, dessen Hugel uberaIl mit trefflichem 
Erdreich bedeckt sind." 

c) Die Hauptstadt. 

§ 22. Die aufsersten Abhange des Taygetos hinab, am 
rechten Ufer des Eurotas, lag die Hauptstadt Sparta (Aaue
c>aip,wv, Xml,{}rr;) , die sich in einem Umfange von etwa 
11/5 Meilen erstreckte und 60,000 Einwohner zahlte. Sie 
hatte keine Mauer; denn nach Lykurgs idealer Ansicht sonte 
die Tapferkeit seiner Burger auf ewig Spartas Mauer sein; 
erst der Tyrann Nabis, um 200 vor Chr., fing an, es an 
einigen Pnnkten zu befestigen. Es war auch nicht stadtartig 
znsammengebaut, sondern hestand nach Thukydides aus vier 
vereinigten Ortschaften (uaTa UW!WS oiuuJfJeiaa). 

An der nordlichen Seite der Stadt erhob sich zu einer 
Hohe von 245 m ein Hugel, spater Akropolis genannt, gleich
falls ohne Verteidigungswerke, mit dem Tempel der 'AfJ'Yjva 
zaAuioLUoS, wo der verraterische Konig Pausanias seinen 
Untergang fand. An der Sudseite dieses Hugels lag: del' 
Markt (d)'o{}u) mit dem Rathause, in dem die Gemsia tagte, 
und . dem Amtsgebaude der Ephoren; auf demselben stand 
ferner die persische Halle, aus der persischen Beute erbaut, 
die Hauptzierde des Platzes; ein aus weifsem Marmor auf
gefiihrtes Theater und eine Anzahl von Heiligtiimern. Ebenda 
befand sich der ZO{}OS, welcher zur Aufstellung der ChOre 
von Junglingen bei Festen benutzt wurde. Dem Theater 
gegenuber standen die Denkmaler des Leonidas und Pau
sanias und neben ihnen ein Pfeiler mit den Namen aIler in 
den Thermopylen Gefallenen. Sonst sind zu erwahnen: die 
Skias in einer vom Markte abzweigenden Strafse, hauptsach
lich fur Volksversammlungen bestimmt; der Cirkus, dem En
rotas nahe; die Rennbahn ({){}6f.-to~) mit zwei Gymnasien, 
sudlich davon; von ihr sudostlich der Platanistas, eine mit 
Platanen dicht bewachsene, mit Statuen von Heroen ge
schmuckte und zu Leibesubungen der Epheben gebrauchte, 
von Kanalen eingeschlossene Insel, zu der zwei Briicken fiihr
ten. Mitten in der Stadt befanden sich ferner die Konigs-
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graber del' Agiden, am Siidrande die del' Eurypontiden. 
Das sind die hauptsachlichsten Gebaude, Platze und Denkmaler 
einer Stadt, die in del' Armseligkeit ihren Glanz suchte. 

2. Entwicklnngsgeschichte des spartanischen Staates. 

A. Eroberung des Peloponnes durch die Dorer. 

§ 23. Als die altesten Bewohnel' des Peloponnes werden 
Pelasger, Leleger und Kaukonen genannt, welche zumeist von 
aolisch-achaischen Stammen unterjocht wurden; nul' in dem 
Gebirgslande Arkadien erhielt sich das pelasgische Element. 
Die Dorer gelangten auf dem sogenannten Heraklidenzuge in 
den Peloponnes, und zwar werden sie in mehrfachen Ziigen 
auf verschiedenem Wege ihre historischen W ohnsitze erreicht 
haben. Del' Hauptzug drang iiber die Meerenge von Rhinon 
in die Halbinsel ein, wahrend ein anderer Teil z. B. zur See 
nach Argos gekommen sein mag. Die Eroberung des Pelo
ponnes durch die Dorer erfolgte nicht auf einmal , wie die 
Sage darste11t, sondern in mehreren Etappen. Manche del' 
Volkerschaften, welche die Dorer antrafen, wird auch auf 
friedlichem Wege sich mit ihnen geeint und unter ihnen 
gewohnt haben, ohne den Druck del' Unterjochung zu 
erfahren. Die Sage erzahlt : Als die Dorer im Bunde 
mit dem einaugigen Konige del' Atoler, Oxylos, 1104 
iiber den korinthischen Meerbusen setzten und in die Halb
insel eindrangen, fanden sie als pelasgisch nul' noch die 
freiheitsstolzen Arkader VOl', welche die Fremdherrschaft 
von ihren wildzerkliifteten Gebirgen aus leicht zuriickwiesen. 
Argolis und Lakonika wurden damals von dem achaischen 
Konigshause del' Atriden beherrscht, beide eine Generation 
friiher durch Agamemnons Sohn Orestes vereint, del' Hermione, 
die Tochter des Menelaos und del' Helena, geheiratet hatte. 
Deren Sohn Tisamenos, der Herrscher in Mykena, erlag in 
einer grofsen Schlacht den Eindringlingen, welche sich a11-
mahlich den grOfsten Teil des Peloponnes, unterwarfen. Als 
die zuerst eroberten Lande unter die Bohne, bezw. die Enkel 
des Konigs Aristomachos verlost wurden, fiel del' schlechteste 
Teil, Lakonika, durch einen Betrug beim Losen den un-
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mlindigen Sohnen des Aristodemos, den Zwillingsbrudern 
Prokles und Eurysthenes zu, welche als die Ahnherren del' 
Eurypontiden und Agiden betrachtet wurden, wahrend del' 
illteste Sohn des Aristomachos, Temenos, Argos, Kresphontes 
hingegen das fruehtbare Messenien erhielt. 

Der Stammbaum der beiden spartanischen Kiinigshiiuser. 

Hyllos 
I 

Kleodaios 
I 

Aristomaehos 

Temenos, Kresphontes, Aristodemos 

Prokles, Eurysthenes 
I I 

Soos (?) Agis 
I 

Eurypon. 
§ 24. Die nieht-dorisehen Volkersehaften traten zu den 

Siegel'll in ein versehiedenes Verhaltnis, je naehdem sie mit 
grOfserem odeI' geringerem Widerstande die Herrsehaft del' 
Ankommlinge auf sich nahmen: die einen, die Perioken, be
hielten, so versehieden aueh ihr Verhaltnis im einzelnen zu 
den Dorel'll war, die sieh ihnen, den Lakedamoniel'll, gegen
libel' als Spartiaten bezeiehneten, und wiewohl manehe unter 
ihnen selbst Tribut zu zahlen hatten, in allen Fallen ihren 
Grund und Boden; die Heloten verI oren mit ihrem Besitze 
aueh die personliehe Freiheit. 

Die erobel'llden Dorer behielten sieh die Hindlieh gebaute 
aehaisehe Stadt Sparta (davon ~7ra(rrtaT:al) VOl', eine Anzahl 
anderer Stadte und die HOfe und Gliter del' Ausgewanderten 
auf' del' reiehen Eurotasebene und in den ubrigen fruehtbaren 
'r"ilen von Lakonika. 

B. Das Doppelkiinigtum zu Sparta. 

§ 25. Doeh aueh naeh del' erstmaligen teilweisen Unter
werfung des Peloponnes harrten del' Sieger noeh Kampfe 



§ 26. Sparta. 15 

genug. Die Sage wenigstens lafst bereits Temenos in Argos 
und Kresphontes in Messenien solchen Wirren zum Opfer 
fallen. Ferner finden wir an mehreren Orten auch in' spaterer 
Zeit neben den drei dorischen Phylen nocb eine oder mehrere 
andere, welche eben die fruhere Bevolkerung in sich fafsten. 

Fur Lakonien ist es in dieser Beziehung von Bedeutung, 
dafs die beiden Linien del' kOniglichen Familien nicht nach 
den vermeintlichen Ahnherren Eurystheniden und Prokliden, 
sondern Agiden und Eurypontiden genannt wurden. Auch 
hOren wir VOll Unterkonigen in Lakonien, welche gleichwie 
die von Messenien die ihnen unterthll.nigen Bezirke selbstitndig 
regierten. Noch in spitterer Zeit war aufserdem das Ansehen 
der Agiden, in denen wir Minyer finden konnen, ein be
deutendes. 

All dies litfst auf einen fortdauernden Kampf zwischen 
dem dorischen und nicbt-dorischen Element wie im Peloponnes 
uberhaupt, so insbesondere in Lakonien schliefsen. 

So findet denn auch das Doppelkonigtum in Sparta 
seine wahrscheinlicbste Erklarung durch die Annahme, dafs 
die beiden kOniglichen Familien verschiedenen Stitmmen, dem 
dorischen und einem nichtdoriscben, entsprachen. 

Da nun bei diesem Kampfe, wie die Sage selbst an
deutet, die Konige, um ihre Macbt gegenuber dem immer 
mehr erstarkenden dorischen Adel zu sichern, vielfach die 
nicht-dorischen Elemente begiinstigten, gestaltete sich der
selbe zugleich zu einem Streite zwischen den Konigen und 
ihrem eigenen V olke. Withrend nun anderweitig del' V orrang 
dem Adel zufiel und das Konigtum fruher oder spater der 
Aristokratie weichen mufste, gelang es in Sparta, durch einen 
Kompromifs die alte Ordnung und Disciplin herzustellen, in
folge deren diese Stadt gar bald das Ubergewicht uber die 
anderen Gemeinwesen des dorischen Stammes gewinnen und 
allmahlicb die Hegemonie im Peloponnes erreichen solIte. 

C. Lykurg. 

§ 26. Die Verfassung , welche withrend del' ganzen 
Dauer von Spartas Blute in voller Geltung war und noch in 
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der Zeit seines Verfalles ein gewisses Scheinleben fristete, um 
in der letzten Periode der Unabhangigkeit dieser Stadt in 
seiner Reinheit, wenn auch nur fiir kurze Zeit, wiederhergestellt 
zu werden, wurde im Altertum auf den Gesetzgeber Ly kurg 
zuriickgefiihrt. Nun herrscht dariiber allerdings kein Zweifel, 
dafs Lykurg im allgemeinen seine Thatigkeit darauf be
sehranken konnte, das Gewohnheitsreeht zu fixieren und im 
einzelnen genauer zu pracisieren, und dafs viele Neuerungen 
del' Folgezeit irrtiimlich oder mit absiehtlieher Tausehung, 
wie man in ahnlieher Weise auf attischem Boden· Solons 
Namen mifsbrauehte, von Lykurg abgeleitet wurden; so 
war das Verstandnis fiir die allmahliehe Entwieklung del' 
Verfassung in Sparta mit der Zeit verloren gegangen. 
Doeh kann diese Thatsache ebensowenig als der Umstand, 
dars sieh die Beriehte iiber Lykurgs Privatleben durch 
ihre Eigenart wie durch den ofi'enen Widersprueh vel'
sehiedener Uberlieferungen als sagenhaft verraten, uns etwa 
dazu bestimmen, Lykurgs historisehe Personlichkeit selbst in 
Zweifel zu ziehen. Vielmehr sind wir bereehtigt, die grofse 
trlrr:(!a, welche Plutarch als lykurgisch iiberliefert, auch fiir 
echt hinzunehmen. 'Pi)T(!at hiefsen namlieh Lykurgs Satzungen, 
sei es, weil sie gewissermaIsen "Vertrage" zwischen den ein
zelnen streitenden Parteien abgaben, oder mit Riieksicht auf 
die zweite Bedeutung des Wodes: Sprueh, Gesetz (Wurzel: 
F(!1J). 

§ 27. Die Zeit von Lykurgs Thatigkeit ist nieht 
sieher iiberliefert. Von mehreren Autoren wird sie zwar in 
den Beginn des spartanischen Staates gesetzt , die Zeit des 
ersten (JVVOtUt(J/-l0S, welcher uns die urspriingliehe Vereinigung 
del' versehiedenen Elemente zum spartanisehen Gemeinwesen 
darstellt. Doeh widersprieht dieser Ansehauung der Umstand, 
dafs in del' oberwahnten grofsen e~T(!a, welche augensehein
lieh die Ordnung del' Verhaltnisse bezweekte, von der Be
griindung des Doppelkonigtums keineswegs die Rede ist, das
selbe also vielmehr vorausgesetzt wird. Demgemafs ist es am 
wahrseheinlichsten, dafs Lykurg in einer Zeit auftrat, da nach 
langerem Kampfe ein neues Element in das bereits bestehende 
Staatswesen aufgenommen wurde, d. h. ein zweiter Synoikismos 
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stattfand. Thukydides setzt Lykurgs Wirken um das Jahr 
800 an. 

§ 28. Del' Inhalt jener t!~'iea ist nun folgender: Es 
soll zu Ehren des Zeus Syllanios und del' Athene Syllania 
ein Heiligtum erbaut, die Spa,rtiaten in Phylen und Oben 
eingeteilt, del' Rat del' Geronten im Vereine mit den Konigen 
aus 30 Mitgliedern gebildet, die Volksversammlung zu be
stimmter Frist zwischen Babyka und Knakion (d. i. im Weich
bilde Spartas) berufen werden; das Entscheidungsrecht soll 
in den Handen des V olkes sein. 

Bei welchen Satzungen sonst Lykurg mit Recht als Autor 
galt, ist nunmehr im einzelnen nicht zu bestimmen; dem Be
richte abel', dars er sich zu seinem Berufe durch das delpbische 
Orakel weiben liers, kann man so viel entnehmen, dafs Delphi 
wie of tel'S noch in spaterer Zeit so auch bei Lykurgs Werk 
~einen Einflufs in Sparta zu aufsern veTmochte. 

D. Hebung des spartanischen Staatswesens, Weiterentwicklung 
der Verfassung. 

§ 29. VOl' del' dorischen Wanderung bildete del' alt
acbaiscbe Staat von Argolis mit Mykena als Hauptstadt dif' 
erste Macbt im Peloponnes. Die ersten J ahrhunderle nach 
del' Unterwerfung desselben gab es bier keine Vormacht; erst 
durch die Eroberung des Bruderstaates Messenien legte Sparta 
den Grund zu seiner spateren Hegemonie iiber die Halbinsel, 
die es sich nach Unterwerfung del' Arkader, Argiver und 
Achaer erwarb. Namentlich sicberle es sich an vielen Orlen, 
selbst in Hellas, die Hiilfe del' aristokratischen Partei durch 
siegreiche Bekampfung del' Tyrannis und del' zu diesermeisten
teils fiihrenden Demokratie. Infolge diesel' Stellung, die auch 
Athen seit del' Vertreibung des Hippias anerkennen murste, 
stand es denn, zunachst auf den peloponnesiscben Bund als 
seine Reserve gestiitzt, zu Anfang der Perserkriege an der 
Spitze von Griechenland. 

Nach del' Scblacht bei Mykale traten auch Kolonien, 
eine nach del' anderen, ,dem sparlanischen Bunde bei, bis del' 
Verrat des K;onigs Pausanias und die fUr einen Angriffskrieg 

Kopp, Griech. Staatsaltertiimer, 2. Aull.. 2 
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zu grofse Bedachtigkeit der Lakedamonier die Hegemonie in 
Atbens Hande legte und Sparta sicb scbmollend yom Weiter
kampfe zuriickzog. Aus diesem Zustande entwickelte sich 
eine wirklicbe Feindscbaft der natiirlicben Gegner, deren offenen 
Ausbrucb noch einmal Perikles durch den Vertrag von 445 
(al 7:'eta1loV'r:aiT:stS 61CovtJal) vertagte; beide Parteien be
statigten sich in demselben gegenseitig die Hegemonie iiber 
den Seestaatenbund und den peloponnesischen Bund. Um
sonst! Es brach der peloponnesische Krieg aus und liefs Sparta 
triumphierend hervorgehen und fortan wiederum die ungeteilte 
Fiihrerschaft Griechenlands iibernehmen. 

§ 30. Gleich in den Beginn des soeben geschilderten 
Zeitraumes gehOrt die erste Veranderung der lykurgischen 
Verfassung, die Einsetzung des Ephorats, welche die 
antike Uberlieferung zumeist dem Konige Theopomp zuschreibt. 
Urspriinglich hatten die Ephoren allerdings nur in einem be
stimmten Teil der Rechtspflege die Konige zu vertreten; mit 
dieser ihrer Befugnis war aber auch eine gewisse polizeiliche 
Aufsicht verbunden. Gerade letztere sollte, da sich ihr Um
fang immer mehr erweiterte, die spatere Macht des Ephorats 
begriinden, welche den Konigen selbst gefahrlich und fUr den 
Staat im allgemeinen sehr driickend ward. Anderseits ge
wannen durch ein Gesetz desselben Theopomp die Konige im 
Vereine mit den Geronten das Recht, sogenannte "schiefe" 
Beschliisse des V olkes aufzuheben. 

E. Verfall des spartanischen Staates; Zersetzung der Iykurgischen 
Einrichtungen. 

§ 31. Ais sich Spartas Hegemonie abermals driicKender 
erwies denn die athenische und im korinthischen Kriege die 
Spartaner ihre Flotte bei Knidos verloren und 387 den schmach
vollen Frieden des Antalkidas schliefsen mulsten, kam Athen 
wieder empor. Vergeblich machten jene den Versuch, Theben 
dauernd unter ihr Joch zu beugen: der Schlachttag von Leuktra, 
371, liefs nicht nur Hellas den Thebanern zufallen, sondern 
selbst Argos, Arkadien und Elis. Ihnen folgten noch andere 
Bundesgenossen, der peloponnesische Bund war vernichtet. 
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§ 32. DaI's in den Perserkriegen die Spartaner in Be
riihrung mit dem iippigen Morgenlande kamen, konnte nicht 
heilsam auf die Sitten derselben wirken. Dennoch bestanden 
die lykurgischen Einrichtungen unverandert bis in den pelo
ponnesischen Krieg hinein, also nahezu vier J a,hrhunderte. 
Da verliefs Sparta sein Prinzip und schuf sich auf einen 
Augenblick eine Seemacht, die zu seinen Einrichtungen schlecht 
pafste. Ferner lehrte es seine antinationale Verbindung mit 
Persien die Kunste del' Diplomatie und die Herrschsucht, die 
an die Stelle des Shebens nach einer auf seinen Traditionen 
ruhenden, wiirdigen Hegemonie trat. Als nun gar Lysander 
von seinem Siegeszuge 404 mit unermefslicher Beute heim
kehrte, als sich del' Staat durch den seinen Bundesgenossen 
auferlegten Tribut von 1000 Talenten immerzu bereicherte, 
fingen auch die Burger an, ebendasselbe zu thun, unbekiimmert 
urn die alte, niemals aufgehobene Rhetra des Lykurg, die den 
Besitz von Gold und Silber bei Todesstrafe verbot. Es er
filUte sich del' Spruch des Orakels: 

Geldgier wahrlich allein, sonst nichts wird Sparta verderben. 
'A qnJ..0X(I'TIlUX1;{a 2nc1(11:ftv OJ..E£', aHo 8E ov8iv. 

Ferner erschiitterte das Ephorat durch das ihm inne
wohnende demokratische Prinzip und seine Beweglichkeit in
folge del' jahrlichen Wahl, die bereits dem V olke gegeben 
war, den fiir eine aristokratische Stabilitat geschaffenen Orga
nismus. Schaden erlitt derselbe in hohem Mafse durch die 
Abnahme des alten dorischen Stammes, besonders seit dem 
dritten messenischen Kriege, durch den auch viele Spartiaten 
ihr Ackerlos und ihren Privatbesitz einbiifsten. Bei Mantinea 
(418) stellte Sparta kaum noch 6000 Hopliten, bei Leuktra 
fiel die Halfte del' ins Feld gezogenen Spartiaten, zur Zeit 
des Aristoteles gab es nicht viel uber 1000, unter Agis III., 
um die Mitte des 3. J ahrhunderts, nul' noch 700 vom alten 
Stamme, von denen blofs 100 Ackerland besafsen und infolge
dessen allein V ollbiirger waren. 

Gegen die entstehende Oligarchie zettelte schon 397, in 
dem ersten Regierungsjahre des Konigs Agesilaos, Kinadon 
eine ausgedehnte Verschworung an. Ihr Ziel war die Er
l110rdung del' Aristokraten mit Hiilfe del' Neodamoden, Perioken 

2* 



20 Darstellung d. wichtigsten Staatsverfassungen. § 33. 

undHeloten. Aber einer derselben, den Kinadon zu sich 
hiniiberzuziehen versuchte, verriet ibn und lieferte den Be
horden die Mittel,. die Schuldigen herauszufinden und zu be
seitigen. 

Den vernichtenden Stofs gab den lykurgischen Ein
richtungen das Gesetz des Ephoren Epitadeus, welches 
gestattete, dafs del' Spartiat liber sein Lehengut (d[!xala 
pOl[!a) durch Schenkung an Lebende oder durch Testament 
{rei verfUgen diirfe; nahe liegt dabei, dafs sich auch del' 
Verkauf in die Form der Verschenkung und Vererbung 
kleidete. Natiirlich vermehrte sich nun die Ungleichheit des 
Grundbesitzes, welche Lykurgs Gesetzgebung fiir iInmer hatte 
beseitigen wollen, ein Ubelstand, der dadurch noch fiihl
barer wurde, dafs bei dem Aussterben vieler biirgerlichen 
Hauser eiu grofser 'l'eil, schon zu Aristoteles' Zeiten zwei 
Fiinftel, des gesamten Grundbesitzes in Frauenhande gekommen 
war. Eiue natiirliche Folge hiervon war es, dafs Schwelgerei 
und Luxus um so mehr iiberhand nahmen, je oder es in den 
Kopfen geblieben war. Zwar ging man noch in die Phei
ditien, verweilte jedoch dort nul' kurze Zeit und begah sich 
darauf an andere Orte, wo hohere Geniisse warteten als die 
schwarze Suppe. Auch die Ziigellosigkeit der Frauen aus den 
hoheren Standen wuchs immer mehr. 

§ 33. Allerdings suchte 242 Agis III. im Vereine mit 
Lysander, dessen Wahl zum Ephoren er erwirkt hatte, eine 
weitgehellde Reform durchzufiihren. Lysander brachte nam
lich das Gesetz eiu, dafs aIle Schuldbiicher vernichtet, Grund 
und Boden aufs neue verteilt und zwar 4500 Lose (u)'U[!Ot) 
fiir die Spartiaten, 15 000 Lose fUr die PeriOken bestimmt 
werden sonten. Ubrigens wonte er die Zahl del' Spartiaten 
durch die Aufnahme von waffenfahigen Perioken auf 4500 
erganzt wissen. Doch hatte diese neue Verfassung nur kurzen 
Bestand, da del' Konig zwei Jahre spater auf Betreiben des 
feindlichen Adels ermordet war. 

Del' Erbe seiner Plane, Kleomenes III., schlug den Weg 
del' Gewalt ein. Vier del' Ephoren liberfiel er und machte 
sie nieder, achtzig del' Oligarchen jagte er libel' die Grenze. 
Nachdem er dann das Ephorat abgeschaffthatte, stellte e1' 
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die lykurgischen Einrichtungen wieder her. Allein die Achaer, 
mit denen damals Sparta im Kriege lag, riefen gegen den 
hochbegabten und kiihnen Mann den makedonischen Konig 
Antigonos Doson zur Hiilfe. Bei Sellasia 221 auf das Haupt 
geschlagen, :fiiichtete Kleomenes und gab sich in del' Fremde 
den Tod. Antigonos hob dessen Reformen im allgemeinen 
auf, stente das Ephorat wieder her und gab auch der Gerusia 
ihre Macht zuriick, nur die von Kleomenes eingesetzten 
1faT:[!ovop-Ot behielt er bei. 

§ 34. Nachdem drei Jahre hindurch, bis zum Tode 
des :fiiichtigen Konigs Kleomenes, der spartanische Konigsthron 
unbesetzt geblieben war, gelangte im Jahre 219 Lykurg, ohne 
Heraklide zu sein, widerrechtlich auf denselben, vertrieb bald 
den unmiindigen Agesipolis III., der .anfanglich neben ihm 
dem Namen nach regierte, und machte so dem Doppelkonig
tum gewaltsam ein Ende. Auch Cheilons Versuch, durch 
den Sturz des Ephorats eine Umwalzung der Dinge herbei
zufiihren, mifslang ganzlich. 1m Jahre 211 rifs Machanidas 
und nach dessen Tode 206. der berucht.igte Nabis die Konigs
wiirde an sich; del' letztere Wtete oder vertrieb den letzten 
Rest. der Spartiaten, und nunmehr bildeten Perioken, frei
gelassene Heloten und Soldner die Biirgerschaft. Von den 
RomeI'll im Jahre 195 durch Quinctius Flamininus besiegt, 
wurde Nabis gezwungen, die an der Kiiste gelegenen Orte 
Lakoniens an die Achaer abzutreten, wie auch Sparta selbst 
nach der im Jahre 192 durch die Atoler erfolgten Ermordung 
des Nabis dem acbaischen Bunde beitrat. Nach drei Jahren 
gelang es dessen dam ali gem Fiihrer, Philopoemen, an Stelle 
der lykurgischen Einrichtungen in Sparta achaische treten zu 
lassen. Schon damals fanden die Spartaner bei den RomeI'll 
Schutz wie auch spateI' im Jahre 146, da sie sich aufs neue 
iiber die Achaer beschwerten, deren Bunde sie seit 182 wieder 
angebOrt hatten. Von den Romern erhielt Sparta die Rechte 
einer civitas foederata, und selbst die lykurgischen Ein
richtungen hatten bis ins 5. nachchristliche Jahrhundert be
standen, nur dafs abgesehen von del' ganzlichen Abschaffung 
des Konigtums und anderen Anderungen der Verfassung neben 
den fiinf Ephoren die sechs 1faT:[!ovop-Ot mit dem eponymen 



22 Darstellung d. wichtigsten Staatsverfassungen. §§ 35. 36. 

1reMPvs an der Spitze verblieben. Die Kiistenstadte abel' 
behaupteten ihre Unabhangigkeit und bildeten das UOtvOV 

't'l\')v Aaue6atf.lOvlwv, dessen Namen Augustus in UOtvOV 't'l\')v 
'EAE'}J'DEeOAauovwv anderte, indem er zugleich die Zahl der 
freien Stltdte auf 24 bestimmte. Die stadtische Verfassung 
derselben war Sparta nachgebildet; an del' Spitze des Bundes 
aber stand als eponymer Beamte ein (J't'ea'l'r}Yos. 

3. Darstellung del' spartanischen Staatsverfassung. 

A. Einteilung der Beviilkerung. 

a) RelateD. 

§ 35. Obgleich der Grund fur das verschiedene Los 
der aIten Bevolkerung Lakoniens nicht sichel' zu bestimmen 
ist, so scheint es, wie schon oben angedeutet wurde, sehr 
wahrscheinlich, dafs jener Teil, welcher der Unterwerfung am 
llingsten und hartnackigsten Widerstand leis tete , zu Reloten 
gemacht wurde. WenigsteDs erfahren wir, dafs man die 
Messenier nach del' erst en Unterwerfung den Perioken und 
erst nach ihrem Aufstande den RelateD beigesellte. Die Deutung 
des Namens ist unsicher; doch mag derselbe entweder von del' 
Stadt "Helos" oder von dem Worte lAoS "Niederung, Sumpf
gegend" herzuleiten sein. 

§ 36. Die Heloten waren sozusagen Staatssklaven; sie 
hatten allerdings die UAUeOt del' Spartiaten zu bebauen und 
mufsten von denselben je 70 Medimnen Getreide fiir den Mann, 
je 12 fur die Frau und ein entsprechendes Mafs an 01 und 
Wein an ihre Besitzer abliefern, wahrend das Ubrige· zum 
Unterhalt ihres eigenen Hausstandes, den sie selbstandig 
grunden konnteD, ihnen verbleiben solIte, eine gesetzliche Be
stimmung, deren Nichtbefolgung in den liltesten Zeiten die 
strengsten Strafen nach sich gezogen zu haben scheint. Aufser
dem folgten sie den Spartiaten als Waffenknechte in den Krieg, 
um etwa im Falle del' Not die Lucken del' Reihen zu er
ganzen, und wurden in del' guten Zeit nul' noch als Leicht
bewaffnete und Ruderer verwendet; spater allerdings notigte 
man sie, selbst in den Reihen del' Hopliten zu kampfen. Ob-



§ 37. Sparta. 23 

gleich nun die Reloten den Spartiaten, denen sie zugewiesen 
waren, im Krieg und Frieden Dienste leisten mufsten und im 
Bedarfsfalle der einzelne Spartiate auch die Reloten seiner 
Nachbarn gleich ihren Geraten benutzen konnte, so war doch 
jedes personliche Recht gegen den Reloten dem Spartiaten 
verwehrt: er durfte ihn weder aufser Landes verkaufen, noch 
toten, noch mit der Freiheit beschenken. 

Jedem u),(j(!OS del' Spartiaten waren sieben Reloten zu· 
geteilt, aufserdem unterstanden viele unmiUelbar dem Staate. 

Del' folgende dorische Tischgesang charakterisiert die 
noch Jahrhunderte nach der Einwanderung bestehenden An
schauungen: 

Der dorische Grundherr. 
lch habe grofse Schatze: den Speer, dazu das Schwert, 
Dazu den Schirm des Leibes, den Stierschild altbewii.hrt. 
Mit ihnen kann ich pfliigen, die 'Ernte fahren ein, 
Mit ihnen kann ich keltern den siifsen Traubenwein, 
Dureh sie trag' ieh den Namen "Herr" bei den Kneehten mein. 

Die aber nimmer wagen, zu fiihren Speer und Schwert, 
Auch nicht den Schirm des Leibes, den Stierschild altbewahrt, 
Die liegen mir zu Fiifsen, am Boden hin~estreckt, 
Von ihnen, wie von Hunden, wird mir dIe Hand geleckt, 
Ich bin ihr Perserkonig - der stolze Name schreckt. 

§ 37. Bei solcher Lage ist es nicht zu verwundern, 
dars die Reloten stets ein unzufriedenes Element im Staate 
abgaben, das infolge seiner grofsen Uberzahl - sie bildeten 
mehr als die Ralfte der Gesarutbevolkerung - um so ge
fahrlicher wurde, je mehr die Zahl der Spartiaten abnahm. 
Daher ist die stete V orsicht und das tiefe Mifstrauen, welches 
letztere gegen sie bewahrten, leicht erklarlich. So liefs man 
sich bisweilen geradezu zu unmenschlicher Grausamkeit hin
reifsen, wie man z. B. (nach Thukydides) im peloponnesischen 
Kriege 2000 Reloten, welche Roplitendienste geleistet hatten 
und 'denen die Freiheit versproehen war, hinterlistig aus dem 
Wege ratimte. , Daher ward auch das Institut der u(!v1rTela 
begriindet; 'es wurden namlich ab und zu die spartanischen 
Jiinglinge dazu beordert, das ganze Land zu durchstreifen 
und das Gebaren der Reloten zu beobachten, um die gefii.hr
lichen Individuen kurzerhand zu toten. Mag aueh diese Ein-
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richtung urspriinglich vor aHem den Zweck verfolgt haben, 
die spartanische Jugend zum Kriegshandwerke vorzubereiten, 
so gewann denn doch bald die zweite Riicksicht, die Heloten
gefahr auf solche Weise zu bannen, die Oberhand. Unbegriindet 
ist es, wenn spatere Schriftsteller die UeV1t'rela all e J a h r e 
wiederkehren lassen. 

§ 38. Neben diesen Staatssklaven gab es in Sparta, 
wenngleich nul' in geringer Anzahl, auch private Sklaven. 

Nul' wenige Heloten traten aus ihrer gedriickten Stellung, 
VOl' aHem jene, welche del' Staat wegen geleisteter Hopliten
dienste mit 'dem Geschenke del' Freiheit belohnte. Sie wurden 
N eodamoden (v8obap,wb8lS [bup,oS Volk]), waren aber 
keineswegs "Neubiirger", da sie vielmehr del' biirgerlichen 
Rechte vollstandig entrieten; vielleicht waren sie bis auf das 
connubium den Biirgern privatrechtlich gleichgestellt.. Von 
ihnen verschieden, aber doch ihnen ahnlich waren die Bea
alb8wl. 

Eine Mittelstellung zwischen Heloten und Perioken hatten 
die p,6{)au8S, solche Unfreie, welche die Spartaner im Ver
eine mit ihren Sohnen erziehen und an der d)'wy/J teilnehmen 
liefsen. Zu diesen mogen insbesondere auch die Bastarde von 
Spartiaten und Helotinnen gehOrt haben, obgleich diese wohl 
nicht die einzigen p,o{)aues waren; sie wurden vielfach, wahr
scheinlich nach vorangegangener Adoption, unter die Biirger 
aufgenommen. Solche p,o{)au8S waren Gylippos, Kallikratides 
und Lysander. MO{)WV8S hingegen mogen wohl Sohne 
von Haussklaven, also mit den romischen vernae identisch 
gewesen sein. 

f/) Perioken. 

§ 39. Unter Per-ioken 1) verstand man diejenigen 
Unterthanen Spartas, welche sich Eigentum und personliche 
Freiheit bewahrt hatten. Was sie von den Spartiaten unter
schied, war eben, dafs sie keine Biirger '\'Varen, dafs sie nicht 
den geringsten Anteil an politischen Rechten im allgemeinen, 

1) In Argos' hiersen sie Omeaten, splUer mogen sie daselbst 
als a{,P,fUtZOt bezeichnet worden sein. 
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noch insbesondere an den ofi'entlichen Amtern und Ehren 
hatten. Anderseits teilten sie mit den Biirgern alIe Lasten. 
Sie mufsten Hoplitendienste leisten und wurden in immer 
groISerem Mafse zum Kriegsdienste herangezogen; alIerdings 
konnten sie auch die unteren Chargen im Heere bekleiden, 
ja in spateren Zeiten begegnet sogar ein Perioke als Befehls
haber bei der Flotte, was natiirlich als Ausnahme geIten 
mufs. An Abgaben hatten sie mit den Spartiaten von den 
kOniglichen Domanen einen Zehent abzuliefern CPa6t)"tUOS 
cpof10S) und im Kriegsfalle, wenn notig, eine Steuer zu zahlen; 
aufserdem waren sie zu einem jahrlichen Tribut verpflichtet. 
Dafs aber die Lage der Perioken keine gleichartige war, ist 
schon oben hervorgehohen worden und kann auch aus dem 
U mstande erschlossen werden, dafs die AngeMrigen der ver
schiedensten Stamme zu den Perioken zahlten: wir finden , 
unter ihnen nicht nur Achaer, sondern auch loner, Arkader, 
ja seit der Unterwerfung Messeniens selhst Dorer. Ubrigens 
erfahren wir auch von besonderen Vorrechten einzelner Peri
oken. So kam den Skiriten imme:r der linke Fliigel im 
Treffen zu, und auch die Hopliten von Amykla genossen ein 
hesonderes V orzugsrecht. 

§ 40. 1m Frieden widmeten 8ich die Perioken, die in 
den Hafenstadten und den" felsigen Teilen des Landes wohnten, 
zumeist Gewerhe und Handel, die ganze Industrie lag in ihren 
Handen, da es der Spartiate seiner unwiirdig erachtete, einem 
hanausischen Berufe zu 0 bliegen. Die Erzeugnisse der Wollen -, 
Eisen- und Stahlwaren-Industrie standen im besonderen Rufe. 
So mufsten es denn die Perioken als ungerechten Druck em
pfinden, als man sie in ihrer friedlichen Thatigkeit durch die 
Biirde des KriegsQienstes immer mehr storte, und in der 
jiingeren Periode schlossen auch sie sich im Gegensatze zu 
ibrer friiher bewiesenen Treue den unzufriedenen, aufriihreri
schen Elementen des Staates mehr oder weniger an. 

§ 41_ Die Periokenstadte, deren es 100 gegeben 
haben soIl, genossen das Recht der selbstandigen kommunalen 
Verwaltung; doch hatten spartanische Beamten die Ober
aufsicht. So gab es in Kythera einen Kytherodikes, und es 
ist nicht unwahrscheinlich. dars die Periokenstadte in 20 Be-
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zirke geteilt und an die Spitze jedes Bezirkes ein spartanischer 
Vogt, Harmost, gesetzt war. 

r) Die Spartiaten. 

§ 42. Wahrend Spartas Gemeinwesen III seIllen Be
ziehungen zu den fremden Staaten regelmafsig als AausOal
p,OVlOl bezeichnet ward, ein Name, der den Burgern in Ver
bindung mit den Perioken zukam, nannten sich die ersteren 
im Gegensatze zu den letzteren, wie schon fruher bemerkt 
wurde, 41raQTlfiT:al. 

Um nun die Rechte eines V 011 burgers zu geniefsen, 
mufste man nicht allein beiderseits von burgerlichen Eltern 
abstammen, sondern auch ~ach del' "lykurgischen" Disciplin 
(TWV xal(jwv d)'w)'~) erzogen worden sein und stets die 
drwr~ (VOl' allem die V orschriften hinsic4tlich der gemein
schaftlichen Mahlzeiten) ill aHem und jedem befolgen. 

Ursprunglich gab es, wie es auch nach Lykurgs Inten
tionen festgehalten wurde, staatsrechtlich keinen U nterschied 
zwischen den Burgern, wenngleich del' Gegensatz von Arm 
und Reich selbst fur die fruhere Epoche nicht geleugnet 
werden kann. VOl' dem Gesetze waren aHe Burger gleich, 
im wahren Sinne OJ-lOlOl. 

§ 43. Damit nun aHe Burger ein Existenzminimum zur 
Verfugung hatten, das ihnen fUr die Erfordernisse del' drwr~ 
genugte, VOl' aHem zur Bestreitung der fUr die gemeinschaft
lichen Speisungen (OVlJOirta, qJslMr:ta) gesetzlich bestimmten 
Beitrage, wurde bei den jeweiligen Eroberungen nach Aus
scheidung des fur die Konige gewahlten Krongutes, rSj-lSVOS, 

das unterjochte Gebiet zu gleichen Teilen (uAfiQOl) unter die 
Burger verteilt. Unhistorisch ist· die in del' Uberlieferung 
erwlthnte after wiederholte Aufteilung des gesamten Besitzes 
del' Spartiaten und Perioken. Gutergleichheit im strengen 
Sinne gab es auch in Lakedamon nicht. Jene UAfiQOl, Acker
lose, blieben Staatseigentum, das den Burgern nur zur Nutz
niefsung uberlassen war. Starb eine Familie aus, so fiel das 
Los an den Staat zuruck, del' es nach Gutdunken weiter ver
gab. Bis zum Gesetze des Epitadeus durfte von diesen Losen 
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ein bestimmter Minimalsatz, jenes Existenzminimum, die d(!
zala {lot(!a, d. i. wahrscheinlich der jeweilig erste Anteil 
an dem ager publicus weder bei Lebzeiten noch testamenta
risch verschenkt, geschweige denn verkauft werden; ja er war 
sogar unteilbar, daher es vorkommen konnte, dafs in einer 
zahlreicheren Familie die jungeren Bruder gemeinschaftlichen 
Haushalt mit dem Erstgeborenen fuhren mufsten. Seit Epi
tadeus aber das Verbot der Schenkung aufgehoben hatte, 
fanden sich naturlich auch Mittel und Wege, unter dem Scheine 
der Schenkung, bezw. Testierung den Verkauf der d(!xala 
,uol(!a zu verbergen. 

§ 44. Kein Wunder also, dafs auf diese Weise die Zahl 
jener immer wuchs, welche infolge ihrer Armut den Forderungen 
der d)'w)'~ nicht mehr entsprechen konnten llnd damit aIle 
politischeu Rechte verloren. Bestand nun vordem die Bjirger
schaft der Spartiaten in der That aus lauter O{lOlOl, so ent
wickelte sich nun immer schrofl'er der Gegensatz zwischen 
dem stets geringeren Kreise der O{lOlOl, der allein stimm
berechtigten und wahlfahigen Burger, und del' stets gr1)fseren 
Menge von politisch toten Burgern, die euphemistisch IJ1TO{lslo-
1Il,S, die Geringeren, Minderberechtigteri, genannt wurden. So 
hatte sich die Schar del' Unzufriedenen im Staate der Lake
damonier urn eine neue Art von betrachtlicher Anzahl vermehrt. 

§ 45. Die Spartij1ten waren in drei gentilicische Phylen 
geteilt, welche als die dorischen bekannt sind und auch aufser
halb Lakoniens vielfach wiederkehren: die 'YAAE~<;', ;jV{laVES 
und IIawpvAol. Neben dieser Ein~eilung gab es eine lokale, 
nach den Quartieren der Stadt Sparta, in welcher die Sljar
tiaten zumeist wohnten: II17:avr;, MEaoa, Ai,uvat, Kvvo
aov(!a, I1V{lr;. Unterabteilungen diesel' lokalen Distrikte 
waren die Oben. 

B. Staatsgewalt. 

a) Die Konige. 

§ 46. In der Zeit, fur die unsere Quellen Zeugnis ab
legen, hatten die spartanischen Konige, in der lykurgischen 
Rhetra d(!}(a)'lhw genannt, ihre urspriingliche Macht zum 
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grofsten 'reile eingebiifst. Der Eid, den sie spater aUmonat
lich vor den Ephoren erneuern mufsten, lautete dahin, dafs 
sie gegen Anerkennung und Wahrung ihrer Ehren und Aus· 
zeichnungen sich verpfiichteten, an der bestehenden Verfassung 
nicht zu riitteln, d. h. auf jeden weiteren Einfiufs im Staats
leben zu verzichten. 

Nur als Reerfiihrer hatten sie eine bedeutende ~Iacht 
in den Randen. Bis in das 5. Jahrhundert v. Chr. konnten 
sie selbstandig iiber Krieg und Frieden entscheiden, und nie
mand durfte ihnen Reeresfolge verweigern. Sie waren die ein· 
zigen Feldherren und hatten als solche das Recht iiber Leben 
und Tod. An das Gutachten des Kriegsrates, den sie nach 
eigenem Gutdiinken beriefen, waren sie nicht gebunden, trugen 
aber auch die volle Verantwortung fiir ihre Unternehmungen. 
So wurden sie Ofters, zumal auf Veranlassung der zwei Ephoren, 
die sie spater in den Krieg begleiteten, zur Rechenschaft· ge
zogen und verurteilt.. Solange die Konige gemeinschaftlich 
zu Felde zogen - eine Gepflogenheit, die erst im Jahre 506 
aufgehoben ward, da durch die Uneinigkeit der Konige der 
Erfolg des Feldzuges ganzlich vereitelt worden war - vorher 
also war die Ubereinstimmung der beiden Konige wie fiir 
jede Regierungsthatigkeit im Frieden so auch fUr jedes Unter
nehmen im Kriege erforderlich. Diese ihre Macht, welche sie 
als Oberfeldherren besafsen, wurde aber wesentlich gemindert, 
seitdem man anfing, mehrere Feldherren neb en den Konigen 
auszuschicken, vor aHem jedoch durch die Begriindung der 
Nauarchie, die nie in Randen eines Konigs war. 

Die richterliche Gewalt wurde den Konigen zunachst 
durch die Gerusia auf dem Gebiete der Kriminaljustiz ab
genommen, spater durch die Ephoren auf dem der Civil
gerichtsbarkeit. Es verblieb ihnen nur die Entscheidung in 
gewissen Familienstreitigkeiten, so bei Erbschaftsprozessen, vor 
aHem bei der Zuerkennung der Erbtochter; ferner gehOrten 
vor ihr Forum die Adoptionen; endlich hatten sie die Ober
aufsicht iiber offentliche Wege. 

Ungeschwacht behaupteten sie ihre Stellung als Ober
priester, infolge deren sie die offentlichen Opfer im Kriege 
wie im Frieden versahen. 
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§ 4: 7 . Ebenso liefs man ihnen die aufseren E h l' e nun d 
Privilegien. Abgesehen von dem ri,u8vos und den Ein
kiinften aus den Domanen hatten sie gleichwie die homerischen 
Konige einen besonderen Ehrenanteil an del' Kriegsbeute, bei 
den Opfern, auch bei den gemeinschaftlichen Mahlzeiten; er
schienen sie personlich bei letzteren, so wurden sie durch 
doppelte Portionen geehrt, sonst sandte man ein bestimmtes 
Quantum von Wein und Gerstenmehl in ihre W ohnung, iiber
haupt fand ihre Speisung auf Staatskosten statt. VOl' dem 
Konige mufste jedermann sich erheben, nul' die Ephoren waren 
zur Zeit ihrer Machtvollkommenheit nicht mehr zu diesel' 
Ehrenbezeigung verpflichtet. Bei offentlichen Festen hatten 
die Konige den Ehrensitz, wie sie ja auch in del' Gerusia 
und in del' V olksversammlung den V orsitz fiihrten, solange 
ihnen derselbe nicht durch die Ephoren streitig gemacht 
worden war. In del' Gerusia kam jedem del' heiden Konige 
ein Sitz zu, und sie verfiigten auch wie die anderen Geronten 
nul' iiber eine Stimme. Als besonderes Privileg del' Konige 
mag noch das Recht erwahnt werden, die vier IIV{)lOt und 
die Proxenen zu ernennen. Die IIV{)lOt hatten den Verkehr 
del' Konige mit dem delphischen Ol'akel zu vermitteln; die 
Proxenen waren Spartiaten, welche vom Konige VOl' aHem 
dazu bestimmt wurden, ein wachsames Auge auf die in Lake
damon weilenden Fremden zu haben, allel'dings auch deren 
Interesse zu verfechten. Starb ein Konig, so trauerte das 
ganze Land, und wahrend zehn Tagen ruhte das politische 
Leben; erst nach diesel' Frist konnte del' Nachfolger in seine 
Wiirde eintreten. 

§ 4:8. Ubrigens war die Erbfolge nach dem Rechte del' 
Erstgeburt geregelt; nul' hatte del' Sohn, welcher nach del' 
Thronbesteigung seines Vaters zuerst geboren war, das V 01'

recht VOl' seinem etwaigen alteren Bruder. Waren keine Sohne 
vorhanden, so folgte del' nachste Agnat, del' gegebenenfalls 
auch als Vormund (nf}66mos) eines unmiindigen Konigs be
stellt wurde. Ausgeschlossen von del' Thronfolge war jeder 
Kriippelhafte, wie auch derjenige, dessen Mutter keine Spar
tiatin war. Del' neue Konig erliefs beim Regierungsantritt 
einen allgemeinen Nachlafs del' Schulden, die dem Staate odeI' 
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dem Konige gesehuldet wurden. Bei Thronstreitigkeiten ent
sehied die Gerusia im Vereine mit del' V olksversammlung. 

{J) Regierungs- und Verwaltungskorper. 

a) Die Gerusia. 

§ 49. Die Gerusia, del' Beirat del' Konige, existierte 
zwar schon in den friihesten Zeiten; ihr Verhaltnis abel' zu 
den Konigen und zur V olksversammlung, wie es noeh in 
historiseher Zeit bestand, mag wohl von Lykurg begriindet 
worden sein. 

Die Gerusia hatte wie die {Jov),,~ in Athen das V orberatungs
reeht fUr die V olksversammlung, besafs abel' aueh selbst
standige Gewalt als oberste JustizbehOrde in Kriminalprozessen, 
insbesondere aueh bei Anklagen gegen die Konige. Dureh 
'l'heopomp erhielt sie die Befugnis, im Vereine mit den Konigen 
gesetzwidrige Besehliisse del' Volksversammlung aufzuheben. 

§ 50. Del' Rat bestand aus 28 Mitgliederu, zu denen 
die beiden Konige und spater aueh die Ephoren hinzutraten. 
Den Vorsitz fiihrten in del' alteren Periode die Konige, in 
del' jiingeren Epoehe die Ephoren. 

Wahlbar fUr die Gerusia war jeder 60 jahrige Spartiate, 
del' im Vollgenusse seiner biirgerliehen Reehte, d. h. epitim 
war. Die Wahl ging dergestalt VOl' sieh, dafs die Bewerber 
nach einer dureh das Los bestimmten Reihenfolge VOl' dem 
versammelten V olke ruhig dahinsehritten und dieses mit 
mehr oder mindel' lautem Zurufe den einzelnen begriifste, 
wahrend mehrere auserlesene Manner, die in einem dem V olks
versammlungsorte nahe gelegenen Gebaude eingeschlossen 
waren, von dem aus sie. die Beifallsrufe del' Menge hOren 
konnten, ohne jedoeh den Platz del' Versammlung zu iiber
sehauen, genau notierten, wann die lautesten Beifallsrufe er
schollen; diejenigen Kandidaten namlich, die am lautesten 
begriifst worden waren, galten als gewahlt. 

Die Geronten, aueh 1T{286{JV')'8V8lS genannt, behielten 
lebenslanglieh ihre Wi:irde und waren unverantwortlieh. 
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b) Die Volksversammlttng. 

§ 51. Die Volksversammlung, deren officieller Name 
wahrscheinlich d3rt).).a war, muIste allmonatlich einmal, wohl 
zur Zeit des V ollmondes, zwischen Knakion und Babyka, einem 
Bache und einer Brucke Spartas, d. h. innerhalb des Weich
bildes del' Stadt, berufen werden. Das Recht an ihr teil
zunehmen hatte jeder dreifsigjahrige, epitime Spartiat. 

Del' Volksversammlung kam allerdings keine Initiative 
zu, doch konnte sie die Antrage del' Gerusia annehmen oder 
verwerfen. Dagegen war es ihr verwehrt, eigenmachtig die 
Beschlusse des Rates zu modificieren oder durch gegenteilige 
zu ersetzen. Als dies gleichwohl widerrechtlich of tel's ge
schah, wurde durch Theopomp den Konigen und del' Gerusia 
das Recht zuerkannt, gesetzwidl'ige Beschliisse del'Volksversamm
lung umzustofsen: al 08 6uO).ulv <5 oap,os l).OtTO, TOllS 
7r!}M{JV)'8vtaS ual d!}xa)'tTas d7r06TaTf}!}as ~fl8V. 

Ais Gegen stan de , die VOl' die Apella gebracht wurden, 
werden genannt: die Entscheidung -Li.ber Krieg und Frieden, 
uber die Friedensbedingungen und in mannigfachen anderen 
auswartigen Angelegenheiten, die Wahl des einen del' beiden 
Konige zum Feldherrn, die Wahl von Geronten, Ephoren und 
anderen Beamten, die Entscheidung bei Thronstreitigkeiten, 
bei del' Freilassung von Heloten, bei Einfiihrung neuer und 
Abanderung alter Gesetze. 

Ihre Willensmeinung gab die Vel'sammlung durch Ge
schrei, nicht durch Abstimmung zu erkennen ({lOll, ov 'IjJ~q)(p); 
nul' in Fallen, wo del' Wille des V olkes auf solche Weise 
nicht sichel' festgestellt werden konnte, liefs man dasselbe 
nach zwei Seiten auseinandertreten (discessio in partes). De
batten gab es nicht. Als Redner traten nul' Konige, Ephoren, 
Geronten und 'andere Beamte auf oder ausnahmsweise jene 
Personen, welche von den V ol'sitzenden (friiher den Konigen, 
spater den Ephoren) die Bewilligung hierzu erhalten hatten. 
Das Yolk wohnte sitzend del' Versammlung bei. 
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c) Die fllU(]U 6'1IJ(')''f)6ia. 

§ 52. Als sich infolge des Gegensatzes zwischen Arm 
und Reich die urspriingliche Gleichheit der Biirger immer 
mehr verlor und die ua).,ol ua)la{)oi, . die Angesehenen, von 
dem M]flOS, dem V olke, immer schroffer sich sonderten, kam 
es von selbst dazu, dais auch die politischen Rechte der heiden 
Klassen nicht dieselhen blieben. Wenigstens hiiren wir, dais 
die Ephoren zur Zeit der Verschworung Kinadons nicht ein
mal die fllU(]a SuuA'f)6ia zu berufen in del' Lage waren; 
dies wird eben eine Versammlung del' wohlhabenderen, an
geseheneren Spartaner gewesen sein. An den Gegensatz del' 
OflOlOl und V:Jr0flclollfS kann hierbei nicht gedacht werden, 
weil ja die letzteren gar keine politischen Rechte besafsen. 

)I) Die Beamten. 

a) Die Ephoren. 

§ 53. Die wichtigsten Beamten waren, seitdem man die 
Macht der Konige gebrochen hatte, die Ephoren, welche ein 
eigenes Amtshaus, SCPO(]ftOll, am Markte hatten und ihr Amt 
wahrscheinlich im Herbste zur .Ta.g- und Nachtgleiche an
traten. Es gab ihrer fiinf, die immer als Kollegium wirkten 
und durch Stimmenmehrheit entschieden; del' erste unter 
ihnen, welcher den V orsitz fiihrte, war del' Eponym des J ahres. 
Urspriinglich von den Konigen als deren SteIlvertreter bestellt, 
wurden sie spater vom V olke gewahlt. Die Art del' Wahl 
ist unbekannt; nur so viel wissen wir, da1's jeder Spartiate, 
ohne Unterschied der Geburt, wenn er das entsprechende Alter 
hatte und im V oIlgenusse seiner biirgerlichen Recbte war, 
Ephor wetden konnte. 

§ 54:. Solange sie nur die Konige zu vertreten hatten, 
ging ihre Th1itigkeit in einem bestimmten Teile del' Justiz 
und in einer Art polizeilicher Aufsicht auf. Letztere abel' 
war es, die sie immer mehr auszudehnen wu1'sten, bis ihnen 
nicht bIoI's aIle Beamten, sondern auch die Konige verant
wortlich waren. Ein zweites Forderungsmittel ibrer Macht 
war die haufige, spater geradezu regelmafsige Uneinigkeit 
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der Konige. Da namlich in deren Folge die Regierungs
thiLtigkeit derselben labm gelegt war, so griffen die Epboren 
in solcben Fallen wie aucb, wenn ein Konig wegen eines 
Verbrechens angeklagt oder fliicbtig war, stets als die Inbaber 
der hOcbsten Regierungsgewalt ein, wabrend die Bedeutung 
del' Konige immer mehr in den Hintergrund trat. Nachdem 
die Macbt del' Ephoren voll entwickelt war, gab es kein Ge
biet des politis eben Lebens, auf das sie nicbt ibren weitgehen
den Einflufs aufserten. 

§ 66. Als Aufseher del' ofl'ent.lichen Sitte und Ordnung 
iiberwachten sie die Jugenderziehung und konnten nicht blofs 
jeden Spal'tiaten, del' ein Gebot der d)lwyIj iibertrat, belangen, 
nicht blofs Pel'ioken und Heloten selbst zum Tode verurteilen, 
wie sie ja auch die u(}v:JITela einleiteten und die verdachtigen 
Fremden kurzerhand iiber die Grenze schaff ten (§8Vf)Aa6la); 
es stand ihnen vielmehr auch zu, jeden Beamten, den sie 
einer Gesetzwidrigkeit beschuldigten, des Amtes zu entheben 
odel' zu verurteilen und selbst auf Leib und Leben anzuklagen, 
ja auch die Konige, die wenigstens auf den dritten Ruf zul' 
Verantwortung erscheinen mufsten, VOl" ihr Forum zu ziehen. 
Sie verfolgten aufsel'dem genau deren Privatleben und konnten 
ihnen auch gefahrlich werden, wenn sie bei del' alle neun 
Jahre in einer hellen, abel' mondlosen N acht vorzunehmenden 
Beobachtung des Himmels eine Sternschnuppe bemerkt zu 
haben erklarten. Diese galt namlich als ein gottliches Zeichen 
dafiir, dafs sich die regierenden Konige eines religiosen Ver
gehens schuldig gemacht hiLtten; und erst ein giinstiges Orakel 
yon Delphi oder Olympia konnte den inzwiscben ihres Amtes 
enthobenen Konigen zu ihrer Wiirde vel'belfen. Die Ephoren 
nahmen auch allmonatlicb von den Konigen den Verfassungs
eid entgegen. 

Ferner batten sie das Recbt, die Gerusia und die Apella 
zu berufen, und fiihrten den V orsitz in beiden Versammlungen. 
In auswartigen Angelegenheiten hatten sie eine grofse Selbst
standigkeit; sie empfingen die fremden Gesandten und fiihrten 
dieselben nach eigenem Ermessen VOl' die Volksversammlung, 
anderseits scmckten sie selbst Gesandte ab, schlossen Vertrage, 
ordneten Feldziige an, bestimmten die Kontingente, ernannten 

Kopp, Griech. Staatsaltertiimer, 2. Auf!. 3 
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die Feldherren, gaben diesen, auch Konigen, regelmafsig zwei 
aus ihrer Mitte als Begleiter bei und ordneten ihnen geradezu 
Ratgeber, (JV/4JovAOl, zu, an deren Gutachten sie gebunden 
waren. Ubrigens standen sie mit den Feldherren dnrch die 
ouvraA1j in inniger Verbindung; es wurde namlich ein Leder
riemen um einen runden Stab gewickelt und so beschrieben, 
daher der betreft'ende Bericht nur von demjenigen gelesen 
werden konnte, der einen gleich gearbeiteten Stab zur Ver
fiigung hatte. 

Auch das Finanz- und Justizwesen beeinfiufsten sie in 
immer weiter gehendem Mafse. 

So fand die Macht der Ephoren nur in del' einjahrigen 
Dauer ihrer Wiirde und in dem Umstande eine Beschrankung, 
daI~ sie von ihren Amtsnachfolgern zur Verantwortung ge
zogen werden konnten. 

b) Die ubrigen Beamten. 

§ 56. Aufser den friiher erwahnten lIM)lOl, 7r(!O§SVOl 
und Harmosten (bei den Peri5ken) seien noch erwahnt del' 
llalOovo,UoS, welcher die Zucht del' Knaben, die {3iOSlOl oder 
{3iOVOl, welche die der Jiinglinge zu beaufsichtigen hatten, 
und die U(!POOVVOl, welche die Sitte del' Frauen beobachteten. 

Als Mar ktp olizei werden die Ep7riAW(!Ol genannt, 
welche die zn Markt gebrachten Waren priiften. All den 
genannten Beh5rden eignete in ihrer Wirkungssphare cine 
gewisse Gerichtsbarkeit und Stmfgewalt. Von den mili ta
rischen Beamten solI beim Heerwesen gehandelt werden. 

§ 57. Die Spitzen del' Beh5rden mit Ausschlufs der 
Ephoren wurden in ihrer Gesamtheit auch rd riA'l genannt. 
Diesem Kollektivnamen gemafs gebrauchte man fiir die ein
zelnen der unter ihm als eine Einheit zusammengefafsten 
Magistraturen die Bezeichnung ot £11 riAsl Qvrss. Td 
OlUOl rtA'fj sind die in Sparta verbliebenen h5chsten Beamten, 
Ot £11 dASl §v(Jr[Jarsv(Ja,tS1IOl die im Heere befindlichen 
Beamten derselben Art. 

Td riA'fj wurden in Angelegenheiten des Krieges wie 
im allgemeinen in auswartigen Angelegenheiten gewissermafsen 
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als Saehverstandige beigezogen. Sie sind thatig beim Ab
sehlufs eines Vertrages, eines Friedens, einer Bundesgenossen
sehaft, bei del' Freilassung von Heloten u. s. w. W 0 eben 
die Ephoren nieht selbstandig vorgehen wollten odeI' konnten, 
holten sie ein Gutaehten del' dA1J ein und wiesen dies naeh 
Gutdiinken den Geronten zur V orberatung fiir die Volks
versammlung zu. 

Als Un tel' beam te galten die Herolde, Flotenblaser und 
die Koehefiir die cpSlOlTla, deren Besehaftigung erblieh war. 

C. Staatsverwaltung. 

a) Finanz- und Geriehtswesen. 

§ 58. Die Einkiinfte Spartas ergaben sieh zunaehst 
aus dem Tribute del' Perioken, ferner aus den seltenen, 
aufserordentliehen Kriegssteuern, den Kriegsbeuten und zur 
Zeit del' Hegemonie aus den Abgaben del' Bundesgenossen. 

Als Geld verwandten die Spartaner in den altesten Zeiten 
Eisenharren und erst spater miinzten sie Geld in del' Form 
von Opferkuehen, nSAavOe genannt. Und auf dieses Eisen
geld war del' Spartaner noeh in del' jiingeren Periode gesetz
lieh besehrankt. 

So war denn del' Handel zunachst nur Tausehhandel. 
Doeh sowie sieh die Industrie del' Perioken immer mehr ent
wiekelte und del' Staat an Ansehen gewann und seinen Ein
flufs immer weiter auszudehnen wufste, war in beiderlei Be
ziehung die Besehrankung auf Eisengeld unmoglich geworden, 
obgleieh fUr das PrivatI eben del' Spartiaten das Verbot des 
Gebrauehes von edlen Metallen noeh in spaterer Zeit erneuert 
wurde, freilieh ohne sonderliehen Erfolg. Dureh die grofsen 
Kriegsunternehmungen, so dureh Lysanders Feldziige, waren 
bedeutende Geldsummen naeh Sparta gekommen, wie man dies 
auch schon aus den grofsen Geldbufsen erraten kann, zu denen 
manche del' spartanisehen Konige damals verurteilt wurden. 
Seit Alexander dem Grofsen wurde Silbergeld gemiinzt. 

Das Finanzwesen leiteten in spaterer Zeit die Ephoren. 
in deren HiInde die Beute abgeliefert werden mufste. 

:3* 
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§ 59. fiber das Gerichtswesen ist, abgesehen von 
dem an verschiedenen Stellen schon friiher Bemerkten, nul' 
noch bekannt, dars als Einzelrichter auch kompromissa
rische Schiedsrichter fungierten, d. h. von den beiden 
streitenden Teilen selbst gemeinsam gewahlte Privatpersonen, 
deren U rteil man sich fiigen wollte, ohne jedoch wie in 
Athen auf die Moglichkeit einer Appellation zu verzichten. 
Besonders bemerkenswert ist es auch, dais in Sparta iiber 
eine abgeurteilte Sache ein zweiter Rechtsstreit allhangig ge
macht werden konnte. 

Von Strafen im spartanischen Profl:esse sind Geld· und 
Freiheitsstrafen bekannt, unter letzteren Atimie (biirgerliche 
Ehrlosigkeit), besonders iiber Feiglinge (7:(!saav7:8S) verhangt, 
Verbannung, Tod. Die Todesstrafe wurde an dem Verurteilten 
zur N achtzeit in einem eigens dazu bestimmten Hause, del' 
sogenannten 08XaS, durch Strangulierung vollzogen, oder er 
wurde in einen nahe del' Stadt gelegenen Abgrund, den uataOas, 
hinabgeschleudert. Haufig kam es vor, dars del' Leichnam der 
Verurteilten in diese Schlucht gestiirzt wurde. 

(3) Heerwesen. 

§ 60. Del' Ruhm, den Lakedamon als del' Kriegerstaat 
uar' 8§OX~V genors, war wesentlich durch die Organisation 
seines Hoplitenheeres geschaffen; denn Leichtbewaffnete gab es, 
abgesehen etwa von den Skiriten, .unter den AngehOrigen odeI' 
Unterthanen seines Gemeinwesens nicht. Die Reiterei abel' 
war schlecht bestellt und die Seemacht selbst nach del' Be
griindung der neuen Wiirde del' Nauarchie keine bedeutende. 

§ 61. Das Hoplitenheer war, soweit wir Kunde haben, 
in den friiheren Zeiten in Lochen (2oXot) , seit 404 in Moren 
(p,o(!at) eingeteilt; die Anfiihrer beider hiersen 2oxa),ol, die 
ihrer Unterabteilungen wurden nach dem Namen diesel' be
zeichnet. Die Polemarchen gehOrten zu dem Stabe des Konigs 
(ol 7r8(!i Oap,oaiall, Zeltgenossen des Konigs) und wurden aller
dings auch zu selbstandigen Kommandos verwendet. 

Unsicher hleibt wie fiir die iiltere Epoche die Zahl der 
Lochen so auch del' Umstand, oh die Lochen in den letzten 
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Zeiten ihrer Existenz gleich den Moren Spartiaten und Perioken 
in sich fafsten oder nicht. Seit der Einfiihrung derMoren 
blieb die Organisation des Heeres im allgemeinen dieselbe. 
In der jiingeren Periode gab es zwolf Lochen; doch ist es 
wahrscheinlich, dafs die Anzahl derselben, so lange sie nur 
Biirger enthielten, nach der Zahl eben dieser verschieden war, 
wie ja auch der Mangel an Vollbiirgern zur Neuorganisation 
des Heeres fiihrte. Dem Lochos teilt Thukydides 4 Pente
kostyen, der Pentekostys 4 Enomotien von je 32 Mann zu. 
Die Zahl der Moren betrug 6, und sie wurden nach Xenophon 
in je 8 Pentekostyen und diese in je 16 Enomotien von je 
36 Mann geteilt. Die Normalstarke des spartanischen Heeres 
lafst sich nicht mehr bestimmen, ebensowenig das Verhaltnis 
des Spartiatenkontingentes zu dem der Perioken. 

§ 62. Die Reiterei zerfiel ebenfalls in sechs Moren, von 
denen eine jede zwei ov).,ap,ol (S,(lhwadronen) zahlte. Die Be
fehlshaber der Reitermoren hjefsen l1tlt:a(jp,06T:al. 1m iibrigen 
wurden ZUlli Reiterdienste ungeiibte, fiir den Hoplitendienst 
untaugliche Leute verwendet. Die Pferde mufsten aber die 
Reichen unterhalten. Hingegen hatte das Elitekorps der 
300 l1t1tElS mit der Reiterei nichts zu thun, zumal dieselben 
nicht beritten zu sein brauchten. Sie waren vielmehr aus
gezeichnete Jiinglinge, die, von den drei Hippagretai gewahlt, 
im Kriege die Leibwache der Konige bildeten, inl Frieden 
zu verschiedenen, besonderen Diensten herangezogen wurden; 
die fiinf altesten unter ihnen, die d)'a{}oE(j)'ol, wurden zu 
Sendungen mannigfacher Art beordert. Die drei Hippagretai 
wurden alljahrlich aus der Reihe angesehener Manner von den 
Ephoren ernannt. 

§ 63, Auf den Schiffen gab es Trierarchen, s1ttpuT:at 
(Seesoldaten), meist Perioken, und vaVT:at (Matrosen) aus der 
Mitte der Beloten. Den Oberbefehl iiber die Flotte erhielt 
spater der Nauarch; diese Wiirde war auf die Dauer eines 
Jahres beschrankt und fiir den einzelnen nur einmal erreich
bar. Doch wufste man das Gesetz insofern zu umgehen, als 
man dem neubestellten Nauarchen seinen Vorganger als Unter
feldherrn, S1tt6T:O).,eUS oder 81tt6T:O).,0cp0(j0S, beigab, der in 
der Abwesenheit seines V orgesetzten selbstandig vorgehen 
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konnte. Die Nauarcben scbeinen eine weitgebende Amts
befugnis besessen zu haben, daber man sie einem zweiten 
Konigtum verglich. Doch wurden auch sie spaterbin von 
den Ephoren durch einen oder mehrere (JVP,POVAOt in ibrem 
Wirken eingeschrankt, beziehungsweise behindert und durch 
direkte Befehle bevormundet. Die Scbiffswerften Spartas waren 
zu Gytbeion; iiber die Verpfl.icbtungen der Trierarcben wissen 
wir nichts Genaues. 

§ 64. Verpflichtet zum Kriegsdienste (lp,q;(!ov(!Ot) waren 
die Spartiaten yom 20. bis zum 60. Lebensjahre; doch richtete 
sicb natiirlich die Starke des Aufgebotes nach dem jeweiligen 
Bedarfe und der augenblicklicben Gefahr. Ubrigens 109 man 
in spaterer Zeit bei auswartigen Unternebmungen zum grofsten 
Teile die nichtbiirgerlichen Elemente der Bevolkerung, Peri
oken, Neodamoden, selbst Heloten, heran, wahrend die Spar
tiaten fUr den Kriegsdienst im Heill!-atlande, qJ(!OV(!U im 
engeren Sinne, bestimmt waren. Von diesem waren die Vater 
dreier Sohne befreit, vom Kriegsdienste im allgemeinen die 
von vier Sohnen. 

4. Erzisbung und Privatleben der Spartiaten. 

A. Erziehung der Knaben. 

§ 65. Um nun die als Ideal angestrebte vollige Unter
ordnung des Individuums unter die Interessen und Anforde
rungen des Staates bei seinen Biirgern um so sicberer zu er
reicben und dieselben zu ibrem kiinftigen Kriegerberufe ent: 
sprechend vorzubereiten, wandte der spartaniscbe Staat schon 
der Kindererziehung die vollste Aufmerksamkeit zu. 

Das neugeborene Kind wurde von den v Altesten der 
Phyle seines Vaters gepriift; erwies es sich als scbwacb oder 
mifsgestaltet oder mit einem Gebrechen behaftet, so liefs man 
es aussetzen. ~1ro{)i'r'atbiefs der Ort dazu, eine Aussetzungs
statte, wie einige meinen, wo die jungen GeschOpfe eine Beute 
des Hungers, der Witterung, der Raubtiere· wurden. Nach 
der Ansicht anderer war es eine der grafslichen Kliifte des 
Taygetos, wo die Ausgestofsenen hinabgeschleudert wurden. 
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War dagegen das Kind kraftig und wohlgestaltet, so iibergah 
man es del' Mutter zur El'ziehung, und zwar den Knaben bis 
zum siehenten Jahre. Die Spartiatin hatte abel' infolge ihre1' 
fl'iiheren Teilnahme an den gymnastischen Ubungen del' Knaben 
und Madchen, ihrer Weitel'hildung durch ihren streng er
zogenen Mann und dadurch, dars 8ie, wenn letzterer im Feldre 
stand, die Heloten ihres Gutes mit in Ordnung halten murste. 
etwas Mannliches an sich. So mag denn auch die Knahen
erziehung del' ersten sechs Jahre nicht eben weichlich, son
del'll von vol'llherein auf das letzte Ziel hin gerichtet ge
wesen sem. 

§ 66. Die zweite Erziehungsstufe ist die Zeit vom 
siebenten bis zum zwolften Lebensjahre. Aus dem elterlichen 
Hause wurde del' Knabe dem Aufseher iiber das Erziehungs
wesen (naIOOvopOS) zugefiihrt, welcher ihn del' entsprechenden 
Abteilung (tA1}, d),8A1J) zuwies, einer Unterabteilung del' {3ofJa. 
Del' Spartiate trat namlich erst mit dem 30. Lebensjahre in 
die Reihe del' Manner ein, und bis zu diesem Zeitpunkte ge
hOrte er den genannten Abteilungen an. Die 'Knaben vom 
7. bis 18. Jahre hie[sen nalOES, die Jiinglinge von 18. bis 
zum 20. pEAAl(}avES und die jungen Manner vom 20. bis 
30. Jahre l(}aVES; von letzteren nannte man die altesten oqxlI
(}ElS, die jiingeren n(}wTl(}aVES. Die Leiter del' einzelnen 
Abteilungen wurden fiir die Knaben aus del' Reihe derjenigen 
genommen, welche das 20. J ahr zuriickgelegt hatten, und 
zwar nannte man jene del' lAw lAa(}XOI, die del' {3ofJal 
{3ova)'ol. Diesen mu[ste del' Knahe strenge gehorchen und 
sich. so immel' mehr an die Grundtugend des Gehorsams ge 
wohnen'; stockte es damit, so kam del' Paidonom mit den 
Peitschentragel'll (paoTI)'oq;O(jOI) und schaffte Abhilfe. 

Urn die Zwecke del' Erziehung noch rascher und sichere1' 
zu erreichen, begiinstigte man es, dars sich zwischen Knaben 
und Jiinglingen ein Freundschaftsverhaltnis entwickelte, von 
denen del' Knabe den Namen diTas (del' Horende, Lel'llende) 
el'hielt, del' Jiingling Elon/l~Aas (del' von Freundschaft Er
fiiUte) genannt wurde. - Die Nahrung war einfach und kal'g, 
die Kleidung diinn und knapp, Kopfbedeckung und Furs
bekleidung fehlten ganzlich. Korperlich wurden die Knaben 
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dieser Altersstufe im Laufen, Springen, Ringen, Diskus- und 
Speerwerfen und einer Art von Waffentanz ausgebildet, also 
fast aussehliefslich in denjenigen Leibesubungen, die dem 
Kriege dienten; ausgeschlossen blieben del' Faustkampf und 
del' Allkampf (:n:ayuea:r:lOV) , d. h. die Verbindung von Faust
kampf und Ringen, beide als unpassend fUr den Krieger er
aehtet. Zur geistigen Ausbildung gehOrte eine geringe Kenntnis 
des Lesens und Schreibens - "die Elemente lernten sie des 
Nutzens wegen, die ubrigen Unterriehtsgegenstande jagten sie 
uber die Grenze" -, das Auswendiglernen del' Satzungen 
des Staates und del' del' Sage naeh dureh Lykurg eingefuhrten 
homerisehen Gesange, sowie die Anfange des Singens und del' 
:Musik. 

§ 67. Noeh harter wurde die Erziehung des Knaben 
mit dem zwOlften Lebensjahre, dem Anfang der dritten Er
ziehungsperiode. Zuweilen gab es so wenig Kost, dafs die 
Knaben sieh darauf angewiesen sahen, Lebensmittel zu stehlen, 
urn sich satt essen zu konnen; kamen sie glucklieh dureh, so 
lobte man sie, wurde jemand ertappt, so gab es Riebe wegen 
del' bewiesenen Ungeschicklichkeit. In del' Kleidung fiel jetzt 
das Untergewand weg, und es mufste sieh jeder, auch bei den 
harten Wintern einer Rochgebirgslandschaft, mit einem Ober
kleide behelfen, das ein ganzes Jahr zu halten hatte. Wahrend 
er fruher, wenn auch ohne Deeken, nachts auf Heu odeI' 
Stroh sehlafen durfte, hatte er mit dem funfzehnten Jahre 
Schilf odeI' Rohr zum Lager. Die korperlichen Ubungen 
gingen in derselben Richtung wei tel' wie auf del' vorher
gehenden Stufe. Rinzutrat die alljahrliehe Geifselpl'obe ((ua
,ua67:lywolS) del' Knaben VOl' dem Altare del' Artemis Ol'thia, 
d. h. del' Aufl'echtstehenden, bei welcher Blut fliefsen mufste, 
naeh alter Uberlieferung an Stelle eines fl'uheren Menschen
opfers gesetzt. Fur die Gegeifselten kam es darauf an, auch 
wenn sie bis auf das Blut gepeitseht wurden, kein Zeichen 
des Schmerzes zu aufsern. Wie oft mag es im Laufe del' 
J ahrhunderte vorgekommen sein, dafs Knaben unter den er
barmnngslosen Rieben ihl'en Geist ausgehaucht haben! Wer 
die ubrigen durch Standhaftigkeit uberwand, wurde zum 
Sieger am Altare (Pwp,ovluas) erklart und offentlich gelobt. 
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Wo sind wohl Standhaftigkeit und Tapferkeit so hoch an
erkannt, wo ist Feigheit so tief gebrandmarkt worden wie 
in Sparta? Auf den Turnplatzen t6nten die lyrischen National
lieder der Dorer weiter, ebenso die FlOte und die viersaitige 
Phorminx, Chorlieder und Paane begleitend; eine weitere Eut
faltung gestattete Sparta der Musik und dem Gesange nicht. 
Eine Erganzung der Knaben- und Jiinglingserziehung bildete 
die Teilnahme der beiden Altersklassen an den gemeinsamen 
Mannermahlen (dy(){!€ta), welche zuweilen gestattet war. Die 
Knaben souten anhOren, wie sich die Alteren iiber gemein
same Angelegenheiten, iiber lobens- oder tadelnswerte Hand
lungen im Krieg und Frieden unterhielten, oder wie sie 
scherzten und einander neckten. Das erweiterte den An
schauungskreis, scharfte den Verstand und bildete das Urteil. 
W urden die Knaben gefragt, so sollten sie, um ihre Schlag
fertigkeit zu iiben, moglichst rasch, kurz und treffend, mit 
einem Wode "lakonisch" antworten. 

§ 68. Wenngleich sich der Zwanzigjahrige Haare und 
Bart wie die Manner wachsen lassen durfte, kriegsdienst
pflichtig wurde und in die Linie eintrat, ja auch heiraten 
konnte, so blieb er doch vorlaufig noch bei einer Abteilung 
seiner Altersgenossen, machte deren Ubungen mit, nahm an 
den Pheiditien teil und schlief mit jenen. Seine Frau blieb 
in dem Hause eines Verwandten bis zu seinem dreifsigsten 
Jahre, wo er sie in das Haus seines Vaters, seines altesten 
Bruders oder in sein eigenes fiihren durfte. 

B. Erziehung der Miidchen. 

§ 69. Vom ersten bis zum siebenten Jahre also erzog 
die Spartiatin ihre Knaben und Madchen zusammen in ihrem 
Hause; die Einwirkung des Mannes konnte nur gering sein, 
da derselbe den grOfsten Teil des Tages aufsel'halb der 
W ohnung zubrachte. Auch nach dem siebenten Lebensjah~e 
blieb die Tochter bei del' Mutter, nahm aber an den gemein
samen turnerischen und musischen Ubungen der Madchen teil; 
sie iibte sich im Laufen, Springen, Ringen, Werfen, anderseits 
im Tanzen und Gesange. Ofters sahen die Jungfrauen den 
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Ubungen der Jiinglinge zu, ofters geschah auch das Um
gekehrte; bei manchen Festen sangen und tanzten Jiinglinge 
und Jungfrauen zusammen. Der Erfolg dieser Leibesiibungen 
konnte nicht ausbleiben. Durch ihren kraftvollen Korperbau 
und ihre bliihende SchOnheit erweckten die Sparliatinnen den 
Neid der iibrigen Griechinnen. Dafs aber durch jene Form 
der Ubungen gleichzeitig ein gutes Stiick Weiblichkeit ver
loren ging und eine mlinnerhafte Derbheit und Selbstandig
keit eintrat, liegt in der Natur der Sache. Bei alledem werden 
die freieren und im Vergleich zu den iibrigen Griechinnen 
den Mlinnern mehr ebenbiirtigen Spartiatinnen gleich den 
Romerinnen als anhlingliche Gattinnen und gute Rausfrauen 
geriihmt; Ehebruch der Frauen ka~ in Sparta iiberaus selten vor. 

C. Das Spartlatenleben im Frleden_ 

§ 70. Den Nahrungssorgen ebenso fern wie friiher lebte 
der dreifsigjahrige Spartiat im Rause seines Vaters oder seines 
Itltesten Bruders oder in seinem eigenen. Die Feldarbeit be
sorgten die Reloten des Gutes, von dem die gesamte Fa~lie 
erhalten wurde. Die Ausbildung des Mannes hOrte aber 
nicht mit seinem Selbstlindigwerden auf, sondern dauerte bis 
zum 60. Jahre fort, d. h. bis dahin, wo er nicht mehr fiir 
kriegstiichtig galt. "Er trieb das Kriegshandwerk als KUnst, 
als Studium des Lebens; die Kriegfiihrung solIte den schOnsten 
Teil des V oIkes in einstimmender und gelenker Bewegung 
wie einen kraftigen und ebenmafsig ausgebildeten Korper im 
freudigen Bewufstsein seiner Krafte zeigen." Fortgesetzt wur
den also die Ubungen im TUl'I\en, Reiten und Fechten, und 
das um so mehr, je - mehr die Korper mit den J ahren an 
Geschmeidigkeit verlieren. - Die Nahrung blieb erschreckend 
einfach, vergleichbar der Feldkost, wie sie sich der Soldat 
im Kriege bereitet. Auch die Kleidung blieb diinn und 
diirftig; das abgeschabte Mantelchen (T:(!lpwv) der Spartaner 
diente, wie zahlreiche Stellen der Schriftsteller zeigen, den 
iibrigen Griechen zum Gespotte. Aber mit Stolz trug der Spar
tiat dasselbe, mit Stolz ging er wie die Knaben und Jiinglinge 
barfufs einher und legte nur bei besonderen Gelegenheiten 
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seine Schuhe an. - Dafs die W ohnung und das Rausgerat 
geradezu primitiv gewesen sind, dafiir spricht eine Rhetra 
des Gesetzgebers, welche verbot, dafs dazu andere Werkzeuge 
gebraucht wiirden als Axt und Sage. 

§ 71. Eine besondere Stelle in dem Leben der Spar
tiaten nahm das Jagdvergniigen ein, dem Jiinglinge und 
Manner mit Leidenschaft oblagen. "Die Walder, welche die 
mittlefe Rohe des Taygetos bedeckten, waren unerschopflich 
an wilden Ziegen, Sauen, Rirschen, Baren, namentlich der 
Rohenzug oberhalb Spartas, welcher den Namen Therai, d. h. 
Jagdbezirk, fiihrte. Hier stiegen in den steilen Schluchten, 
aus denen die Waldbache in das Tiefland stiirzen, die munteren 
Jagdziige dorischer Manner empor, von lakonischen Spiirhunden, 
den besten ihrer Gattung, ungeduldig umbellt. Die wilden 
Felsklippen, auf denen drei Viertel des Jahres der Schnee 
liegen bleibt, boten Gelegenheit genug, mannliche Gewandt
heit, Mut und Abhartung zu bewahren. Das Wild wurde 
wie ](riegsbeute betrachtet und durfte zu Sparta auf den 
Tisch gebracht werden, urn die einformige Tafelordnung der 
Pheiditien festlich zu unterbrechen, wahrend die Jagdaben
teuer lange vorhielten, urn die Unterhaltungen -in den Leschen 
zu wiirzen." 

a) Mannermahlzeiten (dv()!!sta, cpsl()b:ta). 

§ 72. Nach altdorischer Sitte nahmen wie auf Kreta in 
den Syssitien so auch in Sparta die Kampffil.higen, also die'
Manner vom 20. Jahre an, ihre Hauptmahlzeiten gemein
schaftlich ein. Von diesen durfte nur deljenige fern bleiben, 
welcher ein Opfer darbrachte oder auf der J agd war (dcpt
bb:lOS ~p£!!a), aufserdem die Vorsteher der 12at und pofJal, 
die eben im Verein mit den Knaben und Jiinglingen speisten, 
wahrend die Kinder mit den Miittern zu Hause afsen. 

Gewohnlich bildeten 15 eine Tischgenossenschaft, welche 
sich Zeltgenossen «JV(JU'fjVOl) nannten, also sich jederzeit als 
im Felde stehend betrachteten. SoUte ein neues Mitglied 
aufgenommen werden, so mufsten aHe Genossen der Aufnahme 
desselben zustimmen. 
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"Das alltagliche Hauptgericht bei den Mannermahlen be
stand in der beriihmten schwarz en Blutsuppe (Pacpa, alpaT:ia, 
,usAaS twpOS) , zu der das Fleisch von Rindern, Ziegen, 
Schafen u. s. w. in dem Blute der Tiere gekocht und mit 
Essig und Salz gewiirzt wurde; sie war also weniger eine 
Suppe als ein einfach bereitetes Schwarzsauer. Hiervon wurde 
jedem seine besondere Portion vorgesetzt, wahrend er nach 
Belieben Gerstenbrot (uAcpl1:a, ptital) essen und Wein trinken 
durfte. Wenngleich nach dorischer Sitte tapfer gezecht wurde, 
so galt es doch fiir freier Manner unwiirdig, sich zu betrinken. 
Zum Nachtische gab es nach dem stehenden Hauptgericht 
Kase, Oliven, Feigen u. a. m. Doch war es den Tischgenossen 
nicht verwehrl, zuweilen ein Extragericht (wenigstens spateI' 
braluAov genannt im Gegensatze zur Hauptmahlzeit, aluAov) 
zum besten zu geben, z. B. ein Wildbret oder Gefliigel odeI' 
einen Fisch odeI' ein Weizenbrot. Dergleichen zu spenden 
wurde zuweilen als Bufse fiir leichtere Vergehen auferlegt; 
Reichere abel' oder solche, die auf der J agd gliicklich ge
wesen waren, thaten es auch wohl freiwillig." Fiir die Sys
sitien mufste jeder Sparliate monatlich 72.7 Liter (1 Medim
nos) Gerstenmehl, 36.5 Liter (8 Choen) Wein, 3 kg (5 Minen) 
Kase und 11/2 kg (21/2 Minen) Feigen und 1.75 Mark (= 10 
Obolen) an Geld fiir den Nachtisch abliefern; die Konige 
wurden auf Staatskosten gespeist. 

Die Tischgesprache bildeten nicht blofs diejenigen 
Unterhaltungen, welche sich auf das alltagliche Leben oder 
auf die J agd bezogen, sondern auch nach des Gesetzgebers 
Absicht muntere Rede, Scherz und Witz in kurzer Form. 
Wird doch iiberlieferl, Lykurg habe, der aufserlichen Lustig
keit des Dorerlums entsprechend, welches z. B. in Megara 
eigene Trinkstuben mit Trinkgelagen und Trinkliedern schuf~ 

fiir den GQtt des Lachens einen eigenen Kultus eingerichtet. 
So hatten denn die Pheiditien die dreifache Bedeutung: an 
Einfachheit zu gewohnen, die Tischgenossen in dem Bewufst
sein einer Kliegerkaste zu erhalten und eine geistige Ubungs
schule fiir jung und alt zu sein. Dazu trat noch, dafs sie 
die politische Wichtigkeit taglich zusammenkommender, ge
schlossener Biirgervereine hatten, iiber die als die untersten 
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in Staat und Heer die Polemarchen gesetzt waren. Ander
seits lief sen diese Mannermahle das hausliche Leben mit Frau 
und Kind ganz zuriicktreten; was hatte dasselbe zu bedeuten, 
wo der Mann den Tag in den Gymnasien, auf der J agd, in 
den Pheiditien und Leschen hinbrachte und die iiber sechs 
Jahre alten Sohne sich bei ihren Abteilungen befanden! 

p) Die Leschen. 

§ 73. Noch sind Unterhaltungssale (MaXat), deren 
der Reisebeschreiber Pausanias zwei erwahnt, zu nennen. Hier 
in freier und ungebundener Weise mit einander verkehrend, 
iibte man sich in eruster und heiterer Rede. "Die eigent
liche Heimat spartanischer Redekunst, der Ausgangspunkt so 
vieler Spartanerwitze, die in ganz Griechenland Umlauf hatten, 
war die Lesche, del' Sammelort der miifsigen Manner, in del' 
Nahe der ofl'entlichen Ubungsplatze, wo sie in kleinen Ab
teilungen zusammenkamen und muntere Reden wechselten, 
wie es im Lager beim Wachtfeuer geschieht. Riel' lernte 
man die Manier spartanischer Wechselrede und iibte sich in 
Geistesgegenwart." Jedenfalls haben die Leschen zur Ent
wickelung der spartanischen Beredsamkeit , wie sie uns bei 
Thukydides in ihrer Eigentiimlichkeit entgegentritt, nicht 
wenig beigetragen. 

y) Sonstige Einrichtungen. 

§ 74. Um die durch die Erziehung angestrebte Ge
sinnung weiter zu fordern und die innige Anhanglichkeit an 
das Vaterland aufrecht zu el'halten, war jedem kriegspflichtigen 
Spartaner untersagt, ohne Erlaubnis del' Ephoren in das Aus
land zu verreisen. Viel strenger noch als das Reiseverbot 
war das del' Auswanderung, die man, yom militarischen Stand
punkte Spartas ausgehend, einfach als Desertion betrachtete. 
Fiel ein Ausgewanderter in die Hande seiner ehemaligen 
Landsleute, so wurde er ohne Gnade hingerichtet. 

§ 75. Riickblick. Von mancher Seite her, namentlich 
in friiherer Zeit, ist die spartanische Verfassung darum hoch 
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gepriesen worden, weil in ihr die Herrschaft der wahren 
Aristokratie, d. h. der Besten, verwirklicht worden sei. Andere, 
unter ihnen schon der grofse Aristoteles, behaupten, aus der 
spartanischen Zucht seien statt humaner Menschen einseitige 
und rohe Leute hervorgegangen. Jedenfalls pafste diese Staats
richtung, ein Seitenweg im Volkerleben, nur fiir den engen 
Rahmen einer Landschaft und wurde schon durch die Hege
monie iiber den Peloponnes untel'graben. Ais der Spartiate 
jedoch Hellas und ferne Kiisten kennen lernte und andel'es 
sah als seine eingeengten Verhaltnisse, als er sich zuerst als 
Mensch fiihlte und einsah, wieviel des SchOnen und Guten er 
in sich hatte brach liegen lassen: da wurde sie unmoglich, 
ein lehrreiches Beispiel einer grofsartigen V olksverirrung. 

5. Der peloponnesiscbe Bund. 

§ 76. t'rber die Schicksale des peloponnesischen Bundes 
ist in Klirze in der historischen Ubersicht gehandelt. Was 
seine Organisation anlangt, so ist er zunachst von del' 
hellenischen Eidgenossenschaft (ol (Jvvwp'c)7:at E22~vwv bri 
lli(!(J'(J), wie sie sich zur Zeit der Persel'kriege gebildet ha.tte, 
von den 1t(!opov2ot der verschiedenen Staaten zu Korinth 
konstituiel't, genau zu sondern, zumal diese einen von dem 
des peloponnesischen Bundes verschiedenen Sonderzweck ver
folgte, die Abwehr der Persel'gefahr. Allerdings trifft es zu, 
daIs zum grofsen Teile dieselben Staaten zu beiden Verbin
dungen zahlten und das Verbaltnis ihl'er Teilnehmer unter 
einander sowie zu dem Oberhaupte, das in heiden Fallen 
Sparta war, ahnlich gestaltet sein mochte. 

Als Glieder des peloponnesischen Bundes werden ge
nannt: Korinth, Sikyon, Aigina, Megara, Epidauros, Arkadien, 
Phlius, Troizen, Hermione, Elis; Achaill und Argolis fehien. 

§ 77. Die ein~eInen Bundesstaaten waren vollig autonom 
und hatten keine standige Abgabe Zll Ieisten, sondern wurden 
nur im Bedarfsfalle zur Kriegsdienstieistung und Zahlung 
einer Kriegssteuer verhalten, deren Umfang der Vorort Sparta 
festsetzte (d(!yU(!lOV 6!1jTOV). Streitigkeiten unter den ein
zelnen Bundesgenossen souten zUllachst auf giitlichem Wege 
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beige1egt, und wenn dies llicht el'l'eicht werden konnte, dUl'ch 
das Schiedsgericht eines neutra1en, von ihnen gewahlten dritten 
Bundesgenossen gesch1ichtet werden. Doch war es nach 
Bundesrecht den einzelnen Gliedern keineswegs geradezu ver
wehl't, einander mit Krieg zu iiberziehen; nUl' das war zum 
Gesetze erhoben, dafs im FaIle eines allgemeinen Bundes
krieges solche Fehden aufgehoben, beziehungsweise aufgeschoben 
werden sollten. 

Vel'pflichtet ZUl' Heersfo1ge gegeniiber dem V ororte waren 
namlich die Bundesgenossen VOl' aHem, wenn irgend ein Bundes
gebiet angegriffen ward. U nd zwar riickten die einzelnen 
Staaten gewohnlich mit zwei Dritteilen ihres Heerbannes (ra MJo 
p8(!r;) aus, nul' diejenigen, ill deren Land del' Krieg gefiihrt 
wUl'de, mufsten mit del' gesamten Kriegsmacht (:n:a1l(Jr(!anq, 
:n:avor;!l£i) zu Felde ziehell. Seitdem abel' im Peloponnes 
das Soldnerwesen Eingang gefunden hatte, konnten sich die 
Bundesgenossen durch Ablieferung eines bestimmten Geld
betrages von del' personlichen Dienstleistung loskaufen. Als 
Spartas Hegemonie erstarkt war, setzte es an die Spitze del' 
bundesgenossischen Kontingente je einen §Evay6s aus del' 
Reihe del' Spartiaten, neben dem del' einheimische U(!)(WV, 
Or(!arr;y6S in den Hintergrund trat. 

§ 78. 1m Bundesrate, des sen Sitz Sparta war, hatten 
alle Staaten ohne Riicksicht auf ihre GrOfse gleiches Stimm
recht; derselbe konnte iiber den Beginn eines Krieges odeI' 
Friedens, iiber Waffenstillstande und Vertrage Beschliisse fassen. 
Del' Gang del' Beratungen ist nicht sichel' zu bestimmen. Als 
es sich darum handelte, Athen Krieg zu erkHiren, brachten 
die Abgesandten del' Bundesgenossen in einer Versammlung 
ihre Beschwerden gegen Athen VOl', worauf die Vertreter 
dieses Staates ihre Vaterstadt zu rechtfertigen sucbten. Hierauf 
wUl'de die Versamm1ung aufgeboben, und die spartanische 
Apella beriet fiir sich und fafste den Beschlufs, Athen Krieg 
zu erklaren. Sodann begaben sicb die Vertreter Spartas in 
den Bundesrat, del' eben zur Bescblufsfassung zusammen
getreten war. W ofiir sich die Majoritat entscbied, das wurde 
als Bescblufs del' Bundesgenossen angeseben. Ob die bei den 
Beratungen des Bundes el'wabnten EUUAr; rOl mit del' sparta-
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nischen Apella identisch oder bestimmte Abgeordnete der
selben sind, larst sich nicht feststellen. 

II. Kreta. 

1. Gesehiehtliehe Ubersieht. 

§ 79. Schon fruher ist hervorgehoben worden, dafs 
Minos als Reprasentant der vordorischen Kulturperiode Kretas 
gelten konne und die Erwahnung der Dorer in der !lias ein 
Anachronismus sei. Als die altesten Bewohner del' Insel 
nennen eben die antiken Berichte Phryger und PhOniker. Das 
dorische Element gewann die Oberhand, da nach del' dori
schen Wanderung von dem Pelbponnes aus viele Kolonien 
auf Kreta gegrundet worden waren; es beteiligte sich daran 
Lakonien sowohl als Argos; den Dorern folgten Minyer und 
Achaer. 

In der altesten Zeit gab es auch hier Konige; doch 
wurden sie alsbald ganz vertrieben. Von den weiteren Schick· 
salen der kretischen Stadte wissen wir nicht viel, nur, dafs 
sie in langwierigen und sich oft wiederholenden Fehden mit
einander lebten und sich blofs in Zeiten der Gefahr durch 
den aV)'U(}'f}TUJ/-tOS (d. h. die Vereinigung alIer Kreter) odeI' 
auch durch einzelne Biindnisse zu gemeinsamen Unterneh
mungen aneinander schlossen. 1m Jahre 220 v. Chr. wurde 
Lyktos von Knossos und Gortyn, den zwei bedeutendsten 
Stadten Kretas, um das J ahr 170 Apollonia von Kydonia 
zerstort. 1m Jahre 67 v. Chr. wurde Kreta eine romische 
Provinz. 

2. Verfassnng. 

§ 80. Obgleich die einzelnen kretischen Stadte, deren bis
her gegen 50 nachgewiesen werden konnten, selbstandig waren, 
so glichen dennoch wegen des vorwiegend dorischen Charakters, 
del' ihnen anhaftete, ihre Verfassungen einander in nicht un
bedeutendem Maille. Dieses Hervortreten des dorischen Ele
mentes bedingte auch die Ahnlichkeit zwischen der sparta
nischen und kretischen Verfassung, die sich allerdings mehr 
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in den Einrichtungen des Privatlebens als in denen des polio 
tischen Lebens ofl"enbarte und zur Sage Anlafs bot, als hatte 
Lykurg seine Verfassung von Kreta entlehnt. 

§ 81. Die kretische Bevolkerung /zerfiel in drei Stande: 
die Burger, die freien Unterworfenen (V1rY)'I<.OOt [JTs~lotuot]) 
und die Leibeigenen. 

Die Burger wurden nach den bekannten drei dorischen 
Phylen eingeteilt; die angesehenen unter ihnen genossen lange 
Zeit besondere V orzugsrechte, wie insbesondere das Privileg, 
die oberste Magistratur zu verwalten. 

Zu den VJT~UOOt gehOrte jener Teil del: unterworfenen 
Volkerschaften, welcher sich seinen Besitz und die person
liche Freiheit bewahrt hatte. Sie wohnten zumeist auf dem 
Lande und widmeten sich dem Landleben, dem Handel und 
der Industrie; an die Burger entrichtet,en sie jahrlich einen 
bestimmten Tribut. 

Unter den Leibeigenen sind zwei Klassen zu unter
scheiden, je nachdem sie dem Staate aIlein und unmittelbar 
unterstanden , d. h. auf Staatsdomanen arbeiteten (pv{jJrat, 
f,lvwlrat) , oder einem bestimmten Herru dienten (drpaf,ltwrat, 
auch FotnEsS genannt). Die letzteren bebauten die Ackerlose 
ihrer Gebieter, daher auch uAa~Wrat (uAa~os) genannt, und 
waren ziemlich selbstandig gehalten. Sie brauchten gleichwie 
die f,lvwlrat nur einen bestimmten Teil von dem Ertrag der 
Llindereien abzuliefern, konnten sich eigenes Vermogen er
werben, einen Hausstand grunden, ja sogar freie Frauen hei
raten und waren im FaIle, als ihr Herr ohne Erben starb, 
in ihrer Gesamtheit nach diesem erbberechtigt. 

Neben den Leibeigenen gab es in Kreta noch Kauf
sklaven (}(~vodJv1}rot), welche insbesondere in der Stadt zu 
hauslichen Verrichtungen verwendet wurden; deren Stellung 
war naturlich eine minder gute als die der Leibeigenen. 

§ 82. Nach dem Sturze del' Konige herrschte in Kreta 
der Adel, del' sich das Recht vorbehalten hatte, die zehn 
UOOf,lOt, die obm"sten Beamten des Staates, aus seiner Mitte 
zu wahlen. Die Kosmen waren aber nicht nur die obersten 
Regierungsbeamten im Frieden,' sondern auch Oberfeldherren 
im Kriege. Gleichwohl hingen auch sie gar sehr von ihren 
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Standesgenossen ab, die zuweilen mit Gewalt, ja auch durch 
die Vermittlung willfahriger Kosmen einzelne von ihnen des 
Amtes entsetzten odeI' die ganze Magistratur aufhoben (duo
apia). Ubrigens waren die uoapot wahrend ihres Amtsjahres 
gerichtlich nicht zu belangen, wohl abel' am Ende desselben, 
verantwortlich. 

Die abtretenden Kosmen wurden, wenn sie ihr Amt un
bescholten verwaltet hatten, auf Lebenszeit in den Rat del' 
Alten aufgenommen, del' vollig unverantwortlich war und im 
Vereine mit den Kosmen die eigentliche Regierung in den 
Handen hatte. Zugleich war er die oberste GerichtsbehOrde. 

Die Volksversammlung, zu del' aUe Biirger Zutritt 
hatten, war nul' dazu befugt, die Beschliisse des Rates anzu
nehmen odeI' zu verwerfen. 

§ 83. Die of tel' wiederkehrende Akosmie hatte das 
Uberhandnehmen demokratischer Tendenzen zur Folge. So 
gab es in del' jiingeren Epoche (von del' Mitte des 3. Jahrh. 
an) neben den Kosmen eine jahrlich durch Wahl erneuerte 
fJov).~ und eine nunmehr selbstandigere tuu).r;aia, die Of tel's 
auch als uowov bezeichnet wird. Dem veranderien Charakter 
del' Verfassung entspricht es auch, dafs die fJov).~ neben den 
Kosinen und del' Ekklesie ihre Macht wesentlich einbiifste. 

3. Das Privatleben. 

§ 84:. Wie in Sparta so war auch auf Kreta del' Staat 
darauf bedacht, seine Biirger ganz dem Kriegerberufe zuzu
wenden, und sorgte durch verschiedene Einrichtungen fUr die 
sichere Erreichung dieses Zweckes. 

So nahm er VOl' aHem die Kindererziehung in seine 
Hande. Mit dem 18. Lebensjahre traten die Jiinglinge in 
die dys).at ein, freiwillige Genossenschaften, die einzelne an
gesehene Jiinglinge urn sich sammelten, wahrend ihre Vater 
gewohnlich die Leitung iibernahmen. V orher waren die Knaben 
unuys),ot odeI' (mit Eintritt des 17. Jahres) dnodeopot, 
wurden abel' mit anderen Altersgenossen im Syssition ihrer 
Vater verkostigt und von dem natdovopoS in ahnlicher 
Weise wie zu Sparta unterrichtet. Auch auf Kreta wurden 
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die Fl'eundschaftsverhaltnisse zwischen Knaben und .Tung
lingen gepflegt, jene davon UAElVOi und diese fPIAl}r:O{!ES 
genannt. 

Mit dero 18. Lebensjahl'e wurden die Jiinglinge als 
Teilnehroer del' dysAal auch in die Reihe del' O{!Of.,lElS auf
genororoen, d. i. del' Wettkaropfer bei den Spielen in der 
Rennbahn (O{!Of.,lOS). Daroit nun wurden sie unter einero 
roiindig und konnten heiraten. Die Frauen aber blieben, so 
lange ihre Manner noch den dysAal angehOrten, in den Hausel'll 
ihrer AngehOrigen (des Vaters, des Bruders u. s. w.). Wie 
lange del' junge Mann zur Teilnahroe an den dysAat ver
pflichtet war, ist unsicher. Diejenigen, welche bereits zehn 
Jahre in denselben zugebracht hatten, filhrten den Naroen 
OEJ{aO{!Of.,lOI. 

Die gesellschaftlichen Vereinigungen del' Manner, die fUr 
das politische und roilitarische Leben ihre besondere Bedeutung 
hatten, waren die Er:at{!Elal, auch dVO{!Ela genannt; daher 
hiefsen die von ihnen ausgeschlossenen Freroden und Dnter
thanen d:rcsr:al{!OI. 

Die Erfordel'llisse del' Syssitien wurden in Kreta aus 
oft'entlichen Kassen bestritten, in welche zu diesero Zwecke 
die dero Verroogen nach abgestuften Beitrage del' einzelnen 
Burger eingezahlt wurden, zu denen noch die Einkunfte des 
Staates aus dero Ertrage des Gemeindelandes und aus den 
Abgaben del' Dnterthanen hinzukaroen. 

III. Athen. 

1. Chorographie. 

A. Attika. 

§ 85. Die sudostliche Halbinsel von Hellas, _lttika 
(von dur:~ = Kustenland), an welche die Wellen des aga
ischen Meel'es und sal'onischen Meel'busens schlagen, ist wenig 
roehr als 40 OM. (ungefahr 2527 qkro) gl'oHl. Aus del' spar
lichen, nackten und steinigen Berglandscbaft ragen Berge von 
mittlerer GebirgshOhe - keinel' erbebt sich zu 1500 ro 
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aber von schOnen Formen emporj ihr Gestein ist Schiefer, 
Kalk und Marmor. _ Nordwestlich von Athen, auf der Grenze 
von Bootien und Attika, zog sich der mit Nadelholz be
wachsene Kithairon hin, nordlich erhob der Parnes sein rauhes 
Haupt, nordostlich der Pentelikos oder Brilessos,· welcher den 
Marmor zu den herrlichsten Gebilden der Welt lieferte, siid
ostlich der honigreiche Hymettos. Von ihnen stiirzten, als 
sie noch bewaldet waren, viele klare Bache schaum end zu 
lien Meeren herab. GrOfsere Ebenen hatte die Halbinsel nur 
drei: die eleusinische, Athens Kornkammer, im Nordwestenj 
die vom Ilisos durchflossene kekropische im Nordostenj die 
Mesogaia an. der Ostkiiste urn den Flecken Brauron. 

§ 86. Gegenwartig ist infolge der Entwaldung, nrunent
lich durch die Tiirken, Attika unfruchtbarj es war aber auch 
im Altertum nicht besonders ertragreich. Was es trug, hatten 
fieifsige, von dem herrlichen K~ima begiinstigte Menschenhande 
hervorgerufen. Der Getreidebau reichte fiir die Bewohner 
nicht aus, sondern es bedurfte der Einfuhr. Dagegen gediehen 
unter der siidlichen Sonne, in der durch die Seewinde er
frischten Luft die Olive und die Feige (daher: p,~ (Jv'Xa siS 
~-o~vas) vortrefflich. Geriihmt wird auch das attische SaIz, 
weniger der attische Wein. Die Viehzucht wandte sich vor
waltend der Ziegen- und Schafzucht zu; in den Waldern 
hausten nur in der alteren Zeit Eber, Wolfe und Baren; die 
See liefert dagegen bis auf heute in reichstem Mafse wohl
schmeckende Fische. Die Luft der Halbinsel ist von wunder
barer Reinheit, geeignet, den Leib frisch und gesund, die 
Augen und Sinne klat und scharf zu machen und die Seele 
heiter zu stimmen. Der Himmel, "der sich iiber Land und 
Meer spannt und die Landschaft in den blendendsten Licht
glanz und in die sattesten und prachtigsten Farbentinten 
taucht,"hat eine tiefblaue Farbe. Wahrend in der Sommer
sonnenglut Pflanzen und Laub verdorren, erheben in den 
Kronen der Baume unzahIbare Cikaden ihre schrillen Stimmen. 

§ 87. Unter den Gemeinden ({)fjp,Ot) Attikas, deren 
Zahl sich wenigstens spater auf 174 belief, treten hervor: 
Kolonos Hippios mit einem beriihmten Poseidontempel, dem 
Haine der Eumeniden und dem Grabe des Oidipus, der Ge-
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burtsort des Sophokles; Acharnai mit Getreidebau; Alopeke, 
Geburtsort des Sokrates; Eleusis, wo die Mysterien der De
meter, welche der Mythe nach in Attika den Getreidebau 
gelehrt hatte, alljahrlich in grofsartiger Weise begangen 
wurden, mit den Ruinen des Tempels der Gottin und den en 
einer Akropolis; Phyle, von wo aus Thrasybulos die Herr
schaft der 30 Tyrannen stiirzte; Dekeleia, im peloponnesischen 
Kriege von den Spartanerd besetzt und jahrelang gehalten; 
Marathon mit dem Grabhiigel der 490 v. Ohr. gefallenen 
Athener, welcher sich gegenwarlig noch ca. 12 m iiber die 
kleine baumlose Ebene erhebt; Sunion, bei dem Vorgebirge 
gleichen Namens, nicht fern von dem beriihmten Silberberg
werksbezirk Laurion; Paiania, der Geburtsort des Demosthenes. 
- Zu Attika gehOrten noch die Insel Salamis, wo 480 v. Ohr. 
Themistokles den die Kultur der Menschheit errettenden See
sieg erfocht, ferner Pharmakusai und Psyttalia. 

B. Die kekropi8che Ebene. 

§ 88. Sie war 22 km lang, 4.5 km breit, auf drei Seiten 
von Bergen umschlossen, auf der vierten, nach Siidwest, zum 
saronischen Meerbusen geofi'net. Der Seewind wehte im Sommer 
Kiihlung, im Winter Warme in das erdreiche, fruchtbare ThaI 
hinein. Zwei Bache, zur Winterzeit reifsend, zur Sommerzeit 
fast ausgetrocknet, durchflossen es, nordlich der Kephisos, 
siidlich der TIisos. Letzterer nahm am Rande der alten 
Stadt den Bach Eridanos auf, durchflofs dann dieselbe von 
Ost nach West und vereinigte sich nicht weit von dem Meer
busen mit dem Kephisos zu einer gemeinsamen Miindung. 
Nicht weit von dem Zusammenfiufs des TIisos und Eridanos 
erhebt sich ein ca.' 48 m hohes Kalkplateau, 575 Schritte 
(270 m) lang und 250 (135 m) breit, fast nach allen Seiten 
mit senkrechten Wanden abfallend, in deren Spalten zahl
reiche Eulen hausten (davon: p,~ yAafJ1tas '.Aih'Jvab8), nur 
im Westen einen schmalen Zugang gewahrend. Dies ist der 
Boden, der einst die stolze Kekropia trug. "Welch ein Ge
maIde von Glanz und Farbenherrlichkeit ist die athenische 
Ebene mit ihren Bergen! Von dem orangegelben Abendhimmel 
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heben sich rings violette Felsriicken mit tiefblauen Schluchten 
und lichten Kanten abo In der Ferne tauchen aus dem wein
farbenen Meer das vielgipflige Aigina, das breit hingelagerte 
Salamis und die ostlichen Zacken des breiten Maulbeerblattes 
der Morea mit seinen Buchtenschlitzen und Felsenrippen auf. 
Alles ist Farbe, alles atruet Warme, alles strahlt gleichsam 
das iiber Mittag" eingesogene Sonnenlicht aus." 

C. Die Stadt. 

§ 89. Das "veilchenbekranzte" Athen, wie seine Dichter, 
einer Uberlieferung folgend, nach welcher der Name des Ahn
herrn Ion mit loy = Veilchen zusammenhing, gem es nennen, 
bestand aus der Stadt selbst und aus den mit ihm durch dte 
langen Mauern (Ta pau!2a 1:8lzrJ oder Ta am}).,1J) und durch 
die phalerische Mauer verbundenen Hafen. Die Lange del' 
alten Stadtmauer vor Themistokles war gering und ist nicht 
zu bestimmen; dagegen hatte die Ringmauer des letzteren 
eine Lange von einer deutschen Meile und enthielt elf Thore, 
Z. B. das heilige Thor; das Reiterthor; das piraische Thor; 
das melitische Thor mit den kimonischen Grabern, zu dem 
auch das des Geschichtschreibers Thukydides gehOrte; das 
Leichenthor; das achamische Thor. Die Lange der Ver
bindung mit der Hafenstadt betrug, da der Piraeus eine Meile 
von del' Stadt, Phaleron abel' etwas mindel' weit entfemt war, 
fast zwei Meilen, die Mauer der Hafenstadt etwas mehr als 
eine Meile, so dafs nach Thukydides ein Gesamtumfang dieses 
gewaltigen Quadergiirtels von etwas mehr als vier Meilen sich 
ergab. Mithin hatte Athen den Charakter eines grofsarligen 
befestigten Heereslagers mit hochgelegener CitadelIe, der Akro
polis, stark genug, dem Neide der Bruderstamme und den 
morgenlandischen Barbaren Trutz zu bieten. Die Einwohner
zahl ging nach Einigen nicht iiber 100,000, nach der hOchstell 
Schatzung nicht iiber 180,000 hinaus; wie sehr stand dem
nach die Stadt an Grofse hinter Korinth mit seinen 300,000 
Einwohnem zuriick! 

Die Namen der stadtischen Gemeinden (bfj!"ot, uw!"at) 
sind nicht mehr sicher zu bestimmen; doch gehOrten zu den-
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selben: Kydathenaion, Kerameikos, Melite, Kollytos, Skambo
nidai. Von den Strafsen hatten nur wenige wegen des regen 
Verkehrs, fiir den sie bestimmt waren, eine bedeutende Breite, 
(()(}6pm), so die Hauptprocessionsstrafse, die Tripodenstrafse 
und der Weg zum piraischen Thore; die iibrigen Strafsen 
waren eng und unregelmafsig, die Privathauser an ihnen, 
zumeist aus Fachwerk oder ungebrannten Ziegeln, klein und 
armselig. Den Athenern der alten Zeit galt es riihmlicher, 
aIle Mittel den ofl"entlichen Gebauden zuzuwenden: den Statten 
des Kultus, den Staatsgebauden, den Vergniigungsorten del' 
Massen. 

§ 90. Die Stadt innerhalb del' Ringmauer lag 
rund um die Akropolis zu deren Fiifsen auf Hiigeln und 
zwischen denselben. Wer vermochte, all die Tempel, Altare, 
weltJichen Bauwerke, Bildhauerwerke, Malereien u. s. w., welche 
dieses Schmuckkastchen der WeU barg, auch nur annahernd 
aufzuzahlen! 

Von der Akropolis aus lag nach Nordosten das Prytaneion, 
wo der Staat wohlverdiente Burger und fremde Gesandte 
durch freie'Tafel ehrte. 1m Nordwest erhob sich der Ares
hiigel, von dem aus die Brandpfeile der Perser 480 v_ Chr. 
die Holzgebaude der Burg erreichten und in Flammen setzten. 
Hier befand sich auch der Sitz des Gerichtshofs des Areopags 
und der Tempel der Eumeniden (1:sf-tval). Westlich von del' 
Burg lag die Pnyx, die Statte del' V olksversammlungen, VOl' 
ihr, aus dem lebendigen Fels gehauen, die Rednerbiihne (fJf}f-ta) , 
deren Stufen noch heute erkennbar sind. Zwischen Pnyx, dem 
Musenhiigel, del' Akropolis und dem Areopag befand sich del' 
Markt (d)'o(}u) , den zahlreiche Statuen schmuckten. All
mahlich wurde del' Rand des Marktes mit Hallen (<J'roal) 
besetzt, unter denen die bunte Halle (<J'ioa 1COlUl)./fj), die, mit 
Scenen aus der marathonischen Schlacht von Polygnotos 
verziert, die prachtigste war: von ihr tragen die Stoiker den 
Namen. Auf dem Markte versammelte sich auch bei be
sonderen Anlassen wie beim Ostrakismos das Yolk zur Be
ratung. Am Markte lag auch die {)6J.oS, ein Rundbau, mit 
dem Speisesaal der Prytanen, das Rathaus der Stadt (f3ov
J.SVn}(}lOV), das Metroon, das Staatsarchiv, und viele andere 
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Amtsgebaude: die O''l'oa j3aO'iJ.slOS, das Amtslokal des dexwv 
j3aO'lAeUS, das Thesmotheteion, die HeHaa. 

Siidostlich von der Burg erhob sich das grofse Theater 
des Dionysos, wo an des Freudebringers Festen die Meister 
der Tragodie, Aischylos, Sophokles und Euripides, in ihren 
erhabenen Dichtungen wetteifernd rangen. Weiter siidlich 
davon lag das Ltmaion, wo das Kelterfest desselben Gottes 
gefeiert wurde. 

§ 91. Drei Mauern, unter Kimon und Perikles gebaut, 
aus Quadersteinen zusammengefUgt , verbanden Athen mit 
seinenHafen: die nordlichere Mauer des Pirll.eus, die siidlichere 
Mauer des Pirll.eus und die phalerische Mauer. Von denselben 
sind nicht unbedeutende Reste aufgedeckt. Die mittlere hatte 
den Zweck, dars, wenn eine der beiden anderen vom Feinde 
genommen war, noch der eine Abschnitt behauptet und damit 
die Verbindung mit wenigstens einem der HlI.fen aufrecht 
erhalten werd'en konnte. Der Zwischenraum zwischen den 
heiden Piraeusmauern solI an 250 Schritt betragen hahen, der 
zwischen del' mittleren und der phalerischen Mauer mufs fiinf
fach so breit gewesen sein. So nur ist zu erklaren, dafs im 
peloponnesischen Kriege mehrmals 350,000 Bewohner Attikas 
mit ihren Herden in Athen auf lll.ngere Zeit Zuflucht ge
funden haben. Beide Abschnitte waren mit Hausern beoout, 
gleichwie die Hiigel und Niederungen der eigentlichen Stadt, 
den Weg vom Pirll.eus nach der Stadt schmiickten noch zur 
Zeit des Pausanias prachtige Grabdenkmaler. 

Die kleine Felsenhalbinsel Piraeus springt aus der Kiiste 
von Attika in den saronischen Meerbusen hinein und bildet 
mit der Kiiste die HMen Pirll.eus und Zea, wahrend der Hafen 
Munychia und die geschiitzte Rhede Phaleron ein wenig weiter 
westwarts Hegen. Davon dienten Zea und Munychia als 
Kriegshafim, ersterer fUr etwa 200 Trieren, diese Meeres
drachen, die in Friedenszeiten auf den Strand gezogen dalagen, 
eine jede ffir sich durch ein Schutzdach gegen Wind und 
Wetter geschiitzt. Der grofste und jiingste der tre:fflich be
festigten, nur mit schmaler Einfahrt von der Natur versehenen 
HlI.fenwar der Piraeus, der 400 grofse Fahrzeuge fafste. Mit 
Werften, Docks, Hallen, Speichern u. s. w. versehen, wurde 
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er vorwaltend als Handelshafen benutzt. Urn diese mit der 
Hauptstadt durch die drei Mauem verbundenen Naturhafen 
lagerle sich eine Hafenstadt voll reichen Handelsverkehrs, wo 
Griechen und Barbaren durcheinander wimmelten; geschmiickt 
war sie mit Tempeln, Staatsgebiiuden und Theatem. 

2. Entwicklungsgeschichte des athenischen Staates. 

A. Vorhlstorische Verhliltnisse bis zum theseischen Synoikismos. 

§ 92. Zu den altesten Bewohnem Athens gehorlen, 
wie bereits friiher angedeutet worden ist, die Pelasger, neben 
denen sich auch Thraker, Leleger, Karer, PhOniker u. a. nieder
lie[sen. Die Stammgottheit der Pelasger war Athene, Stamm
heros Kekrops. Fiir eine Vielheit verschiedener, urspriinglich 
voneinander unabhangiger VOlkerschaften, die zu wiederholten
malen in feindliche Fehde gerieten , zeugen manche Lokal
sagen einzelner Demen, welche insbesondere von der spateren, 
allgemein attischen Konigssage abweichen; ebendafiir die Sage 
von Erechtheus' Krieg mit Eumolpos (Eleusis) und die von 
Herodot iiberlieferle wiederholte .A.nderung des Namens von 
Attikas BevOlkerung (K(!avaol, Ksu(!onlOal, 'A{}1)valol, 
'1wv8S); denn ein solches Umnennen der Volker bezeichnet 
die hervorragendsten Perioden der vorhistorischen Zeit. Wenn
gleich nun der Bericht der Sage von zwOlf selbstandigen 
Stadten, die Kekrops gegriindet haben solI, sich als willkiir
liche Fiktion ergiebt, so besteht doch anderseits dariiber kein 
Zweifel, dars Eleusis, welches noch in historischer Zeit das 
Recht der Miinzpragung genierst, seine Unabhangigkeit bis in 
das 7. Jahrhundert bewahrte, und wir wissen, abgesehen von 
verschiedenen Vereinigungen einzelner Demen, dars noch spat 
zwischen Hagnus und Pallene keine Epigamie (das Recht 
wechselseitiger Heirat) bestand. Wenn sich also die Athener 
als Autochthonen bezeichneten, so erklarlen sie damit eben 
nur, dars sich von der Einwanderung ihrer V orahnen in 
Attika keine Erinnerung erhalten hatte. 

§ 93. Von wichtigen Sagen, denen ein historischet Kem 
zu Grunde gelegen haben mag und die nebstbei auch fiir die 
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Existenz mehrer selbstandiger attischer Gemeinwesen in vor
historischer Zeit vollgiiltigen Beweis lief ern, sei zunachst die 
erwahnt, dafs Pandion das gesamte Land unter seine vier 
Sohne geteilt habe, indem Nysos Megara, Aigeus den Kiisten
strich Attikas (dun]) mit der Hauptstadt und der benach
barten Ebene (xsdulS), Pallas den ostlichen Teil des Landes 
(dlaUeia) und Lykos die Siidspitze (xaea).,ia) erhalten haben 
soIl, eine Einteilung, die genau del' Bodenbeschaffenheit des 
Landes entspricht. 

Noch wichtiger ist die Sage, welche berichtet, dafs sich 
Xuthos, Hellens Sohn, in der attischen Tetrapolis angesiedelt 
und von Erechtheus zum Lohn fiir geleistete Dienste dessen 
Tochter Kreusa zur Frau empfangen habe; seinem Sohne Ion 
aber sei von der Bevolkerung die Aufgabe iibertragen worden, 
das Staatswesen zu ordnen, und so habe die.ser das Gesamt
volk nach der Beschaftigung in vier Phylen geteilt: die Ge
leonten (Landbauern), Aigikoreis (Ziegenhirlen), ~e}'a()slS 
(Handwerker) und Hopleten (Krieger). 

Diese Sage kennzeichnet das Uberwiegen des ionischen 
Elementes in Attika, wie dies auch durch Aigeus und dessen 
Sohn Theseus vertreten wird. Die Organisation der vier so
genannten ionischen Phylen kann aber nur fiir die Folge 
eines Kompromisses zwischen vier streitenden V olksstammen 
angesehen/ werden, unter denen die loner, welchen die Phyle 
der Hopleten entsprochen haben mag, die Oberhand gewonnen 
hatten. Die Namen der vier iibrigens gleichberechtigten Phylen 
scheinen von der Hauptheschitftigung der durch sie bezeich
neten VOlkerschaften genommen worden zu sein. Als ioni
scher Stammgott ward :4.xo).,).,wv xa7:eflJos hetrachtet, wie 
auch Xuthos nur einen Beinamen desselben ausgedriickt haben 
wird (gov{)OS = §av{)os). 

B. Der attische Synoikismos. 

§ 94. War nun auch auf solche Weise das ionische 
Element in Attika zum herrschenden geworden, so war damit 
noch nicht der attische Einheitsstaat geschaffen. Dazu be
durfte es noch langerer Zeit und wiederholter Kitmpfe. Die 
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Sage stellt zwal' die Einigung Attikas als die augenblicklichp 
That des Konigs Theseus hin; doch wie Theseus' Person im 
allgemeinen sagenhaft zu nennen ist, so auch die Thatigkeit, 
die ihm zugeschrieben wird; feiel'te ihn ja die My the geradezu 
als den Begriinder del' Demokratie. Die Einigung del' atti
schen Gemeinwesen zum Einheitsstaate Athen, die zugleich 
den einzelnen selbstandigen Regierungen und Verwaltungs
korpel'll in den friiheren Gemeinden ein Ende machte, konnte 
nul' in allmahlicher Entwicklung gedeihen. Wenn sie den 
N amen 6vvOt'lUrJIUYS tragt, so ist dies damit Zll erklaren, 
dars eben die friiheren Sitze del' Einzelregierungen auf
gehoben wurden und die Gesamtregierung ihren einzigen 
Sitz in Athen erhielt. Die Erinnerung an dieses wichtige 
politische Ereignis feierten die Athener noch spateI' in den 
(Jvvobua am 16. Hekatombaion, wie !luch das friihere Sonder
fest Athens J11J~vata, seit dem Synoikismos ein Gesamtfest 
des geeinigten Landes, nunmehr IIava1J~vata genannt worden 
sein soIl. -

§ 95. Die Einteilung des V olkes nach den vier V olks
stammen wurde beibehalten, nul' gab es nicht mehr selbstandige 
Konige del' einzelnen Stlimme, sondel'll deren Leiter, die den 
Titel cpvAo[JarJlAclS fiihrten, waren dem Gesamtkonige unter
geordnet. Dars wir mit Recht in den cpvAo[JarJlAcls del' 
spateren Zeit die Nachfolger del' urspriinglichen, selbstandigen 
Stammeskonige £lnden, beweist zur Geniige del' Umstand, dafs 
von den vier cpvAo[Ja6lAclS je einer aus den vier Phylen 
entnommen wurde, so dars diese insgesamt in jenen vertl'eten 
waren. 

Die vier Phylen zel'£lelen zunachst in 12 Phratrien, jede 
Phl'atl'ie wieder, so berichtet die Sage, in 30 Geschleehter, 
yivr;, von denen jedes 30 l!'amilienhaupter in sich geschlossen 
haben solI. Auf welche Zeit die beiden letztel'en bestimmten 
Zahlen zu beziehen sind, bleibt unsicher. 

§ 96. Die Einteilung del' Biirgel'schaft baute sich also 
auch in Athen wie in den sonstigen gl'iechischen Staaten zu
vordel'st auf familienrechtlichel' Grundlage auf; Ul'SP riing
lich waren die )'cVVi}'ml identisch mit den (Jv)'ycvctS (den 
V erwandten ). Erst mit Eleusis' Aufnahme in den attischen 
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Staatsverband mag sich der rein gentilicische Charakter der 
yBvrj gelockert haben. Die urspriinglichen AngehBrigen der 
yBvrj nannten sich nunmehr im Hinblick auf das engere Band, 
das sie verknupfte, op,0yuAauTES (Milchbruder, Sohne derselben 
Mutter), die neu hinzugekommenen Mitglieder hiersen o~yec>ves 
(Opfergenossen); yew'i)Tat war aber die Gesamtbezeichnung 
beider Arten von Geschlechtsgenossen. 

In den yiv'YJ sonderten sich demnach die einzelnen 
Geschlechtervoneinander ab; daraus folgt, dars in jenen 
keineswegs Adelige und Nichtadelige vereinigt sein konnten. 
Zweifelhaft bleibt nur, ob die Nichtadeligen fUr sich eigene 
Geschlechtsverbande bildeten oder wie Klienten den yiv'YJ der 
Adeligen beigegeben waren. In den Phylen und Phratrien 
waren naturlich aIle Burger ohne Unterschied vertreten. 

§ 97. Die Sonderung der Geschlechter bahnte uuter 
anderem den Standeunterschied an, wie er sich spater ent
wickelte und lange eine weitgehende Bedeutung fUr das poli
tische Leben Athens hatte. Man unterschied die Eupatriden -
den Adel; die Geomoren (auch yew~yol und d1rotuot) - die 
Landbauern, die Demiurgen - die Handwerker, Kunstler u. s. w. 
Die beiden letzteren Stande wurden unter dem Namen dy~otuot 
(Landbewohner) zusammengefafst im Gegensatze zu dem meist 
in der Stadt wohnenden .Adel. AlIe drei Stande umfafsten 
Burger, doch hatten sich die Eupatriden besondere Rechte 
vorbehalten. Aus ihrer Mitte mufsten die cpvAopaatMtS und 
die anderen hllheren Beamten genommen werden, sie waren 
die Ausleger des gottlichen und menschlichen Rechtes und 
verwalteten bestimmte Heiligtumer. Dars aber auch der dritte 
Stand geringere politische Rechte genofs als der zweite, er
hellt daraus, dafs er in sp1tterer Zeit von den vOriibergehend 
begrundeten zehn Archontenstellen nur zwei, dieser aber drei 
zugewiesen erhielt. 

§ 98. Unsicher ist es, wann die lokale Einteilung der 
4 Phylen in 12 Tritt yen und 48 Naukrarien begriindet ward. 
Doch gehOren wenigstens letztere einem entwickelteren Staats
leben an, wie es schon ihre Bestimmung, je ein Schiff dem 
Staate zu stellen (va1m~a~os St. vai) und ua~, Schiffsmacher, 
-volIender, -herr), zur Genuge beweist. Anderseits mussen 
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sie nach Herodots und Aristoteles' Berichten iiber die kylo
nische Verschworung schon vor Drakon angesetzt werden. 

C. Kiinigtum und Adelsherrschaft. 

a) Entwicklung der koniglichen Wiirde; das 
Archontat. 

§ 99. Das Konigtum war zu Athen urspriinglich ein 
Erbkonigtum; doch auch hier minderte sich die Macht des 
Konigs unter dem Einflufs der Aristokraten. Mit dem Synoi
kismos war dem gesamten Adel, der sich zum grofsten Teil 
in der Stadt ansiedelte, ein Forderungsmittel seiner Autoritltt 
erwachsen, wie er ja dem Konige bei der Verwaltung des 
Oberrichteramtes, vor aHem im Gerichtshofe beim Prytaneion, 
in den vier Phylobasileis aus seiner Mitte Beisitzer zugeseHte 
und im Verlaufe der Zeit ihn auch mit einem Staatsrate 
umgab, aus dem sich der spatere Areopag herausgebildet 
haben mag. Den Kampf zwischen dem Konige und dem 
Adel, der sich den jeweilig unzufriedenen oder feindlichen 
Elementen anschlofs , lltfst auch die Sage erraten: so soIl 
Theseus von Menestheus entthront worden sein, dem wieder 
Theseus' Sohn, Demophon, folgte. N ach Thymotas, dem letzten 
Theseiden , gelangt Melanthos, ein N achkomme N estors aus 
Pylos, auf den Thron. Mit Kodros, des Melanthos Sohn, lafst 
die Sage das Konigtum enden und berichtet, dafs nach Kodros' 
heldenmiitigem Tode Neleus mit seinen Briidel'll nach Asien 
gewandert sei, wahrend Medon, der in Athen verblieb, aus 
den Handen der Aristokratie fUr sich und seine Nachkommen 
die oberste Regierungsgewalt, jedoch nicht mehr ohne die 
Pflicht del' Verantwortung, empfangen habe. Wie die Sage 
also andeutet, liefs del' Adel die Konigswiirde zwar noch be
stehen - denn fiir die ersten Medontiden war die Regenten
wiirde lebenslltnglich und erblich, und sie fUhrten den Titel 
paatAsts -; doch macht er sich selbst den Konig verant
wortlich, so dars diesel' allerdings in gewissem Sinne nur 
mehr del' oberste Beamte des Staates war. In dieser Zeit 
mag dem Konige zunachst del' Oberbefehl im Kriege, dann 
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das Oberrichteramt genommen worden sein, indem man die 
vI' urde des nol.i/-wQX0,c; und die des aQXwv begrundete. 

§ 100. Doch die Eupatriden gingen noch weiter: illl 
Jahre 752 verwandelten sie das Erbkonigtum in ein Wahl
konigtum und beschrankten die Dauer del' Wurde auf zehn 
.Jahre; 713 machten sie sich allgemein das hOchste Staats
amt zuganglich, indem sie das Privileg del' Medontiden auf
hoben; 683 begrundeten sie das Amt del' sechs Thesmotheten 
und verteilten so die hochste v"Vurde unter neun Pel'sonen. 

Die Archonten hatten abel' in diesel' Zeit noch das Recht, 
die ihnen zukommenden Prozesse selbstandig zu entscheiden. 
Del' Amtstitel del' zehnjahrigen Archonten war gleichfalls 
{JaalAst,c;, sowie anfanglich del' {JaalAsV,c; auch den V orsitz 
im neungliedrigen Arehontenrate gefiihrt haben wird, bis das 
V olk Anteil an del' hOehsten W iirde erlangte und das Ober
priesteramt den Eupatriden vorbehalten blieb. 

{J) Stellung des Adels. 

§ 101. Nebst den einzelnen Vorrechten, die schon friiher 
beruhrt wurden, sicherte sich del' Adel seinen Einflufs VOl' 
aHem durch den Areopag, del' schon VOl' Drakon bestanden 
hat. Diesel' Rat hatte damals die Oberaufsicht uber die Ge
setze und fiihrte die wichtigsten Geschafte del' Staatsverwaltung, 
wobei er zugleich selbst die Ubertretungen del' Gesetze ahnden 
konnte. Aufserdem war er befugt, aus del' Reihe del' be
reehtigten Biirger die geeignetsten zu Arehonten und anderen 
Beamten zu ernennen; del' Rat del' Areopagiten hinwiederum 
wurde aus Arehonten zusammengesetzt, und seine Mitglieder 
behielten lebenslanglieh ihre Wi'trde bei. 

Obgleieh ferner die Zeit del' Einsetzung des Epheten
kollegiums, welches die Blutgerichtsbarkeit in Randen hatte, 
nicht feststeht, so genossen jedenfaHs auch VOl' dessen Exis±enz 
nul' Eupatriden das Privileg, in den auf die Blutrache sich be-. 
ziehenden Prozessen zu entscheiden. Auch in den Naukrarien 
werden die V ornehmen den V orsitz gefii.hrt haben, wie ja 
aneh die 300, welche ZUl' Zeit des kylonischen Anfstandes 
die Alkmaoniden zn rich ten hatten, Adelige waren. 
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§ 102. Doch behauptete nicht der gesamte Geburts
adsl seine bevorrechtete Stellung; denn schon geraume Zeit 
VOl' Drakon konnten nur die Reichsten au: seiner Mitte die 
hOchsten EhrensteHen erlangen. So war denn von den ~upa
triden selbst der Weg gewiesen, dem aufstrebenden Geldadel, 
den zunachst Drakon bei seinEll" Verfassung begiinstigte, ver
schiedene Zugestandnisse zu machen. Das niedere V olk aber 
entbehrte jeglichen politischen Rechtes. Dazu kam, da1's viele 
Bauem ganz verarmt waren und entweder infolge ihrer 
Schulden Gut und personliche Freiheit an ihre GHtubiger 
verloren hatten oder als xsAU'mt oder 8/{:n]ftO(!Ot (Sechstler) 
die Landgiiter der Reichen bewirtschafteten, denen sie 5/6 des 
Ertrages abliefem eollten; infolge Mi1'swachses und Unwetters 
mogen dieselben zu wiederholtenmalen die vertragsma1'sig fest
gesetzte Menge an Frucht nicht haben aufbringen Mnnen, so 
da1's auch von ihnen viele mit Weib und Kind in Schuld
knechtschaft gerieten. Kein Wunder, wenn bei der sich immer 
mehrenden Zahl del' Unzufriedenen Kylon 40-50 Jahre nach 
Einfiihrung des einjahrigen Archontats zu dem Versuche ver
If'itet ward, eine Tyrannis zu griinden. Doch mifslang das 
Untemehmen vor aHem durch das Eingreifen del' Alkmao
niden, die aber selbst bald das Land verlassen mu1'sten, da 
sie Kylons Anhanger trotz feierlicher Zusage und des Asyl
rechtes del' Heiligtiimer an den Altaren, zu welchen sie sich 
gefliichtet hatten, ermorden lie1'sen. 

Die Wirren dauerten fort, bis es del' nichtadelige Teil 
des attischen V olkes von den Eupatriden erwirkte, da1's man 
unter dem Archontate des Aristaichmos um das Jahr 620 v. ChI'. 
Drakon zur Ordnung der Verhaltnisse berief. 

D. Die drakontische Verfassung. 

§ 103. Drakon schuf nun eine reine Timokratie, indem 
er all denen, welche sich mit einer Hoplitenriistung versehen 
konnten, Anteil an dem Staatsleben und jenen, welche einen 
bestimmten hoheren Census aufwiesen, das Recht zuerkannte, 
d.ie verschiedenen Amter zu bekleiden; unter dieseJ\ stand 
flas Al'chontat noch immer am hOchsten. und ihm schlo1's 
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sich das Amt der Strategen und das der Schatzmeister an, 
Zu dem genannten Zwecke teilte Drakon, indem er hierbei 
vielleicht eine schon vor ihm bestehende Gliederung der 
Biirgerschaft benutzte, die Athener in Pentakosiomedimnen, 
Hippeis, Zeugiten und Theten. Die erwahnten Amter wurden 
durch Wahl, die niederen durch das Los und zwar aus der 
Reihe del' mehr als dreifsigjahrigen Biirger besetzt. Niemand 
durfte dasselbe Amt zweimal bekleiden, wenn es nicht bereits 
unter allen Biirgern, die darauf Anspruch hatten, die Runde 
gemacht hatte. 

1m iibrigen erfreute sich der Areopag noch immer des 
h<lchsten Ansehens. So war er nach wie vor der Wachter 
der Gesetze und fiihrle die KontroHe iiber aHe Beamten, auf 
daIs sie nach den Gesetzen ihres Amtes walteten; ihm kamen 
alte Prozesse zu, die sich auf Gesetzesiiberlretungen bezogen. 

Neben ihm fiihrte Drakon, um den Kreis derer, die auf 
das politische Leben Einflufs nehmen kOnnten, zu erweitern, 
die pov).:fJ mit 401 Mitgliede,'llein, welche dem Areopag die 
Verwaltungsgeschafte abgenommen haben mag. 

Wie weit die Befugnisse der Ekklesie damals reichten, 
wissen wir nicht; doch an der Lage des gemeinen V olkes 
anderle sich nichts. 

Dies die Kenntnisse, welche wir der in unseren Tagen 
gefundenen 'Ll.:{)rrvalwv 1toAlT8la des Aristoteles verdanken, 
wahrend schon friiher bekannt war, dafs Drakon, um del' 
Willkiir der Aristokraten vorzubeugen, berufen wurde, das 
Gewohnheitsrecht aufzuzeichnen, und dafs sich von diesen 
Gesetzen jene,. welche die Blutgerichtsbarkeit betrafen, bis in 
die spateste Zeit erhielten. In der Strenge seiner Gesetze 
spiegelt sich aber keineswegs sein personlicher Charakter, viel
mehr die Anschauung seiner Zeit. 

E. Die solonische Verfassung. 

§ 104:. Da also Drakon nur die begiiterle Klasse der 
beiden nichtadeligen Stande befriedigt hatte, wahrend die 
Schuldknechtschaft bestehen blieb und den unbemittelten Land
leuten und Handwerkern jeglicher Anteil an dem o:ffentlichen 
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Leben nach wie VOl' verwehrt war, die sonstigen Gesetze abel' 
die Harte des Gewohnheitsrechtes noch mehr hervortreten 
liefsen, konnte es nicht ausbleiben, dafs die Unzufriedenheit 
immer mehr uberhand nahm und eine Ordnung del' wirren 
Verhaltnisse auch von den Eupatriden gewunscht werden 
mufste. In diesel' Lage war es nun Solon, del' teils durch 
seine fruhere Thatigkeit, teils durch seine Personlichkeit das 
allgemeine Vertrauen genofs, zumal er einerseits aus adeliger 
Familie stammte, anderseits nicht sonderlich reich war. 

§ 105. So wahlte man ihn denn fUr das Jahr 594 
zum Archonten in del' Absicht, dafs er zunachst die Verhalt
nisse zwischen Glaubigel1l und Schuldnel1l regeln soUte. Und 
Solon ging in diesel' Beziehung radikal VOl': er hob namlich 
aIle Schuldvertrage del' verarrriten Bewohner auf (Jcl6a)(&cla), 
mochten sie Pl'ivatleuten oder offentlichen Kassen verpflichtet 
sein, und entfel1lte so nicht nul' aIle Hypothekensteine von 
den Landereien, sondel1l gab den vel'schuldeten Leuten mit 
del' persiinlichen Freiheit den Besitz wieder zuruck und ver
schaffte denjenigen Schuldnel1l, welche in del' Verbannung 
lebten, die Moglichkeit, in das Vaterland zuruckzukehren. 
Fur die Zukunft abel' bestimmte er, dafs niemand mehr auf 
den Leib borgen dude, und hob ein fUr allemal die Schuld
knechtschaft aut'. Das Interesse del' kleinen Landbauel1l fOr
derte er noch durch das Gesetz, dafs niemand uber ein be
stimmtes Maximum hinaus Grundbesitz erwerben konne, und 
verwehrte so die Vereinigung grofsel' Latifundien in einer 
Hand. 

Unter einem eroffnete er Athen, indem er statt des agi
netischen Munzt'ufses den eubOischen einfUhrte, das chalkidische 
und korinthische Handelsgebiet, das fUr die Stadt weit vorteil
hafter war, als das aginetische und megarische, dem sie fruher 
angehOrte. Da nun das eubOische Talent urn 27 % geringel' 
war als das aginetische, so beschrankte man t'ruher falschlich 
die Seisachtheia darauf, dars eben die nach dem alten Miinz
fufse aufgenommenen Schulden mit den gleichen Summen des 
neuen Geldes getilgt werden soUten, so dafs jeder Schuldner 
gewissermafsen einen 27 % Nachlafs erlangt batte. - Solon 
erliefs auch eine allgemeine Amnestie, durch die mit Aus-

Kopp, Griech. Staatsaltertiimer, 2. Auf!. 5 
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nahme derjenigen, welche ein politisches Verbrechen begangen 
hatten, alle Ehrlosen in den V ollbesitz ihrer politischen Rechte 
gelangten. 

§ 106. Erst nach der Durchfiihrung dieser Mafsregeln 
wandte sich Solon dem Verfassungswerke zu; war er zuerst 
derCJtaAAaurljs der streitenden Parteien, so sollte er jetzt 
der CJtO{21JwriJs ti]s 1COAt1:ElaS werden. Fiir diese Aufgabe 
ward ihm seine V ollmacht weiterhin verHtngert. 

Und hier benutzte er zwar die von Drakon geschaffenen 
timokratischen Grundlagen - vor aUem begiinstigte er wie 
dieser die Besitzer von Grund und Boden -; doch verschaffte 
er auch dem niederen V olke sein Recht. Er behielt namlich 
die vier bekannten Klassen bei und gewahrte den Zutritt zu 
den Amtern und der Bule nur den ersten drei Klassen und 
auch diesen keineswegs in gleicher Weise, sondern nach dem 
Mafsstabe ihres Census; so konnten nur die Pentakosiome
dimnen das Schatzmeisteramt und das Archontat und mit 
letzterem die Wiirde eines Areopagiten erreichen; doch hatten 
die Theten mit den iibrigen Biirgern gleichen Anteil an der 
Volksversammlung und dem V olksgerichte, der Heliaa. Aber 
auch die Pflichten der Biirger wurden nach dem Vermogen 
abgestuft. So mufsten die Bemittelten als Hopliten, die 'l'heten 
nur als Leichtbewaffnete oder als Ruderknechte Kriegsdienste 
leisten; die Trierarchie, d. h. die Pflicht, ein Schiff auszuriisten, 
war aUer Wahrscheinlichkeit nur den Pentakosiomedimnen 
auferlegt. Spaterhin wurden nach dies en Klassen die aufser
ordentlichen Kriegssteuern (I3/(JqJo{2al) von den Naukraren er
hoben. 

Zu den Pentakosiomedimnen gehOrte, wer 500 Medimnen 
(zu je ungefahr 52.5 Liter) Getreide oder 500 Metreten (zu 
je ungefahr 39.4 Liter) en oder Wein, zu den Hippeis und 
den Zeugiten, wer 300, bezw. 200 Mars von den genannten 
Produkten jahrlich erntete. 

§ 107. Der Areopag wurde wie vordem durch die 
gewesenen und die fungierenden Archonten gebildet, sofern 
keiner von ihnen sich personlich der Ehre unwiirdig gemacht 
hatte. Solon aber erweiterte wieder seine Kompetenz; der 
Areopag war nicht b10f8 wie vorher im allgemeinen der Hiiter 
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der Verfassung (brI6'1W1rOS T'i}s 1rOAt1:elaS), sondern konnte un
mittelbar gegen diejenigen, welche einen Umsturz versuchten, 
vorgehenj natiirlich behielt er seine friihere Gerichtsbarkeit 
und Strafgewalt. 

Die Bule hestand nunmehr nul' aus 400 erlosten Mit
gliedern, je 100 aus einer der vier Phylenj ihre Kompetenz 
scheint im allgemeinen dieselbe wie friiher gewesen zu sein j auch 
mag sie schon in dieser Zeit das Recht der V orberatung fUr 
die Volksversammlung (1r[!OPOVAl3Vp,a) gehabt haben. 

Die Volksversamml ung (tuuA'f}6[a) wird allerdings 
an Bedeutung gewonnen haben, wie man es schon daraus 
erschliefsen kann, dafs Solon als Begriinder der V olksgerichts
barkeit gelten mufs. Abgesehen von verschiedenen Gemeinde
angelegenheiten wird ihr wohl vornehmlich die Wahl der 
nicht durch das Los zu bestimmenden Beamten, etwa der 
Feldherren, vielleicht nach del' V orwahl der Phylen, und die 
Entscheidung iiber neue Gesetze zugekommen sein. Hingegen 
kann wedel' der Ekklesie fill' diese Zeit die l3v{}vv1j (die 
Priifung der Rechenschaftsablegung) der Beamten, noch der 
Heliaa die Appellation von den Entscheidungen del' einzelnen 
Richter im allgemeinen zugesprochen werden. Heliast konnte 
jeder epitime, iiber 30 Jahre alte Biirger werden. 

§ 108. Was die Besetzung der Amter anlangt, so 
raumte Solon den vier Phylen, welche er ebenso wie deren 
lokale Einteilung in Naukrarien und Tritt yen beibehielt, in
sofern einen nicht unbedeutenden Einflufs ein, als jede von 
ihnen fiir die Archonten zehn Kandidaten wahlte, aus denen 
erst neun durch das Los zur Ubernahme des Amtes bestimmt 
wurdenj ahnliches geschah auch bei anderen Amtern. 

Die Verfassung liefs Solon fUr 100 Jahre von allen 
Biirgern beschworen, und die Archonten leisteten den heiligen 
Eid, dafs sie eine goldene Bildsaule weihen wonten, wenn sie 
eines der Gesetze verletzten. 1m iibrigen nrordnete er fiir 
etwaige politische Wirren, dafs jeder, der in unruhigen Zeit
lagen neutral bliebe, ehrlos werden sonte. 

Von den Privatgesetzen, welche Solon erliefs, sei noch 
erwahnt, drus nunmehr das Verbot der freiwilligen Vererbung 

5" 
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von Haus und Hof aufgehoben ward fUr den Fall, als del' 
Erblasser keine ehelichen Sohne hinterlie[s. 

Solons Gesetze wurden zunachst auf holzernen, viereckigen 
Pfeilern (agOYES) aufgeschrieben und diese im Prytaneion 
verwahrt; damit sie abel' zur allgemeinen Kenntnis gelangen 
konnten, machte man von ihnen Abschriften auf Stein, drei
seitige Prismen (Uve!3ElS) , die man urspriinglich auf del' Akro
polis, spater (unter Ephialtes) auf dem Markte aufstellte. 

F. Damasias und die Tyrannis der Peisistratiden. 

§ 109. Nachdem Solon sein Werk vollendet hatte, ver
lief.., er die Heimat auf zehn Jahre. Doch keine del' beiden 
extremen Parteien war zufrieden gestellt, jede hatte eine 
weitgehende Befriedigung ihrer eigenen Wiinsche erwartet; 
die besitzende Klasse war VOl' aHem durch die Seisachtheia 
verbittert, die unbemittelte hinwiederum sah sich enttauscht, 
da sie eine allgemeine Aufteilung. des ganzen Landes erhofft 
hatte. So kam es, da[s 590/89 und 586/5 dvaexLa herrschte, 
d. h. die Archontenwahlen vereitelt wurden, und del' fUr 582/1 
gewahlte Archon Damasias sich durch zwei Jahre und zwei 
Monate widerrechtlich in seiner Wiirde behauptete, bis er mit 
Gewalt vertrieben ward. Es scheint eben, da[s die gesetz
liche Bestimmung, welche den Pentakosiomedimnen aller 
Stande das Recht zuerkannte, Archonten- und Schatzmeister
stellen zu en'eichen, den Nichtadeligen denn doch nicht zu 
besonderen Erfolgen verhalf, da[s vielmehr bei del' V orwahl 
del' Phylen meist nul' Eupatriden als Kandidaten aufgestellt 
wurden. 1m Jahre 580/79 einigten sich nun die Stande 
dahin, zehn Archonten zu wahlen, von denen fiinf den Eupa
triden, drei den Geomoren, zwei den Demiurgen angehOren 
sollten. Doch hatte diesel' Kompromi[s nul' fUr das laufende 
J ahr Bestand, und dann hub del' Streit del' Parteien von 
neuem an. 

§ 110. So fand Solon bei seiner Riickkehr die Vater
stadt. Drei Parteien waren konstituiert und hatten sich 
nach dem W ohnorte del' Mehrzahl ihrer Mitglieder genannt: 
die Pedi1ipJ' (Bewohner del' Ebene) - del' Adel; dip Pa-
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raler - die Demiurgen; die Diakrier - die Bauern und 
Hirten. 

In diesen Wirren gelang es Peisistratos, der die Diakrier 
fiir sich gewann, im Jahre 561/0 sich der Tyrannis zu be
machtigen und nsch zweimaliger Vertreibung dieselbe wieder
zugewinnen. Er hielt im allgemeinen die solonische Ver
fassung aufrecht und liers auch die bisherigen .A.mter und 
Willden bestehen; nur sorgte er wie seine Sohne darur, dars 
die Familie immer durch ein Mitglied unter den jetzt durch 
)(Et(!OT:Ovla (Handmehr) gewahlten Archonten vertreten sei. 
Was an Tyrannengewalt erinnerte, war vor aHem nur seine 
Leibwache und der Zehent, den er erhob und den seine Sohne 
auf einen Zwanzigstel herabsetzten. Ferner gerieten viele 
solonische Gesetze in Vergessenheit, da sie eben nicht in An
wendung kamen. 

1m iibrigen unterstiitzte Peisistratos insbesondere den 
Bauernstand und verfolgte hierbei zugleich den Zweck, die 
Landleute von der Politik fern zu halten. Deshalb setzte er 
auch die Demenrichter ein, die, von Gemeinde zu Gemeinde 
ziehend, die geringeren Streitigkeiten entscheiden souten; auch 
er selbst machte ofters in ahnlicher Absicht Reisen durch 
das Land. Die Stadt hinwiederum verschtinerte er durch 
Prachtbauten und gab so dem armen Teil der Bevolkerung 
Gelegenheit zu ausreichendem Verdienst. 

Dieselbe ~Iilde bewahrte nach seinem Tode 528/7 an
fanglich auch sein Sohn Hippias; als aber dessen Bruder 
Hipparch ermordet worden war, regierte derselbe weitaus tyran
nischer. Daher regte sich die Unzufriedenheit im Volke, 
und im Vereine mit den zum zweitenmale verbannten AIkmao
niden und deren Gonnern, den Spartanern, wurden die Peisi
stratiden 510 vertrieben. 

G. Die Reform des Kleisthenes. 

§ 111. Doch auch nach der Auflosung der Tyrannis 
kam noch nicht die Zeit der Ruhe und des Friedens rur 
Athen. Wiederum traten die Aristokraten undder Demos 
einander feindlich entgegen, jene mit lsagoras, dieser mit 
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dem Alkmaoniden Kleisthenes an der Spitze, der fUr die 
Reohte des V olkes eintreten wollte. Zwar gelang es der 
Partei des Isagoras duroh die Unterstiitzung der Spartaner 
unter ihrem Konige Kleomenes, Kleisthenes zeitweilig zu ver
treiben; dooh als der Adel die pov).~ auflosen wollte, do. er
mannte sioh das V olk und gewann die Oberhand. 

§ 112. Kleisthenes' Thatigkeit beginnt mit dem J. 508/7. 
Um derartige Parteiungen, wie sie vor aHem in dem Stande
untersohiede begriindet waren, fUr die Zukunft unmoglioh zu 
maohen, nahm er den vier ionisohen Phylen vollig ihre poli
tisohe Bedeutung und liefs sie nur als sakrale Verbande weiter 
bestehen. Die Biirgerschaft teilte.oer aber in zehn neue Phylell 
ein, die ortlich gar nicht zusammenhingen und so dem Partei
und Cliquewesen nioht giinstig waren, und benannte dieselben 
nach Landesheroen, welche Pythia aus 100 vorher ausgewahlten 
N amen bezeichnete: Ereohtheis, Aigeis, Pandionis, Leontis, 
Akamantis, Oineis, Kekropis, Hippothontis, Aiantis, Antiocbis. 
Indem er nun die drei Teile des Landes, namlich den Bezirk 
um die Hauptstadt, die Paralia (das Kiistengebiet) und die 
Mesogaia (das Binnenland), in je zehn Teile zerflillte und von 
diesen je einen aus jedem der drei Landesteile den Phylen 
als Tritt yen zuloste, bewirkte er zugleich, dafs jede Phyle in 
allen drei Bezirken des Landes vertreten war. 

§ 11S. War sohon damit die Bedeutung der alten Pbylen 
ganzlich gebrochen, so sioherte Kleisthenes diesen Erfolg nooh 
mehr daduroh,· dafs er das politisohe Leben in die Gemeinden 
(Mjl-tOt) verlegte. Diese bildete er namlioh, indem er mebrere 
kleinere Ortsohaften zu einer Gemeinde vereinigte oder grofsere 
Orte wie die Stadt in mehrere solcher Demen zerlegte. Die
selben hatten nun nicht blofs kommunale Selbstli.ndigkeit, 
sondern griff en auoh wesentlich in das offentliohe Leben ein. 
Damit war auch die Gefahr abgewendet, die von der friiher 
einheitlich regierten Stadt drohte, in weloher die Eupatriden 
vornehmlich wobnten. DemenangehOriger (Demote) war zu 
Kleisthenes' Zeit jeder in der Gemeinde, in welcher er seinen 
W ohnsitz hatte, und diese GemeindeangehOrigkeit ging auf 
seine Sohne und deren Nachkommen iiber, daher es in der 
spateren Zeit hiufig vorkam, dars die Demoten nicht in 
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ihrer Gemeinde wohnten. Ob sich die Zahl del' Demen bei 
ihrer Begrundung, wie Herodot berichtet, auf 100 belief, steht 
nicht fest. 

§ 114:. An den Phratrien und Geschlechtern iLnderte 
hingegen Kleisthenes im allgemeinen nichts; nul' lockerte 
er wahl'scheinlich den gentilicischen Zusammenhang del' Y8v1J, 
den schon die Einrichtung del' OrgeonenverbiLnde durchbrochen 
hatte, durch die Einfuhrung del' fJtaow-rat noch mehr. Diese 
neuen Opfel'genossenschaften gaben das Mittel ab, den Fremden 
und Freigelassenen, welche Kleisthenes in nicht unbedeutendem 
Marse Uliter die Burger aufnahm, den Eintritt in die Ge
schlechter und Phratrien zu verschaffen. 

Auch die Naukrarien blieben, wenngleich auf kurze Zeit, 
noch bestehen; ihre Zahl wurde abel' auf 50 erhOht, und von 
ihren Obliegenheiten war ihnen nul' die Sorge fur das Marine
wesen geblieben, wiLhrend sonst eben die Demen an ihre Stelle 
traten. 

§ 115. Mit Rucksicht auf die zehn Phylen wurde die 
pov;"~ gleichfalls vergrofsert und ihre Mitgliederzahl auf 500 
erhoht, je 50 aus jeder Phyle mit entsprechender Verteilung 
auf die einzelnen Demen. Aus demselben Grunde machte 
sich in mehreren Beamtenkollegien die Zehnzahl geltend, wie 
u. a. seit dem Jahre 501 je ein Strateg aus jeder Phyle 
genommen wurde. Bei del' V orwahl del' Kandidaten waren 
jedenfalls die neuen Phylen wie fruher die altell thiLtig, nll." 
trat auch hier seit 487 das Ubergewicht del' Demen hervor, 
da man von diesel' Zeit nul' jene als Kandidaten fur das 
Archontat betrachtete, welche von 500 Demoten ihrer Phyle 
gewiLhlt waren; die V orwahl wurde damals also demenweise 
vorgenommen. 

§ 116. Urn abel' die Verfassung VOl' del' Gefahr eines 
Umsturzes zu schutzen, ward del' Ostrakismos eingefuhrt. 
Wenn namlich in del' sechsten Prytanie des J ahres die Ekklesie 
erkliLrte, dars Anlafs zum Ostrakismos vorhanden sai, d. h. dafs 
ein Biirger dem Frieden des Staates gefahrlich werden konnte, 
so wurde eine zweite V olksversammlung berufen, bei del' 
wenigstens 6000 Burger zugegen sein mufsten. Und wer die 
MajoritiLt diesel' Versammlung gegen sich vereinigte, war ge-
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notigt, auf zehn Jahre das Land zu verlassen. Ein solches 
Exil galt keineswegs als Strafe und hatte daher nie Atimie 
odeI' Vermogenskonfiskation im Gefolge. Del' Ostrakismos 
war nur ein politisches Palliativmittel, welches urspriinglich 
gegen Tyrannenfreunde, spateI' abel' zu Parteizwecken, namlich 
zur Entfernung von Parteihauptern, verwendet wurde. 

H. Ausbau der Demokratie. 

§ 117. Den andauernden Streit del' politischen Par
teien, wie er auch nach Kleisthenes' Reform bestand, beweist 
VOl' aHem die haufige Anwendung des Ostrakismos in diesel' 
Zeit. Doch nimmt die demokratische Entwicklung der Ve1'
fassung, wenngleich anfangs nul' allmahlich und nicht ohne 
Gegenstromung, ihren weiteren Gang. Von del' Heranziehung 
del' Demen bei del' V orwahl del' Kandidaten fUr die einzelnen 
Arnter war bereits die Rede. Gefordert wurden ferner die 
demokratischen Tendenzen durch die Hebung del' attischen 
Marine, die zunachst des Themistokles, spateI' aber auch des 
Aristeides Verdienst war; diesel' gab namlich den Athenern 
den Rat, die Leitung del' Bundesgenossen energisch in die 
Hand zu nehmen. 

§ ] 18. Da zur Zeit del' Schlacht bei Salamis 480 del' 
Areopag durch Verteilung von je acht Drachmen als Zehr
geld an die Burger dieselben bestimmte, an Bord zu gehen, 
und so aufs beste fUr die Bemannung del' Flotte sorgte und 
auch sonst riihmenswerte Thatkraft bekundete, gewann e1' 
immer mehr an Ansehen und leitete - nach Aristoteles 
durch 17 Jahre - den ganzen Staat, ohne dafs durch ein 
Gesetz seine Befugnisse erweitert worden waren. 

§ 119. Doch stetig wuchs VOl' aHem seit der Begriindung 
des Seebundes die Bedeutung del' attischen Flotte, und gerade 
die· Theten stellten den grofsten Teil del' Schiffsbemannung; 
so konnte das Durchgreifen demokratischer Anschauungen 
nicht ausbleiben. 

Einen geeigneten und energischen Vertreter seiner Inter
essen fand nun das V olk an Ephialtes, del' gleich bei Beginn 
seiner politis chen Thatigkeit wohl auch mit Unterstutzung 



§ 120. Athen. 73 

des Themistokles dem Areopag feindlich entgegentrat, 1m 
Jahre 464/3 abel' durch ein Gesetz denselben vollstandig aus 
seiner hohen Stellung verdrangte, so dars ihm, nachdem spateI' 
Perikles seine Befugnisse noch weiter eingeschrankt hatte, nur 
die Gerichtshoheii beiBlutracherklagen verblieb. Seine sonstigen 
Rechte waren teils del' Bule, teils del' V olksversammlung odel' 
del' Heliaa zugefallen. Durch Perikles se1bst wurde die Demo
kratie noch weiter befestigt, indem durch seine Vermitt1ung 
nach dem Muster des Soldes fiir die Krieger den Heliasten 
ein taglicher Sold von einem Obolos zugesprochen ward; 
spateI' wurde auch del' Sold fUr die V olksversammlung und 
die Buleuten und endlich das TheOl'ikon eingefUhrt. 

In diesel' Zeit (nach Aristoteles 458/7) eroffnete man 
den Zutritt zum Archontat durch ein Gesetz allgemein den 
ersten drei Censusklassen ohne Riicksieht auf Geburt und 
Reichtum, eine Neuerung, die auf Aristeides zuriickgefUhrt wird. 
Diese Erstarkung del' attischen Demokratie brachte es mit 
sieh, dars man schlierslich zur reinen Loswahl iiberging, 
wie sie fiir die spatere Zeit bei vielen Amtern bezeugt ist. 

Das fremde Element, welches sich in diesel' Periode teils 
dureh die im Verlaufe del' Kriege erfolgte zahlreichere Auf
nahme von Meti:iken und Freigelassenen unter die Biirger, 
teils dureh die haufiger eingegangenen Mischehen gegeniiber 
den Attikel'll von echt biirgerlicher Abkunft immer mehr be
merkbar gemacht hatte, suchte man (fiir die Zukunft) auf 
Antrag des Perikles durch das Gesetz fernzuhalten, dars 
niemand Burger sein solle, der nieht beiderseits von biirger
lichen EItel'll abstammte. 

I. Die Vierhundert und ihr Sturz. 

§ 120. Nach Perikles begann alsbald die gemeine Dema
gogie. Die nunmehrigen Leiter des Demos frohnten dessen 
Liisten in jeglieher Weise und suehten diese, solange noch 
die Abgaben del' Biindner reichliche Einkunfte dem Staate 
brachten, in vollem Umfange zu befriedigen. Kleon erhDhte 
den Sold del' Heliasten im Jahre 425/4 auf drei Obolen. 
Kein Wunder, dars sich del' geschmeichelte und verwohnte 
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Pabel immer tyrannischer gebardete und insbesondere als 
Herr del' V olksgerichte seine Macht fiihlen liefs, wahrend die 
Reichen die immer driickender werdenden Lasten del' sich 
haufenden Kriegssteuern und del' Trierarchien tragen mufsten, 
ohne als Ersatz dafiir im Staatsleben grafseren Einflufs zu 
gewinnen. 

§ 121. Doch als durch die Niederlage in Sicilien 413 
neues, unermefslichesUnheil iiber Athen hereinbrach, hatte 
del' Demos die Lust verloren, seine Herrschaft in gewohnter 
Weise forlzufUhren, wahrend von seiten del' Oligarchen seit 
langerer Zeit del' Boden in ihrem Interesse unterwiihlt wor
den war. 

Schon im Jahre 413 ernannte man zehn Tl(j6fJOVAOl mit 
del' Bestimmung, fiir das Beste des Staates zu sorgen; da 
sie nun mit weitgehender V ollmacht ausgestattet waren, 
schrankten sie die Thatigkeit del' demokratischen Bule in 
nicht unbedeutendem Mafse ein. Eine andere neue Magistratur, 
die Poristen, sonte neue Einnahmsquellen ausfindig machen. 
Als nun vollends durch den Abfall von Bundesgenossen die 
Mittel fUr die verschiedenen Besoldungen im wesentlichen 
genommen waren, konnten die Oligal'chen ganz offen mit 
ihren Bestrebungen pervortreten, zumal sich die tiichtigsten 
Verfechter des Demos bei del' Flotte zu Samos aufhielten. 

§ 122. Das Volk, eingeschiichtert durch verschiedene 
Gewaltthaten und bethOrt durch mannigfache Zusagen und 
Drohungen, u. a. auch durch die V orspiegelung, dafs del' 
Perserkanig einem demokratisch regierten Athen seine Unter
stiitzung nicht angedeihen lassen werde, verzichtete 411 selbst 
auf seine bisherige Souveranitat. 

Aufser den friiheren zehn Tl(j6fJOVAOl wurden noch andere 
20 Manner, die das 40. Jahr zuriickgelegt hatten, als (Jvrr(ja
qJetS bestellt, welche nach bestem Gewissen die fiir den Staat 
gedeihlichsten Gesetzesvorschlage machen sollten; iibrigens 
waren sie verpfiichtet, jedermann, del' mit einem Antrag her
vortreten wollte, anzuhOren, in erster Linie abel' sollten sie 
auf Kleisthenes' Verfassung Riicksicht nehmen. 

Diese 30 stellten nun folgende Antrage: Das V ollbiirger
recht soUten nur die 5000 reichsten Athener besitzen, welche 
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von 100 uber 40 Jahre alten Burgern zu bestimmen seien. 
Fur die Dauer des Krieges durfe mit Ausnahme der neun 
Archonten undder jeweiligen Prytanen, die je drei Obolen 
taglich erhalten sollten, niemand Sold ausgezahlt werden. Die 
Prytanen seien verpflichtet, die genannten Vorschlage der 
(Jv)')'(!aqJE1s in ihrem vollen Umfange sofort an die Volks
versammlung zu leiten. Schon vorher hatte man dafur ge
sorgt, dafs die Antragsteller del' einzelnen V orschriften vor 
jeder Verfolgung sicher seien, indem man all' die Gesetze, 
welche gegen sie in Anwendung gebracht werden konnten, 
aufhob und diejenigen Burger, welche sie gefahrden wollten, 
mit der Todesstrafe bedrohte. 

Diese V orschlage wurden insgesamt angenommen und 
auf die genannte Weise die 5000 gewahlt, welche wieder 
aus ibrer Mitte 100 Manner mit der Aufgabe betrauten, die 
Verfassung zu regeln. Letztere entwarfen zwei Plane, einen 
rnr den Augenblick berechnet und den zweiten fur die Zukunft; 
nur der erstere ward fur einige Zeit verwirklicht. 

§ 123. Es wurde eine pov;"~ von 4~0 uber 30 Jahre 
alten Biirgern gebildet, von denen je 40 einer der 10 Phylen 
angehOrten. Die Phylengenossen mufsten in einer V orwahl 
ihre Kandidaten aufstellen. Aus diesen hatten ffinf Mitnner, 
welche zu diesem Behufe gewahlt worden waren, 100 Manner 
zu bestimmen, von denen sich jeder drei Genossen koop
tierte. Die Bule selbst erhielt den Auf trag, die noch weiter
hin notigen Gesetze zu erlassen, ohne jedoch irgend eine der 
von den 30 av)')'(!aqJElS herriihrenden Bestimmungen auf
zuheben; ferner sollte sie die Beamten wahlen, vor allem 
die Strategen, einen Hipparchen und zehn Phylarchen; die 
Strategen soUten vorderhand aus der Gesamtheit der 5000 
genommen werden; sobald aber die Bule sich konstituiert 
hiitte, habe sie nach gehaltener Heerschau zehn Manner rnr 
?ieses Amt zu bestellen und ihnen einen Schreiber beizugeben. 
Ubrigens erhielten die Strategen fur das laufende Jabr un
umschrankte V ollmacht und konnten sich, wenn sie es rnr 
notig erachteten, mit den Buleuten beraten. Nur Buleuten und 
Strategen konnten wiedergewahlt werden. Fiir aHe Beamten 
setzte die Bule den Amtseid fest. 
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Die 400 und 5000 wurden in vier Baktionen gesondert, 
damit je eine Sektion der Bule durch ein Jahr die Regierung 
fiihre und die ihr durch das Los zugefallene Abteilung der 
5000, falls sie es fiir notig hielte, zur Mitberatung heranzoge. 

§ 124. Sobald diese Verfassung vom V olke angenommen 
war, wurde die demokratische Bule aufgelost, und die 400 
regierten im Vereine mit den Strategen selbstiindig, wiihrend 
sie die 5000 weiterhin nicht beachteten. 

Doch nicht lange sollten sie sich ihrer Macht erfreuen. 
Alsbald trat in ihrer Mitte selbst eine Spaltung zwischen 
den extremen und den gemiifsigten Elementen ein; die Haupt
gefahr aber drohte fiir sie von seiten des Heeres bei Samos, 
welches unter Thrasybulos' und Thrasyllos' Leitung die neue 

. Verfassung nicht anerkannte und die Demokratie mit allen 
moglichen Mitteln wiederherstellen zu wollen erkHtrte. Schon 
nach vier Monaten wurde von dem unzUfriedenen Teile der 
in Athen weilenden Biirgerschaft die neue Regierung gestiirzt, 
wozu der Verlust EubOas den iiufseren Anlafs bot. Man 
stente den demokratischen Rat wieder her, nur liefs man fiir 
einige Zeit, da die Mittel zur Zahlung des Ekklesiasten- und 
Heliastensoldes noch immer fehlten, die Beschriinkung des 
Vollbiirgerrechtes auf die 5000 gelten, sowie auch die Be
stimmung, dafs kein offentliches A.mt besoldet werden diide. 
Bald aber kehrte man zur reinen Demokratie zuriick, wahr
scheinlich nach Alkibiades' und Thrasyllos' Siegen schon im 
Jahre 410; die Besoldungen wurden nicht blofs wieder ein
gefiihrt, sondern auch erweitert. Die Unordnung, welche in
folge der politischen Wirren in den Gesetzen eingetreten war, 
suchte man durch eine eigene Redaktionskommission, die 
avrreacpets , . zu behe ben, welche die alten Gesetze, unter 
anderem auch die drakontischen Blutgesetze, revidieren und 
durch die ihnen untergeordneten dvareacpels -rwv vopwv 
aufzeichnen lassen sollten. 

K. Die Drei fSin und ihr Sturz. 

§ 125. Als aber im Jahre 405/4 durch die Schlacht 
bei Aigospotamoi die athenische Plotte vernichtet ward, kam 
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wieder eine fiir die Oligarchen giinstige Zeit. Gleich nach 
diesel' Schlacht gewannen sie durch die von den Hetarien, 
politischen Klubs, ernannten fiinf I!cpof}Ot ihre friihere Macht 
und rissen die Leitung des ganzen 8taates an sich; auch dem 
Areopag edeilte man verschiedene V ollmachten. Als nun das 
V olk, durch die lange Belagerung und deren schrecklichen 
Druck miirbe gemacht, auf die von Sparta gestellten Friedens
bedingungen eingegangen war, konnten es die Oligarchen 
unter dem Einflusse des herbeigerufenen Lysander wagen, 
trotz del' Zusicherung, dars die :Jra'if}tOS :JroAtn,la wieder 
hergestellt werden sollte, die Verfassung aufs neue in ihrem 
Sinne umzugestalten. 

§ 126. Es wurden 30 Manner gewahlt, z. T. aus del' 
Zahl del' friiheren 400, und zwar zehn von ihnen nach Vor
schlag del' flinf lrpo(}ot, zehn nach Angabe des Theramenes, 
del' sich wieder in den V ordergrund zu drangen gewufst 
hatte, zehn nach dem Gutdiinken des V olkes. Diese sollten 
einen neuen Verfassungsentwurf ausarbeiten; doch, kaum waren 
sie im Besitze ihrer Wiirde, so benahmen sie sich als die 
eigentliche und einzige RegierungsbebOrde und kiimmerten sich 
nicht mehr urn ihre Aufgabe. 

Sie beriefen einen Rat von 500 Mitgliedern und er
nannten die Beamten aus del' Zahl von 1000 Kandidaten, 
welche dmch eine V orwahl bezeichnet worden waren. Als 
Diener standen ihnen 30 /-wa'it)'orpof}Ot zur Seite, wahrend 
zur Teilung del' Arbeit zehn Mltnner fiir den Piraeus und 
die if1l0C'J{a als Leiter des StaatsgeHingnis&es von ihnen be
stellt worden waren. Den V olksgerichten nahmen sie vollig 
ihre Bedeutung, indem sie an ihre Stelle die Bule treten 
liefsen, . und erweiterten unter einem die Machtsphare des 
Areopags. 

§ 127. Wahrend sie abel' anfanglich noch bestrebt 
waren, sich den Anschein einer gemafsigten Regierung zu 
geben, anderten sie, sobald ihre Stellung mehr gesichert war, 
ihr Gebaren und legten immer ziigellosere Willkiir und 
Grausamkeit an den Tag. Durch den Rat liefsen sie all 
jene Personen, die ihnen unbequem waren, odeI' deren Ver-
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mogen ihr Verlangen erregte, hinmorden, so dars die Zahl 
ih1'er Opfer auf 1200, ja auch auf 1500 geschatzt wurde. 

Als sich darob der Unwille in del' Burgerschaft immer 
mehr regte, entstand unter den Dreifsig selbst Zwiespalt, und 
Theramenes trat an die Spitze del' Gemafsigten, die von ihren 
Genossen das Zugestandnis erwirkten, dars das Vollburger
recht wenigstens auf 3000 ausgedehnt werden sonte; doch 
wurde die Liste derselben nicht bekannt gegeben und ins
geheim verschiedene Anderungen an derselben vorgenommen. 
So kehrte noch immer nicht die Einigung del' beiden ein
ander feindlichen Teile im Kreise del' Tyrannen zuruck, zumal 
flie Gemarsigten verlangten, dars noch mehr Athener das 
Burgerrecht erhalten sollten. Als nun Thrasybulos, von Theben 
unterstutzt, Phyle besetzt hatte, nahm die extreme Padei 
allen Athenern aufser den fruher genannten 3000 die Waft'en 
ab und t6tete Theramenes. Nun begann ein noch argeres 
Morden als zuvor: hatten sich ja die Dreifsig durch ein Ge
setz das Recht ubertragen lassen, von den aufserhalb del' 3000 
stehenden Athenern nach Willkur jedermann zu Mten; zu den 
3000 abel' durfte niemand gezahlt werden, del' irgendwie 
gegen die fruheren 400 angekampft hatte. - Doch del' Sturz 
del' Tyrannen solIte in kurzer Zeit erfolgen. Von Phyle aus 
besetzten die Demokraten die Munychia und den Piraeus und, 
nachdem in einer Schlacht, welche fUr dieselben gunstig aus
fiel, Kritias, das Haupt del' 30 gefallen war, hatte die 
Schreckensherrschaft ih1' Ende erreicht (403). Die am Leben 
gebliebenen Genossen des Kritias und ihr Anhang fiiichteten 
naeh Eleusis, das sie schon fruher besetzt und von den 
ihnen gefahrliehen Elementen gereinigt hatten. 

L. Die attische Demokratie seit Euklids Archontat bis zum Ende von 
Athens Selbstiindigkeit. 

§ 128. An Stelle del' 30 tl'aten zunaehst allerdings 
wieder zehn Oligarchen, welehe die ihnen ubertragene VoU
maeht in ahnlicher Weise mifsbrauehen wollten als ihre V 01'

ganger. Doeh erstarkte das demokratisehe Element im Piraeus 
und in Munyehia dergestalt, dafs die ersten "Zehn" vertrieben 
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und von anderen Zehn abgelost wurden, welche infolge ihrer 
Tuchtigkeit allgemeines Vertrauen genossen und in del' That, 
von dem spartanischen Konige Pausanias unterstutzt, unter 
Euklids Archontat 403 eine Verstandigung zwischen beiden 
Parteien erzielten. 

Es wurde bestimmt, dafs, war immer den oligarchischen 
Interessen nachhinge, nach Eleusis auswandern konnte, die 
Stadt abel' und del' Piraeus in den Handen des Demos bleiben 
sollte. Und zwar mufste sich del' einzelne nach del' Eides
leistung innerhalb del' nachsten zehn Tage entscheiden, wo 
er den W ohnsitz nehmen wolle, und nach weiteren zehn Tagen 
ubersiedeln. Fur die Abwesenden wurden dieselben Fristen, 
von dem Tage ihrer Ruckkehr an gerechnet, beschlossen. 1m 
ubrigen verwehrte man es den Bewohnern von Eleusis, die 
Stadt aufzusuchen, und ein ahnliches Verbot galt auch fur 
die Bewohner del' Stadt. Nul' fur die Zeit del' eleusinischen 
Mysterien, deren Leitung gleichwie die Verwaltung des eleu
sinischen Heiligtums im allgemeinen nach wie VOl' den beiden 
Geschlechtern del' Eumolpiden und Keryken verblieb, wurde 
dieses Verbot aufser Wirkung gesetzt. Offentliche Amter 
durfte man nul' in del' Gemeinde bekleiden, in welcher man 
wohnte. Zugleich wurde eine allgemeine Amnestie erlassen, 
und von diesel' eigentlich nul' die schweren Verbrecher aus
genommenj denn selbst den oligarchischen BehOrden, den 30 
und ihren Genossen: den Zehn im Piraeus und den Elf fUr 
das Staatsgefltngnis, sowie den ersten Zehnmannern war es 
gestattet, sich einer Rechenschaft zu unterziehen. Fiel diese 
giinstig aus, so konnten sie, wo sie wollten, verbleiben, im 
ungiinstigen FaIle galt allerdings auch fUr sie nicht die 
Amnestie. 

§ 129. So war del' attische Staat eigentlich in zwei 
Gemeinwesen gesondert, die gewissermafsen nul' Waffenstill
stand miteinander geschlossen hatten. Und in del' That, die 
Oligarchen in Eleusis ruhten noch immer nicht. Es kam 
nach zwei Jahren zu einem neuen Kampfe zwischen ihnen 
und den Demokraten, in dem die letzteren abermals Sieger 
blieben und die Haupter del' Gegenpartei toteten. 

So wurde denn im Jahre 401 ein vollstandiger Friede 



80 Darstellung d. wichtigsten Staatsverfassungen. § 130. 

zwischen Oligarchen und Demokraten geschlossen. Zur Rege
lung der Verhaltnisse berief man 20 Manner, je zehn aus 
den beiden Parteien. Nun beabsichtigte man die Demokratie 
nach dem Muster der drakontischen und solonischen Ver
fassung wiederherzustellen; doch soUten einige zeitgemafse 
Modifikationen vorgenommen werden. Zu diesem Behufe ward 
eine Gesetzgebungskommission bestellt, welche ihre Antrage 
an die pov).,~ und einen von den Demoten gewahlte~ Nomo
thetenausschufs von 500 Biirgern zu leiten hatte. Ubrigens 
wurden die alte Bule und die gewohnlichen Beamten wieder 
gewllhlt, dem Areopag aber gab man das Oberaufsichtsrecht 
zurUck. 

§ 130. Von nun an bOrt der Gegensatz zwischen Oli
garchen und Demokraten auf; die Parteibildung der folgenden. 
Zeit hangt immer mehr oder weniger mit der aufseren Politik 
zusammen. 

Sob aId wieder die Mittel gefunden waren, den Demos 
in immer ausgiebigerer Weise zu besolden, drangte sich 
diesel' immer mehr zum offentlichen Leben, wahrend die wahr
haft Gebildeten in demselben Mafse sich zUrUckzogen. Die 
Redner und Leiter des Staates verwohnten von neuem das 
Yolk, und nicht lange wtthrte es, so erliefs man das Gesetz, 
dafs alle Uberschiisse del' Verwaltung in die Theorikenkasse 
fliefsen sonten, aus der das V olk nicht blofs das Eintrittsgeld 
in das Theater erhielt, sondern auch bei den verschiedensten 
Festen von staatswegen verkOstigt wurde. Bestechung hei 
den Richtern, die, der Gesetze meist unkundig, nach Willkiir 
entschieden und oft von den Rednern getauscht wurden, 
nahm immer mehr iiberhand. Die finanziellen Leistungen 
biirdete der Demos wieder den Reichen auf, den Kriegsdienst 
iiberliefs er den Soldnern. So schwand mit der Zeit der Ge
meinsinn ganzlich, und an seine Stelle trat Selbstsucht und 
Gewissenlosigkeit. Das athenische V olk war entnervt und ein 
Spiel ball der leitenden Politiker geworden. Dies del' mora
lische Zustand, in dem es in den Kampf mit Philipp von 
Makedonien trat. 
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M. Atben unter Makedonien und Rom. 

§ 131. Aber selbst der Verlust der Freiheit 338 v. Chr. 
nahm Athen nicht seine Verfassung, wenngleich es seit diesem 
Zeitpunkte die friihere Bedeutung nie wieder gewinnen konnte. 
Erst nach dem lamischen Kriege, in dem die Athener an der 
Spitze der Griechen vergebens das makedonische Joch ab
zuschiitteln versucht hatten (322), wurde durch Antipater das 
Biirgerrecht auf jene Athener beschrll.nkt, die wenigstens 2000 
Drachmen Vermogen aufweisen konnten, und mit dieser Be
stimmung 12000 Athener (mehr als die Hiilfte der Gesamt
zahl [21000]) aus der Reihe der Biirger gestrichen. 

§ 132. Die Auflehnung nach Antipaters Tod wurde 
bald niedergekampft; Kassander legte 318 eine Besatzung in 
die Munychia, setzte das Vermogensminimum, das dem ein
zelnen Athener gesetzmafsigen Anspruch auf das V ollbiirger
recht geben sonte, auf 1000 Drachmen herab und liers eine 
ihm ergebene Personlichkeit zur Leitung der Stadt erwiihlen. 
Man entschied sich fiir Demetrios von Phaleron, der durch 
zehn Jahre unter Beibehaltung der toten Formen demokra
tischer Verfassung die Stadt verwaltete und ihr zu einem 
gewissen W ohlstand verhalf. Von ihm wurden die vop,orpv
).a'll8S eingesetzt, welche nicht blofs die Beachtung der Gesetze 
von seiten der Beamten, sondern auch die Rats- und V olks
beschliisse zu iiberwachen hatten und diese, sob aId sie ihnen 
gesetzwidrig erschienen, aufheben konnten. Neu ist auch die 
BehOrde der )'vvamov6p,ol, welche einerseits fiir die Frauen 
eine Sittenpolizei abgaben, anderseits iiberhaupt das Privat
leben kontrollierlen. Nachdem Demetrios von Phalel'on durch 
Demetrios Poliorketes, des Antigonos Sohn, 307 vertrieben 
war, gelang es Athen nicht mehr, auf langere Zeit von Make
donien frei zu werden; immer wieder mufste es die stets 
strengere Fremdherrschaft auf sich nehmen, die allerdings an 
den Formen des athenischen Gemeindewesens im wesentlichen 
nicht riittelte. Erst im Jahre 229 zog die makedonische 
Besatzung durch die Vermittlung des Aratos ab, der damals 
den achaischen Bund leitete. Von nun an bewarb sich Athen 
urn die Gunst der Konige von Agypten und Pergamos. 

Kopp, Griech. Staatsaltertiimer, 2. Au:tl. 6 
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§ 133. Ihre Schmeichelei gegenuber den Machthabel'll 
und Gonnern bekundeten in del' geschilderten Epoche die 
Athener vor aHem dadurch, dars sie zu Ehren derselben neue 
Phylen errichteten: so 306/5 zu Ehren des Demetrios Polior
ketes . und seines Vaters Antigonos die Demetrias und Anti
gonis. Unsicher ist es, wann dieselben wiedel' aufgehoben 
wurden; dagegen bestand aIler Wahrscheinlichkeit nach nehen 
ihnen eine Zeitlang die Ptolemais, zu Ehren des Ptolemaios 
Philadelphos. 1m Jahre 200 war die Zwolfzahl del' Phylen 
wiederhergestellt, da die erstgenannte'tt Phylen nicht mehr 
existierten und zu Ehren des Konigs Attalos I. von Pergamon 
eine neue Phyle, die Attalis, begrundet worden w:ar. Mit 
der Vermehrung der Phylen, erweiterte man auch die Anzahl 
del' Buleuten auf 600, bezw. fUr kurze Zeit auf 650. 

§ 134. Durch die Unterwerfung Griechenlands von 
seiten der Romer (146) kam Athen in die SteHung einer 
civitas foederata und hatte als solche eine selbstandige kom
munale Verwaltung. Auch Athens Anschlufs an die immer 
unterliegende Partei jn del' Zeit del' Burgerkriege hatte fUr 
die Stadt keinen weiteren Einflufs, als dars ihre Verfassung 
durch die Hebung del' Macht des Areopags und del' Bule 
wie auch derStrategen einen mehr, aristokratischen Charakter 
gewann. 

§ 135. Selbst in del' Kaiserzeit konnte Athen an 
seinen alten Formen festhalten, denen aIlerdings die Wirk
lichkeit nicht mehr entsprach. Von den drei Verwaltungs
korpel'll hatte del' Areopag das weitaus hOchste Ansehen, wie 
es schon die regelmaJsig wiederkehrende offizieHe Rangordnung 
andeutet: ~ f§ LiQ8lov nu)'ov (JOVA~, ~ (JOVA~ 7:'. s§auMlw'/l, 
6 O~flOS. Unter den Beamten stand del' Ci7:'Qa'l'1})'os 6 int 
'l"U onAa, del' einzige Stratege, welcher abel' nul' fur die Er
ziehung del' Knaben, Getreidebeschaffung und ahnliches zu 
sorgen hatte, oben an, wen'ngleich neben ihm die Archonten, 
die jetzt auch offiziell Thesmotheten hiefsen, aufserlich das 
hochste Ansehen genossen. Daneben gab es auch romische 
Beamten wie insbesondere den AO)'lCiqS, del' dem Finanzwesen 
del' Stadt aufhelfen sollte. Die Burgerschaft war nach wie 
vor in Phylen, Phratrien und Geschlechter eingeteilt. Kaiser 
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Hadrian zu Ehren erriehtete man wieder .eine 13. Phyle, die 
Hadrianis; doeh ward unter einem die alte Zahl von 500 Mit
gliedern der fJov),~ wieder aufgenommen. 

3. Darstellung der athenischen Staatsverfassung. 

A. Einteilung der Beviilkerung. 

§ 136. Die attisehe Bevolkerung gliederte sieh in drei 
Teile: Sklaven, Fremde und Biirger. 1m Jahre 309 v. Chr. 
soIl es neben 21000 Biirgern und 10000 Metoken 400000 
Sklaven ,mit ihren Frauen und Kindern gegeben haben; doeh 
umfafst 'die letzte Zahl wohl aUe Sklaven, Manner, Kinder 
und Weiber, da sieh die Zahl der mannliehen Sklaven im 
4. und 5. Jahrhundert' etwa auf 200000 belaufen haben 
mag; iibrigens waren die einzelneh Zahlen im Laufe der Zeit 
erhebliehen Sehwankungen unterworfen. 

a) Sklaven. 

§ 137. Die Sklaven erfreuten sieh zu Athen siner 
humaneren Behandlung als in anderen grieehisehen Staaten. 
Selbst vor ungereehter Behandlung ihrer eigenen Herren ver
moehten sie sieh dureh die Flueht in bestimmte Heiligtiimer 
zu sehiitzen, die das sogenannte Asylreeht genossen; ihr Tod 
konnte nur vom Gerichte besehlossen werden. Da[s sieh die 
Staatssklaven, fJl}P06Wl, die teils als Polizeisoldaten, Skiriten, 
teils als Diener der vetsehiedenen Beamten oder bei del' Geld
pragung verwendet wurden, in noeh giinstigerer Lage be
fan den , ist natiirlieh. Doeh hatten aueh jene Privatsklaven, 
die gegen eine bestimmte Abgabe an ihre Herren (dnoqJoeu) 
einen gesonderten Hausstand griinden konnten (ot xwels 
oluofwT:'8S'), im gewohnliehen Leben aueh dvOeunoOa Pl
af)oqJoeofJvra genannt, eine bevorzugtere Ausnahmestellung. 
Fiir die Sklaven mu[sten deren Eigentiimer an den Staat eine 
Kopfsteuer (ein 7:'(!ulJfJoAov) entriehten. 

§ 138. Dureh die Freilassung, die sieh Privatsklaven 
mit Willen ihrer Herren gegen Zahlung einer bestimmten 

6" 
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Summe auch erkaufen konnten, traten die Sklaven als a1l'828V
iJS(}Ol in den MetDkenstand. Del' Staat beschenkte Sklaven 
fUr die in Zeiten del' Not geleisteten Kriegsdienste oder, wenn 
sie als Angeber (ft'l}vvraC) zur Entdeckung wichtiger Ver
brechen gefUhrt hatten, mit del' Freiheit. Del' Freigelassene 
mu[ste abel' seinen friiheren Herrn zum It(}067:'U'i'f}S nehmen, 
del' ihm den Verkehr mit den attischen BehOrden und Ver
waltungskorpern vermittelte, und war ihm auch zu ver
schiedenen Leistungen zeitlebens verpfiichtet. ErfUllte er die 
letzteren nicht, so konnte er durch die bb,'I} alt067:'a6lov be
langt werden, die fiir ihn, falls sich seine Schuld erwies, die 
Gefahr del' Riickkehr in den Sklavenstand mit sich brachte; 
im gegenteiligen FaIle abel' war del' unschuldig angeklagte 
Freigelassene alIer Verbindlichkeiten gegeniiber seinem Frei
lasser enthoben. An den Staat mufste del' Freigelassene ab
gesehen von del' Metokensteuer als Ersatz fUr die dem Staate 
entfallende Bklavensteuer ein Triobolon jahrlich entrichten. 

P) Metoken. 

§ 139. 1m Gegensatze zu den nul' kurze Zeit in Athen 
verweilenden Fremden (§ivol lta(}Sltlf>r;ftOf)V7:'SS) wurden die 
ansassigen Fremden als MetDken, Beisassen, bezeichnet; es 
mu[ste sich namlich jeder Fremde, del' kein besonderes Pri
vileg genofs, sobald er seinen Aufenthalt zu Athen iiber eine 
gesetzlich bestimmte Frist ausgedehnt hatte, unter die Metoken 
aufnehmen lassen. Diese erhielten gegen die jahrliche Ab
gabe von zwolf Drachmen und gegen eine bestimmte Markt
steuer das Recht, sich in Attika anzusiedeln und Gewerbe 
und Handel zu treiben; Witwen zahlten nul' sechs Drachmen, 
bis einer ihrer Bohne miindig'wurde und dann die Vormund
schaft seiner Mutter iibernahm, wenn sie sich nicht wieder 
verheiratete. Del' Erwerb von Grund und Boden war den 
MetDken versagt. Selbstverstandlich waren sie yom Biirger
rechte im allgemeinen ausgeschlossen; sie hatten infolgedessen 
nicht die geringsten politischen Rechte und durften keine 
offentlichen . Priestertiimer verwalten. VOl' Gericht konnten 
sie nul' in eigener Sache auftreten und benotigten hierzu wie 
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iiberhaupt im Verkehr mit den attischen BehOrden die Ver
mittlung eines 7C[}OaTu:f'1'}S, den sie sich aus der Mitte der 
Biirger wahlen mufsten. Ihre Prozesse gehOrten vor das Forum 
des Polemarchos. An den offentlichen Festen konnten sie 
allerdings gleichwie die Sklaven teilnehmen. 

§ 140. Was ihre Verpflichtungen anlangt, so waren 
sie abgesehen von den bereits erwahnten Abgaben verhalten, 
gegebenenfalls die auISerordentliche Kriegssteuer, elacpo[}a, zu 
zahlen, wobei ihnen eine verhaltnismafsig grofsere Quote als 
den Biirgern auferlegt wurde; aufserdem leisteten sie gleichwie 
die Biirger, allerdings getrennt von ihnen, verschiedene Litur
gien, bes. Choregie, Euandrie und Euoplie, wahrend sie erst 
in den spateren Zeiten des Freistaates zur Trierarchie heran
gezogen wurden. Ferner hatten sie auch im Frieden, wenn 
notig, durch langere Zeit Jahr fiir Jahr Steuern zu offent
.lichen Zwecken (elacpo[}aC) zu entrichten und wurden haufig 
sowie die Biirger auch zu sogenannten freiwilligen Leistungen 
(87CtlJoaetS) von staatswegen aufgefordert. Endlich mufsten 
sie und ihre Frauen und Tochter bei Staatsfesten verschiedene 
mindere Dienste auf sich nehmen: so hatten die Manner goldene 
und silberne Gefafse mit Opferkuchen (auacp1'}cpo[}la) , die 
Frauen und Tochter Schirme fiir die Biirgerinnen zu tragen 
(autalJr;cpo[}la). Auch zum Kriegsdienste waren sie verpflichtet, 
und zwar, wenn sie den entsprechenden Census hatten, selbst 
als Hopliten; nur wurden sie erst in den Zeiten des Ver
falles auch zu weiteren, iiberseeischen Expeditionen ver
wendet. 

§ 141. Eine bessere Stellung ward ihnen zu teil, wenn 
sie besondere Privilegien erlangt hatten: das Recht, Grund 
und Boden zu erwerben (lru'r'fJats rfJs ual olulas) , Be
freiung von der Zahlung (dTS.M:ta) des peToluw'll oder von 
bestimmten Liturgien oder die Isotelie, d. h. die Gleichstellung 
mit den Biirgern in Bezug auf die offentlichen Leistungen. 
Die Klasse der mit dem letztgenannten Privileg ausgezeichneten 
ansassigen Fremden hiefs geradezu Isoteleis; ihre rechtliche 
Stellung aber war um nichts besser als die der eigentlichen 
MeWken. 
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y) Biirger. 

Biirger konnte man entweder durch Geburt oder durch 
das Geschenk des V olkes werden. 

a) Burgerrechtliche Stellung durch Geburt. 

§ 14:2. Durch Geburl erlangte man das Biirgerrecht, 
wenn man beiderseits von biirgerlichen EItel'll abstammte. 
Ehen mit Fremden waren nul' insofel'll anerkannt, als sie 
selbst oder die Staaten, denen sie angehOrlen, das Recht del' 
brtyaf.Jia, connubium, besafsen. Die voUgiiItigen Ehen mufsten 
mit dem Willen des Vaters oder des V ormundes der zu ehe
lichenden Person nach vorausgegangenem feierlichen Vel'trage 
(fYyU'Yj6tS) geschlossen und die Frau als solche in die Phratrie 
des Mannes eingefiihrl werden (yap'T})"la'll 8l6CP8(!8W). Die 
Kinder anderer Ehen soUten als unebenbiirtig ('IIO#Ot) geIten. 
Sie hatten eine niedrigere Stellung als die iibrigen Biirger 
und besafsen abgesehen von den 'II0#8ta (d. i. 1000 Drach
men) keine familienrechtlichen Anspriiche an den Vater, wenn 
ihnen nicht mit Willen del' iibrigen Familiengenossen auf 
bestimmte Verabredungen hin (brl (J'YjT:'QtS) anderweitige Rechte 
zugesprochen wurden. Dafs sie staatsrechtlich, wenigstens 
eine Zeitlang, nicht etwa den Metoken gleichgestellt waren, 
beweist ihre Erziehung in einern eigenen Gymnasium, dem 
Kynosarges , da sich. der Staat urn die Heranbildung del' 
Fremden gar nicht kiimmerle. 

§ 143. Ubrigens minderlen die Athener vielfach das 
strenge Gebaren gegeniiber den Unebenbiirtigen, so dars uns 
manche von ihnen wie Kleisthenes, Kimon, Themistokles in 
dem Besitze der hOchsten Amter begegnen. Von Zeit zu 
Zeit wurden wieder strengere Normen eingehalten; so ward 
von Perikles 451 das Gesetzbeantragt, dars nur Athener, 
von denen beide EItel'll Biirger seien, das Biirgerrecht ge
niefsen soUten, allerdings um bald wieder in Vergessenheit zu 
geraten; spateI' wurde es unter Euklids Archontat el'lleuert, 
doch mit dem beschrankenden Beisatze, dafs die 'IIO#Ot VOl' 
Euklid ihre V ollbiirgerrechte behalten Mnnten, d. h. das Ge-
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setz nicht ruckwirkende Kraft haben sollte: die ~Iischehen 

mit Fremden, die keine Epigamie hatten, wurden geradezu 
verboten nnd gerichtlich verfolgt. Doch auch spater begegnet 
man wieder del' milderen Rechtsauffassung. 

Wer sich Burgerrechte anmafste, ohne auf dieselben 
Anspruch zu haben, konnte durch die )'t2acp~ g8vlas belangt 
werden und verlor, wenn er appellierte und auch in zweiter 
Instanz verurteilt wurde, seine Freiheit; sonst trat er in den 
fruheren Stand zuruck. 

b) Bur.qerrechtsverleihung. 

§ 144. Nach einer sogenannten solonischen Bestimmung 
sonte Fremden nul' dann das Burgerreeht verliehen werden, 
wenn sie aus ihrem Vaterlande fliichtig oder willens seien, 
sich stan dig mit ihrer Familie in Athen niederzulassen, urn 
Handel oder Gewerbe daselbst zu betreiben. Spater anderte 
man das Gesetz dahin ab, da[s urn besonderer Verdienste 
willen die Fremden unter die Burger aufgenommen werden 
kOnnten. In del' jungsten Periode des Freistaates abel' nahm 
die Bedeutung dieses Ehrenreehtes wie die aller Privilegien 
wesentlieh ab, so da[s es alsbald einem leeren Ehrentitel 
gleichgeachtet ward. 

Die Strenge del' urspriinglichen Auffassung beweist zur 
Geniige das umstandliehe Verfahren, das bei del' Burgerreehts
erteilung beliebte. Naehdem del' Antrag zur Verleihung des 
Privilegs in einer V olksversammlung g.estellt und vorlaufig 
angenommen war, wurde zur endgiiltigen Abstimmung eine 
2. Ekklesie berufen, an del' wBnigstens 6000 Burger teil
nehmen mufsten. Und selbst del' Beschlufs' diesel' Versamm
lung konnte wie jeder andere, gewohnliche Volksbesehlufs ein 
J ahr lang dmeh die Gesetzwidrigkeitsklage ()'{}acp~ lw{}av6-
p,wv) angefochten werden, wenn ,man den Beweis erbringen 
zu konnen meinte, dafs nicht allen gesetzlichen Bestimrriungen 
Reehnung getragen worden sei. Wenigstens seit dem Anfange 
des 3. Jahrhunderts lie[s man an Stelle del' )'(}acp~ na{}av6-
f.UJJV eine standige Priifung durch das Volksgel'icht (boy'lp,aola) 
treten, bis diese geradezu die zweite Abstimmuug verdrangte. 
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c) Reckte und Pflickten der Burger. 

§ 145. Jeder Biirger, ob Burger von Geburt oder auf 
V olksbeschlufs, gehOrte einem bestimmten Demos und damit 
einer bestimmten Phratrie und Phyle an. Den Neuburgern 
stand deshalb, wenige Phratrien ausgenommen, das Recht zu, 
nach Belieben sich eine Phratrie zu wahlen. Dem Ge
schlechtsverbande traten sie durch die Orgeones, spater durch 
die Diaaot bei. 

§ 146. Der gebiirtige Athener mufste am Apaturien
feste im Monate Pyanepsion (Oktober-November) entweder 
im Jahre seiner Geburt oder spater, da fiir ihn das uove8toV 
dargebracht wurde, in die Phratrie eingefiihrt werden. Da
gegen war die Einfiihrung in das Geschlecht nicht staatsrecht
lich gefordert, aber fiir private Zwecke, sowie wegen Ver
waltung einzelner Priestertumer, die nur bestimmten Ge
schlechtern zukamen (wie das der eleusinischen Gottheiten den 
Eumolpiden und Keryken), von Bedeutung. 

Bei jener Einfuhrung in die Phratrie schwur der Vater 
des Kindes, dafs er es rechtmafsig in die Phratrie auf
genommen wissen wolle, und mufste seine Aussage noch 
durch Zeugen erharten. Die Phrateren entschieden dann uber 
die Aufnahme. 

Ratte der Knabe das 18. Jahr vollendet, so ward er 
unter ahnlichen Formalitaten in den Demos des Vaters auf
genommen, wobei er den Burgereid leistete, und damit miindig 
erklart. Die Demen hatten uber die Verzeichnisse del' Burger 
(2'fj§tae)(tuu) genau zu wachen und mufsten ofter auch auf 
Verlangen der V olksversammlung eine Gesamtrevision del'
selben ({)W'I.jJ'fjq;t6p,OS) vornehmen, wie sie es auch aus eigenem 
Antriebe bei bestimmten Anlassen thaten, um die falschlich 
Aufgenommenen zu streichen. Doch konnte der Einzelne 
gegen die Entscheidung der Demoten Berufung an das V olks
gerlcht einlegen. Da die Einschreibung in das Demenregister 
das Staatsburgerrecht gewahrleistete, wurde der athenische 
Burger offiziell mit seinem personlichen Namen, dem seines 
Vaters und seines Demos bezeichnet. 

Bevor der junge Mann seine Burgerrechte ausuben konnte, 
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mufste er in der alteren Zeit zwei Jahre, seit dem Ende des 
zweiten Jahrhunderts nur ein Jahr Ephebendienste leisten. In 
der fruheren Periode wurde er namlich €lin Jahr im Wafl'en
handwerk unterwiesen und zur Bewachung del' Stadt ver
wendet. Am Ende desselben unterzog ibn der Rat einer 
Priifung (fJO'I«,uaala) und bEikleidete ihn , wenn sie giinstig 
ausfiel, mit Lanze und Schild. Nun hatte del' junge Athener 
noch ein Jahr als Gensdarm (1rSebroAOs) im Lande zu dienen. 

§ 14:7. Mit dem 20. Lebensjahre konnte der ;A.thener 
an der V olksversammlung teilnehmen , doch erst mit dem 
30. Lebensjahre sich um Amter bewerben. Fur bestimmte 
Wiirden war ein noch hoheres Alter festgesetzt, fUr die 
Epheten das 50., fur die Diat.eten spaterhin sogar das 60. 
Lebensjahr. 

Die Neuburger (&rjpo:n:olrrr:ot) hatten im allgemeinen 
dieselben Rechte wie die Burger von Geburt, nur waren sie 
noch vom Archontate und den ofl'entlichen Priesteramtern aus
geschlossen, Wurden, die ihre Enkel, spater, wenigstens eine 
Zeitlang, schon ihre Kinder erlangen konnten. 

War der Burger im V ollgenusse seiner burgerlichen 
Rechte (TtP~), so war er lvTtpOS; aTtpOS hingegen, wenn 
er derselben zum Teil oder ganz entbehrte. Vollige Atimie 
traf ibn, wenn er schwere Verbrechen auf sich geladen hatte 
oder als Staatsschuldner seinen Verpflichtungen nicht nach
kommen konnte. 

§ 148. Die Pflichten der Burger waren im allgemeinen 
nach dem Census abgestuft: so der Kriegsdienst, die aufser
ordentliche Kriegssteuer, die Liturgien. Reichten die letzt
genannten . Leistungen fUr die staatlichen Erfordernisse nicht 
aus, so forderte man die Burger sowie die Metoken zu 81rt
MastS auf. Spater mufste von der Gerstenernte der 600., 
vom Weizen der 2000. Teil als d1raeziJ an das eleusinische 
Heiligtum abgeliefert werden. Dazu kamen die Leistungen, 
welche die Athener ihrer Gemeinde (dem bfjpoS) gegenuber 
auf sich nehmen mufsten, vor allem auch Liturgien, wie die 
Choregie bei Gemeindefestenj wer nicht in seinem Demos 
wohnte, mufste an die Gemeinde, in der er ansassig war, das 
SyuT:rJTt.'IlOV zahlen. 
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8. Staatsgewalt. 

a) Die fJov2~. 

§ 149. In del' entwickelten Demokratie hesafs die fJov2~ 
eine hervorragende SteHung im Staatswesen. Sie hildete einen 
dureh das Los aus den Demen alljahrlich neu hesetzten 
Aussehufs des V olkes , del' in gewissen Dingen selhstandig 
entsehei,den konnte, in anderen die vorhereitende Korpersehaft 
del' Volksversammlung ahgah. Nach dem Amtsantritte (am 
14. Skirophorion) mufsten die Buleuten gleiehwie die Ar
chonten einen Amtseid leisten. Gepriift wurden die neu er
wahlten Ratsherren von ihren Amtsvorgangern. Fiir den Fall 
des Todes oder del' Aussehliefsung war jedem erlosten Bu
leuten ein Ersatzmann zugelost. Unwiirdige Mitglieder ent
femten die Ratsherren dureh die mupv22of{Jo(!la aus ihrer 
.i\Ette. Wahrend ihrer Amtsdauer brauehten die Buleuten 
keine Kriegsdienste zu leisten und hatten besondere Ehren
platze im Theater. Von den d(!Xal, den Beamten, im engeren 
Sinne untersehied sieh die fJov2~ wesentlieh darin, dafs nieht 
wie sonst bei Beamtenkollegien aueh den einzelnen Gliedern 
amtliehe Befugnisse eigneten, welehe eben die fJov2~ nul' in 
ihrer Gesamtheit ausiiben konnte. Schon daraus ergiebt sieh, 
dafs die einzelnen Buleuten dem V olke gegeniiber nieht zur 
Reehensehaft verpfliehtet waren, wie ja die Bule nur insofern, 
als sie vielfaeh mit dem Finanzwesen zu thun hatte, die Ver
antwortung mit den Beamten teilte. Aueh Sold erhielten die 
Buleuten, wenngleieh erst spater, fiinf Obolen taglieh, die 
Prytanen aufserdem noeh einen Obolos zur Bestreitung del' 
Speisekosten in der {}62oS. 

a) Befugnisse des Rates. 

§ 150. Als vorhereitender Aussehufs der Volksversamm
lung hatte die Bule die Beriehte der Gesandten und Beamten, 
vor allem del' Strategen entgegenzunehmen und dem V olke 
mitzuteilen, ferner den genannten Personliehkeiten oder anderen 
mit dem besonderen Privileg ausgestatteten Personen den Zu-
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tritt (7C{}OaO()Os) zur Ekklesie zu verschaffen, zunachst abel' 
die Gegenstande, fiber welche diese entscheiden sonte, vorzu
beraten (7C{}O(JOVAcVSlV) , so dars nichts, worfiber del' Rat 
nicht schlfissig geworden war, yom V oike . verhandelt werden 
konnte (fl'r)()SY tay d7C{}O(JOVAWiOY siS tuuA'r)aiav elacps{}s-
619al). Allerdings vermochte del' Rat del' Ekklesie nichts Yor
zuenthalten, vielmehr beorderte sie ihn zu wiederholtenmalen. 
in bestimmter Frist fiber eine Angelegenheit an sie zu be
richten; anderseits war die (JOVA~ nicht genotigt, fiber die 
einzelnen Gegenstande bestimmte Antrage zu formuliel'en, 
sondel'll konnte sich damit begnfigen, sie ohne solche in das 
Programm del' V olksversammlung aufzunehmen (fol'meHes 
Probuleuma). Diese Probuleumata hatten sowie die selbst
standigen Beschlfisse des Rates, die sich im wesentlichen aut 
vel'schiedene Ehren fUr einzelne Buleuten oder die Prytanen 
bezogen, nul' ffir das laufende Jahr Geltung; del' neue Rat 
war in keiner Weise durch seine V organ gel' gebunden. In 
manchen Fallen erhielt die (JOVAiJ von del' Ekklesie bestimmte 
V ollmachten ((JOVA~ airiOU{}UrW{}). 

§ 151. Als selbstandige BehOrde ffihrte die (JOVAiJ die 
Oberaufsicht fiber alle Beamte und die gesamte Verwaltung. 
Daher kam ihr noch in spaterer Zeit z. T. die Priifung del' 
neugewahlten Beamten (fJOUlflaala) zu; deshalb konnte sie 
verschiedene oflentliche Prozesse entgegennehmen, die sie in 
del' alteren Periode auch aus eigener Machtvollkommenheit 
entschied, wahrend spater besonders ihre Strafgewalt wesent
lich eingeschrankt ward. Auch fiber die Knabenerziehung, 
die Einschreibung del' Epheben in die Demenregister wachte 
sie. Desgleichen fiihrte sie die Aufsicht fiber die Heilig
tfimer, eine Amtssphare, die sich alhnahlich erweiterte. VOl' 
aHem abel' unterstand dem Rate das Finanz- und Marinewesen 
wie auch die l7C7CelS. 

Del' Rat war verpflichtet, die fiir den Staatshaushalt 
notigen Geldmittel zu beschaffen, und war seiner Zeit auch bei 
del' Festsetzung del' Tribute del' Bundesgenossen thatig; unter 
seiner Aufsicht wurden yon den Poleten die ordentlichen 
Staatseinnahmen an Einzelpachter (rsAWyal) oder an Pacht
gesellschaften, mit einem d{})C6W1)S an del' Spitze, verpachtet; 
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er fiihrte genaue Kontrolle iiber die Staatsschuldner wie iiber 
d~e . Staatsschulden und mufste auch die d<')vva-rot priifen, 
d: h. die gebrechlichen Armen, welche von staatswegen (mit 
einem Obolos, spater mit drei Obolen taglich) unterstiitzt 
werden souten. Vor ihm iibergaben verschiedene Beamte 
ihre Kassenbestande an ihre Amtsnachfolger oder andere Be
amte; in der Bule erfolgte auch die Bereitwilligkeitserklarung 
zu den buM6ets. 

Was das Marinewesen anlangt, so hatte der Rat die 
Werften unter sich und sorgte dafiir, dafs durch die be
treffenden Beamten neue Schiffe gebaut, die aIten instand ge
halten und die yom V olke beschlossenen Expeditionen in der 
bestimmten Zeit ausgeriistet wurden. 

Endlich hatte der Rat die l1r1tets und ihre Pferde einer 
Priifung zu unterziehen, die l1t1tstS zur Raltung und ent
sprechenden Ernahrung brauchbarer Pferde zu verpfiichten 
und aus del' Reihe der i1t1tets selbst die Dienstuntauglichen 
auszuscheiden. 

§ 152. Ratssitzungen fanden mit Ausnahme der Fest
tage oder der dies atri (~p,i(!at d1toqJ(!UfJeS) taglich statt 
und wurden je nach dem Bediirfnisse offentlich oder geheim 
abgehalten. Das Beratungslokal war gewohnlich das pOVAev
n}(!tOv, konnte aber auch, wenn notig, geandert werden. Das 
Recht, Antrage in del' Ratsversammlung zu stellen, hatten 
nur die Buleuten, spateI' auch die Strategen. 

b) Organisation des Rates. 

§ 153. Da die pOVA1 als die oberste RegierungsbehOrde 
stets zur Rand sein soute, hierzu abel' wie bei vielen Einzel
obliegenheiten eine 500 gliedrige Korperschaft nicht taugte, 
wurde die Gesamtbule nach del' Anzahl der Phylen in zehn 
(bezw. zwolf und dreizehn) Abteilungen gesondert, und diese 
Ausschiisse teilten sich wahrend des Jahres in die Regierungs
geschafte, d. h. VOl' aHem die vorbereitende Thatigkeit fiir die 
V olksversammlung und die Leitung der letzteren. Die Reihen
folge der zur Regierung gelangenden Phylen wurde im An
fange des Jahres durch das Los bestimmt; die regierende 
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Phyle, welche in einem gewohnlichen Jahre 35 oder 36 Tage, 
in einem Schaltjahl'e 38 oder 39 'l'age ihres Amtes waltete, 
hiers CPVA~ nev'ravsVovoa, die ihr angehOrenden Buleuten 
"Prytanen". Diese wahlten aus ihrer Mitte Tag fiir Tag 
einen anderen snu1ni:r'f}S, del' das Staatssiegel und die Schliissel 
des Staatsarchivs (P'f}'ret{Jov), in welchem Drkunden und Staats
gelder aufbewahrt waren, in Randen hatte und mit den Pry
tanen den V orsitz in Rats- und V olksversammlungen fiihrte. 
Die Prytanen hielten sich tags iiber, in Zeiten del' Gefahr auch 
wahrend del' Nacht, in ihrem Amtslokal (del' iJoAOS oder 
Skias) auf, das in del' Nahe des POVASVn}elOV gelegen war, 
und speisten auch daselbst auf Gemeindekosten. 

Zwischen 403 und 378 wurde del' V orsitz in den Rats
und V olksversammlungen einem neungliedrigen Kollegium, 
den n(!Os(j(!Ol, iibertragen, die durch den slrlo'ru:rr;s del' 
Prytanen aus den nicht prytanierenden Phylen erlost wurden; 
desgleichen bestimmte er auch ihren Vorsitzenden (llrloniTr}S 
rCw n(!oi(j(!wv) durch das Los. Die Befugnisse des letz
teren erweiterten sich immer mehr, so dars dem t:rrtonxTr}S 
del' Prytanen fast nichts als die Erlosung del' neOS(jeOl mit 
ihrem V orsitzenden verblieb. 

c) Die Bearnten des Rates. 

§ 154. Die wichtigsten Beamten des Rates, die er aus 
seiner Mitte bestellte, waren die Sekretare, reafl,lw'rstS. Dr
spriinglich gab es einen einzigen mit den Prytanen wechseln
den Ratsschreiber, re. 'r~S POVA~S, nicht offiziell auch re. 
ri)s nOAswS genannt, del' abel' augenscheinlich, urn den Zweck 
del' Kontrolle noch bessel' zu erreichen, den nicht prytanierenden 
Phylen entnommen wurde. Spater gab es zwei, ja, wenig
stens eine Zeitlang, drei Schreiber. Das Amt des Ratsschreibers 
wurde jahrig: er hatte VOl' aHem die Protokolle del' Rats
sitzungen zu fiihren, wahrend die Aufzeichnung del' Rats- und 
V olksbeschliisse auf Stein von nun an meistens sein Genosse, 
del' Prytanienschreiber (r(!. 0 uard n(!vravstav) , welchen 
die prytanierende Phyle stente, zu iiberwachen hatte. Nul' 
kurze Zeit verschob man die Kompetenzen beider Schreiber, 
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um dann zum friiheren Gebaren zuriickzukehren. Seit diesel' 
Zeit (307/6) fiihrte del' jithrige Ratsschreiber den Titel y(!. 
tiJs POVA:iJS uat 7:00 tJ~p,ov odeI' kiirzer y(!. TOV m]p,ov. 
Neben den genannten Schreibern fungierle in del' jiingeren 
Epoche auch ein Sekretar, del' die Aufgabe hatte, die einzelnen 
Stiicke in del' Versammlung vorzulesen. Die v1foy(!ap,p,a7:etS 
waren die den Sekretitren beigegebenen Unterbeamten. 

Die dem Rate unterstehende Kasse verwalteten die 7:a
pial (spitter ein Tapias) 7:f)s POVA:i'iS, an deren Stelle mit 
del' Zeit del' 7:ap,ias 7:f)s 1f(!vTavelas tl'at. 

P) Del' Areopag. 

§ 155. Wie in del' geschichtlichen Ubersicht entwickelt 
worden ist, verlor del' Areopag, del' sich aus den fungierenden 
und gewesenen Archonten zusammensetzte, zur Zeit del' reinen 
Demokratie seine Bedeutung gitnzlich und hatte nul' in Pro
zessen zu entscheiden, wo es sich um Mord odeI' beabsicht.igte 
schwere korperliche Verletzung (q;6voS SuOVOlOS und 7:(!av
p,a tu 1f(!ovolas), Brandlegung, Giftmischung und bestimmte 
FaIle del' dOtpela handelte. 

In Mordprozessen prasidierte dem Areopag del' d(!xwv 
paolAeiJs , bei dem auch del' Klitger nach Beerdigung des 
Ermordeten die Anzeige zu machen hatte. Hierauf erfolgte 
die 1f(!O(!(!1}OlS des d(!)(wv p. und des Anklitgers an den 
Geklagten, wodurch diesel' von allen ofl'entlichen Plittzen und 
Heiligtiimern ausgeschlossen war. Dann fiihrte del' paOlAeVS 
allein bei drei Verhandlungen, die in drei aufeinander folgenden 
~Ionaten abgehalten wurden, die Voruntersuchung und wies 
den Prozefs einem bestimmten Forum zu. Die Hauptverhand
lung erfolgte untei- freiem Himmel an" einem del' drei letzten 
Tage des Monats, welche den unterirdischen Gottern geweiht 
waren. Beide Teile mufsten ihre Aussagen unter schweren 
Eiden abgeben und durch Zeugen bekritftigen und hatten das 
Recht, je zwei Reden in ihrer Sache zu halten, die abel' vom 
Gegenstande nicht abschweifen durften. Auch ihr Standort 
war bestimmt: del' Klager stand auf dem Stein del' Un
versohnlichkeit (dvaltJeta) , del' ~~ngeklagte auf dem des 
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Frevelmutes (V{3(}lS). Nach der ersten Rede konnte sich der 
Morder durch freiwilliges Exil del' Verurteilung entziehen, sein 
Vermogen aber vernel dem Staate. Die Richter entschieden 
nicht so sehr nach bestimmten Gesetzen als nach der person
lichen Uberzeugung. 

)') Die Volksversammlung. 

a) Bedeutung der Volksversammlung. 

§ 156. Del' eigentliche Inhaber der Staatsgewalt, der 
Souveranitat, war in der entwickelten Demokratie das V olk, 
und die V olksversammlung , die Ekklesie, bildete die Ver
einigung des souveranen V olkes. Die Bule erscheint als ein 
Ausschufs derselben, die Beamten hirigegen als die yom sou
veranen V olke bestellten Organe del' Staatsgewalt, die Trager 
einzelner offentlichen Befugnisse, die nach dem Willen des 
V olkes bald erweitert, bald beschrankt und iiberhaupt mannig-
fach geandert werden konnten. . 

Es gab daher kein Gebiet der. Staatsverwaltung, wo 
nicht die Ekklesie eingreifen konnte; was sie der Bule und 
dem Areopag, was sie den einzelnen Magistraturen iiberliefs, 
lag in ihrem Entschlufs. Selbst als Gericht fungierte sie in 
verschiedenen offentlichen Prozessen, wenngleich spater in 
dieser Beziehung zwischen der V olksversammlung und dem 
V olksgerichtshof, der Heliaa, die Kompetenzen genauer ge
sondert wurden. Auch die Gesetzgebung unterstand dem 
Volke; doch bestimmte es, da die leicht bewegliche und er
regbare Ekklesie nicht der geeignete Ort fUr eine solch wich
tige Aufgabe war, aUB eigenen Stiicken ein schwerfitlligeres 
und darum zuverlassigeres Verfahren fiir dieselbe. 

b) Ort, Zeit und Verhandlungsart der gewlJhnlichen Volks
versammlung. 

§ 157. Die V olksversammlung fand in der altesten 
Zeit auf der d)'o(}u, in der historischen Epoche zuerst auf 
der Pnyx, spater im Theater statt. Nach unseren Quellen 



96 Darstellung d. wichtigsten Staatsverfassungen. § 158. 

wurden wil.hrend jeder Prytanie vier ordentliche Volksversamm
lungen abgehalten, von denen eine als Hauptversammlung 
(tuu).r;(Jla uv(,!la) galt. Dieselben hatten ein gesetzlich be
stimmtes Programm zugewiesen, nur konnten, wenn die Zeit 
voraussichtlich ausreichte, auch andere Verhandlungsgegen
stande in das Programm aufgenommen werden. Wenn n6tig, 
wurden auch aufserordentliche Versammlungen (tuu).. 1ra(,!u
u).r;rot, (Jvyu).r;rot) bemfen. Das Programm mufste von den 
Prytanen vier Tage VOl' der V olksversammlung bekannt ge
geben werden. 

§ 158. Den Vorsitz fiihrte friiher der 81rUJrUTrjS der 
Prytanen, spater jener der Proedren. Eingeleitet wurde die 
Ekklesie, welche gew6hnlich am friihen Morgen begann, mit 
Opfern (ei(Jtn](,!ta) undden Verwiinschungen iiber jene, die 
nicht nach bestem Wissen und Gewissen reden wollten. Hierauf 
wurde von dem dazu bestimmten Sekretar das Programm 
samt den Antragen del' Bule vorgelesen und gegebenenfalls 
di,e Anfrage gestellt, ob gewisse dringliche Gegenstande, die 
nicht schon ins Programm aufgenommen werden konnten, 
denn doch zur Beratung vorgelegt werden diirften. Erst nach 
del' Entscheidung hieriiber (1r(!oX8t(!orovla) brachte der Vor
sitzende die Verhandlungsgegenstande zur Beratung (X(!'fJ/),a
rl~8tv); nul' wenn er die tJberzeugung hatte, dafs del' eine 
odeI' andere Antrag ungesetzlich sei, konnte er die Verhand
lung iiber denselben verweigern, doch setzte er sich damit 
del' Gefahr einer Anklage aus. Sobald die Debatte er6ifnet 
war, konnte sich auf die Aufforderung des Herolds, weI' 
wollte und nicbt mit Atimie behaftet war, zum W orte 
melden. Nul' ausnahmsweise wurde auf V olksbeschlufs die 
Debatte abgeschnitten. Die 1r(!Opov).e{;p,ara des Rates konnten 
in del' V olksversammlung verschiedentlich geandert und durch 
Zusatzantriige (Amendements) ergil.nzt odeI' geradezu urn
gestofsen werden. War die Debatte geschlossen, so leitete 
del' V orsitzende die Abstimmung (X8t(!o1:ovla) ein (s1rt'IjJr;q;I-
68W) , die, aufserordentliche FaIle ausgenommen, durch das 
Erheben del' Hande erfolgte. Endlich verkiindigte er das 
Resultat del' Abstimmung (dvayO(!eV8w 1:as )(8t(!orovlas) 
und entliefs, wenn das Programm abgethan war, das Yolk 
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(AVUl', 1<.araAV8lY riJv tlt1<.A'f)oiav). Die Ruhe wahrend der 
Versammlung hielten Polizeisoldaten und spater auch Epheben 
aufrecht, die dem V orsitzenden und der zur Aufsicht be
orderten Trittys der prytanierenden Phyle zur Verfiigung 
standen. Die Auflosung der Ekklesie konnte infolge un
giinstiger Zeichen ((jtoo'f)pial) erfolgen. 

§ 159. Den Besuch der V olksversammlung kontrollierten 
die sechs A'f)§ia(}xOl, die das entsprechende, von den Demen 
aufgenommene Verzeichnis in den Handen hatten, urn fest
stellen zu konnen, ob der einzelne zum Besuche der Volks
versammlung berechtigt sei oder nicht; ihnen zur Seite standen 
die 30 tr/jpov OVAAOY8lS, welche aus den Buleuten erlost 
und wahrscheinlich von drei del' prytanierenden Phyle an
gehOrenden Mitgliedern geleitet wurden. Letztere handigten 
den Besuchern der Ekklesie die Marken (oV/-l{JoAa) ein, welche 
diese den Thesmotheten abliefern mufsten, urn den Sold (j.l,lo{)oS 
tltuA'f)OW07:'l'I<.OS) zu erhalten, der nicht vor Euklid eingefiihrt 
und anfanglich mit einem Obolos festgesetzt, dann auf zwei 
und drei Obolen erhoht und zu Aristoteles' Zeiten fiir die 
tltuA'f)oia uv(}ia auf neun Obolen, fiir die iibrigen auf eine 
Drachme festgesetzt war. Doch erhielt, wenigstens urspriing
lich, nur eine beschrankte Anzahl von Besuchern den Sold, 
so dafs auch manche rechtzeitigen Besucher leer ausgehen 
konnten. 

Dber die gefafsten V olksbeschliisse (1Jl'f)cpla,ua7:'a) wurden 
eigene Protokolle in dem Staatsarchive hinterlegt und bei be
sonderen Angelegenheiten auch deren Aufzeichnung auf Stein 
beschlossen. Die notigen Kosten wurden im Verlaufe der 
Zeiten von verschiedenen Staatskassen gedeckt. 

c) VOPOl br' dv(j(}i. 

§ 160. Das oben geschilderte Verfahren bezieht sich 
lediglich auf die gewohnlichen V olksbeschliisse. Wenn es 
sich aber urn Pri vilegien handelte, die natiirlich desgleichen 
die Ekklesie, die Reprasentantin del' Staatssouveranitat, er
teilen konnte, war das Verfahren mehr oder weniger kompli
ziert. Solche Privilegien bezeichnete del' Athener ,malog dem 

K OllP, Griech. Staatsalt<lrtiimer, 2. Auf!. 7 
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Romer als ein "fiir den einzelnen giiltiges Gesetz", vop,oS 
bi dvtJ(!l, Ausnahmsgesetz, und verwandte den Ausdruck 
gleichfalls wie del' Romer privilegium nicht blofs fiir Be
stimmungen, die zu Gunsten, sondern auch fiir solche, die 
zu Ungunsten einer Person erlassen wurden. NO,UOl sJi 
dvtJ(!i del' ersten Art, privilcgia (avorabilia, waren die Biirger
rechtsverleihung und die Erteilung del' aOEla, Straflosigkeit, 
an jene Personen, welche Mitschuldige verraten wollten, 
oder an solche, welche Antrage zu stellen beabsichtigten, die 
gesetzlich verpont waren; zur zweiten Art, zu den priv. odiosa, 
gehOrte vor allem del' Ostrakismos. Bei allen VOp,Ol sJi dvO(!l 
mufsten in der beschlief.'3enden Versammlung wenigstens 6000 
Biirger, gewissermafsen die Reprasentanten der gesam ten 
Biirgerschaft, zugegen sein, welche insgeheim abstimmten, bei 
der Biirgerrechtsverleihung und dem Ostrakismos waren zwei 
Versammlungen notig. Dber die weiteren Formalitaten del' 
Biirgerrechtserteilung war schon oben die Rede. Betreffs 
des Ostrakismos sei noch erwahnt, dars die Abstimmung ver
mittelst thOnerner Scherben (oaT(!aua) geschah, auf denen 
der 'Name des zu Ostrakisierenden aufgeschrieben wurde, und 
dars del' Ort del' Versammlung die Agora war. 

d) Gcsctzgcbung und Verwandtes. 

§ 161. Noch schwerfalliger war del' Gang, der fiir 
die Gesetzgebuug seit dem Ende des 5. Jahrhunderts Geltung 
gewann. 

In der tuu2rJ6la uv(!la del' ersten Prytanie, die am 
11. Hekatombaion stattfinden murste, wurde alljahrlich an 
das Yolk die Frage gerichtet, ob die bisherigen Gesetze ge
niigten, wobei fiber die einzelnen Partien von Gesetzen, wie 
sie den verschiedeuen Verwaltungssphiiren angehOrten, ab
gestimmt wurde (brt){El(!oTovla TCW V0ftwv). Sprach sich 
jemand gegen ein altes Gesetz aus, indem er zugleich ein 
neues zum V orschlag brachte, und trat die Versammlung fUr 
seine Anschauung ein, so mufste er den Antrag dem Rats
sekretar schriftlich mitteilen und zugleich bei den Bildsaulen del' 
Eponymen ausstellen, damit dieser so zur allgemeinen Kenntnis 
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gelange. Zu solchen Vorschlagen war jeder epitime Biirger 
berechtigt. In del' drittnachsten V olksversammlung schritt 
man zur Einsetzung del' Nomothetenkommission und zur Be
stimmung ihrer Funktionsdauer. Gebildet wurde dieselbe aus 
del' Mitte del' alljahrlich zu Geschworenen erlosten Athener, 
ihre Mitgliederanzahl bestimmte sich nach dem jeweiligen 
Bedarf, d. i. nach der Menge und Wichtigkeit der vorgeschla
genen Gesetze. Die Gesetzgebungskommission wurde gleich
wie die V olksversammlung von 1t:eOdJeOl und einem brUJTuT1jS 
geleitet, die den Ratsherren der nicht prytanierenden Phylen 
entnommen wurden. War dieselbe konstituiert, so mufste 
del' Rat alIe Antrage mit seinem Gutachten an sie leiten. 
Zur Verteidigung der aIten Gesetze und zum Angriffe gegen 
die neu beantragten stente die Ekklesie fiinf avV~rOeOl aus 
ihrer Mitte auf. Am Schlusse der Verhandlungen entschieden 
die Nomotheten durch Ota)(8leOTOvla endgiiltig dariiber, welches 
Gesetz fiir die Zukunft geIten sonte. 

Die Epicheirotonie del' Gesetze diente also zu deren 
Priifung in Bezug auf Inhalt und Zweckmafsigkeit. 

§ 162. Den Widerspruch unter Gesetzen, sowie die 
unnotige Kumulierung von Vorschriften soUte die OlOe{)walS 
TW11 VO!lWV verhindern. Die Thesmotheten mufsten nam
lich zu Anfang eines jeden Jahres die bestehenden Gesetze 
von dem bezeichneten Gesichtspunkte aus revidieren und ihre 
Antrage den Nomotheten bekannt geben, vor deren Forum 
dann in ahnlicher Weise wie bei del' Epicheirotonie entschieden 
wurde. 

§ 16S. War aber ein V olksbeschlufs oder ein Gesetz 
auf gesetzwidrige Weise zustande gekommen, so soUte die 
reacp~ 1t:aeavOflWv Abhilfe schaffen, die von den Thesmo
theten eingeleitet und durch die Heliasten entschieden wurde. 
Dieselbe richtete sich also b10fs gegen for ill e 11 e Mangel. 
Sie konnte bei neuen G e set zen nul' nach deren Annahme, 
bei V olksbeschliissen abel' in jedem Stadium del' Verhandlung, 
auch VOl' del' Beschlufsfassung in del' Ekklesie unter einem 
Eide (v1t:wpoala) erhoben werden; ob auch schon in der VOl'
bereitenden, Ratsversammlung, ist nicht zu bestimmen. War 
ein Antrag von der V olksversammlung bereits zum Beschlusse 

7* 
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erhoben worden, so wurde er durch dieYf!aqdJ lraf!a'llop,w'll 
wie ein Gesetz in seiner Wirksamkeit aufgehobenj wurde die
selbe vor der Abstimmung angemeldet , so mufste die Ver
handlung iiber den Gegenstand unterbrochen werden. So 
hatten die Athener ein Mittel gefunden, vor gesetzwidrigen 
l:Jbereilungen der V olksversammlung sich zu schiitzen, das 
aber mit der Zeit immer mehr auch dazu mifsbraucht wurde, 
mifsliebige Antrltge, wenn auch nicht unmoglich zu machen, 
so doch in ihrer Verwirklichung wesentlich zu hemmen. Del' 
AntragsteHer selbst war nur ein J ahr fUr seine V orschlll.ge 
haftbar und konnte im ungiinstigen Falle je nach del' Wichtig
keit seines Antrages zu einer grofseren oder geringeren Geld
summe, ja selbst zum Tode verurteilt werden. 

e) Die Volksversammlung als Gerichtshof. 

§ 164:. Als Gericht war die V olksversammlung nur 
selten , vor aHem aber dann thli.tig, wann es sich um Ge
flthrdung des Staatswohles handelte. So wurden bei ihr Eisan
gelieprozesse und die lrf!OpoA1 anhli.ngig gemacht. Doch be
gniigte sie sich zumeist auch in diesen FlUlen wie regelmlifsig 
bei der lrf!oPOA1 mit einem Schuldantrag und iiberliefs die 
Entscheidung den eigentlichen Volksgerichten (6tuaO'n]f!ta); 
Eisangelieprozesse entschied sie aHerdings bisweilen selbstli.ndig. 

6) Die Beamten. 

a) Allgemeine Bemerkungen. 

§ 165. Jeder Beamte hatte auch in der spll.teren Zeit 
aufser del' Executive, die sich auf dss ihm zugewiesene Ge
biet bezog, eine gewisse Richter- und Strafgewalt. Er konnte 
libel' Streitigkeiten, die seinen Amtskreis betrafen, sobald die 
zu verhangende Bufse nicht eine gesetzlich fixierte Rohe libel'
stieg, selbst entscheiden und die Strafe nach Gutdiinken veT
hl1ngen (SlrtPOA~'II SlrtpUAAEW); im gegenteiligen Falle leitete 
er das Verfahren ein und fiihrte den VOl'sitz bei dem kom
petenten Gerichte (ijYEp,(Wla 6tuaO'TlJf!lov). Um staatliche 
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Amter, fiir die nicht im besonderen ein hOheres Alter be
stimmt war, konnte sich jeder epitime dreifsigjahrige Biirger 
bewerben j nur ausnahmsweise finden wir auch jiingere Biirger 
in Amt und Wiirden. 

aa) Einteilung der Amter. 

§166. Unter den lmtern'sind die d{};(al im engeren 
Sinne, die ordentlichen Amter, deren Funktionsdauer ge
wohnlich ein Jabr war, und die brtp,iktat, die aufser
ordentlichen Amter, zu unterscheiden, die verschieden, doch 
im geringsten auf einen Zeitraum von mehr als 30 Tagen 
befristet wurdenj zu diesen zahlten vor allem die verschiedenen 
bru1ru.'rat r6')V lJ'lpOf1lwv E{}YWVJ die Aufseher bei den staat
lichen Bauten. Beiden Arten von Magistraturen waren Diener 
(v1r1J{}tmt) beigegeben, die von aHem AnfaIige an zum Unter
schiede von den Beamten besoldet waren und selbst aus der 
Reihe der Staatssklaven (CJ'lpo(JtOt) gewahlt werden konnten. 
Zu ihnen gehOrten die Herolde ('U1{}mu::s) , manehe Schatz
meister (rapiat) und Schreiber (y{}appm:8ts). 

§ 167. Hinsichtlich der Besetzung teilte man die Magi
straturen in erloste (d{};(al 'UA'l{}wral) und erwl1hlte ein. 
Letztere hiefsen bald ;C8t{}oroVT}ral (von der V olksversamm
lung gewahlt), bald al{}8rai (durch die Phylen, bezw. Demen 
besetzt)j doch werden die beiden letzteren Ausdriicke auch 
ohne Unt.erschied verwendet. In der geschichtlichen nber
sicht wurde darauf hingewiesen, dafs der lThergang von der 
Wahl durch Handmehr zur reinen Loswahl ein aHmahlicher 
war und dafs man seit Solon gewohnlich aus der Zahl der 
Bewerber die Kandidaten durch eine Vorwahl aufstellte und 
nnter diesen sodann durch das Los entschied. Was die Archonten 
anlangt, wurden noch in spl1terer Zeit die Kandidaten aus der 
Reihe. der Bewerber phylenweise, allerdings durch das Los, be
stimmt und erst aus diesen die neuen Arehonten erlost. Dureh 
Cheirotonie wurden im allgemeinen jene Amter besetzt, zu deren 
Verwaltung fachliehe Tiiehtigkeit erforderlich war; das Los 
entsprach mehr dem demokratischen Sinne der jiingeren Zeit. 
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bb) Wahl der Beamten. 

§ 168. Die ordentlichen Wahlversammlungen des Volkes 
(d[!xal[!colal) fanden wenigstens fur die Strategen, sobald es 
die Himmelszeichen «()lOO'f}fllal) zuliefsen, nach der 6. Pry
tanie eines jeden Jahres statt. Um dieselbe Zeit wird auch 
die Losung im Tempel des Theseus unter der Leitung der 
Thesmotheten stattgefunden haben. Mit Rucksicht auf Todes
faUe und auf Enthebungen oder auch auf Zuriickweisungen 
bei der Dokimasie wurden Ersatzmanner ausgelost. 

cc) Dokimasie der Beamten. 

§ 169. Vor dem Amtsantritte mufste sich jeder Be
amte einer Priifung (oOUtflaola) unterziehen, und zwar hatte 
diese in alterer Zeit vor aHem die fJov),~ in den Handen. 
Spater aber wurden die Buleuten von ihren Amtsvorgangern, 
die Archonten von der Bule und der bestimmten Abteilung 
des V olksgerichtes, Heliaa, die ubrigen Beamten von solchen 
Dikasterien allein gepruft. Von dem verwerfendem Urteile 
(d:rrO()OUlflaola) der Bule war die Berufung an ein oluaOri;
[!lOY moglich. 

Den Gegenstand der Prufung bildeten keineswegs fachliche 
Kenntnisse, sondern burgerrechtliche und sonstige Qualifika
tionen. Die Fragen (dYtZU[!lOlS) bezogen sich zunachst auf 
die burgerliche Abkunft der Bewerber; beim Archontate und 
bei gewissen Priestertumern war diese bis ins dritte Glied 
(ht "C[!l)'oYlas) erforderlich, nur kurze Zeit begnugte man sich 
mit der burgerlichen Abkunft im zweiten Gliede. Ferner 
wurde der Bewerber gefragt, ob er seinen Burgerpflichten 
sowie seinen Kindespflichten nachkomme, ob er nicht bereits 
ein Amt bekleide oder nicht dasselbe Amt schon friiher be
kleidet habe. Hierzu kamen bei einzelnen Amtern noch be
sondere Fragen, so bei gewissen Finanzamtern die Frage, ob 
die Bewerber den Pentakosiomedimnen angehOren u. s. w. 
Seine Aussagen mufsteder designierte Beamte durch Zeugen 
erharten. War die dYtZU[!lOlS beendet, so fragte der V or
sitzende (im Rate der s:rrtO"CtZT'1}S, bei dem otuaOri;[!lOY die 
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Thesmotheten) die Anwesenden, ob jemand unter ihnen gegen 
den zu priifenden Beamten etwas vorbringen konne. Hatten 
die etwaigen Anklager ihre Einreden zu Ende gefiihrt, so 
schritt man zur Abstimmung. 

Ob aHe Beamten, welche die Dokimasie bestanden hatten, 
beim Amtsantritt einen Eid leisten mufsten, wissen wir nicht; 
wir horen nul' von dem Eide del' Archonten und Strategen. 

dd) Epicheirotonie del' Beamten. 

§ 170. Auch wahrend ihrer Funktionsdauer waren die 
Beamten einer fortwahrenden Kontrolle unterworfen. In del' 
Eu'llA.'f}l1la 'Ilv(!la jeder Prytanie Wurde namlich an das V olk 
die Anfrage gerichtet, ob es mit dem Gebaren del' einzelnen 
Magistrate zufrieden sei. Meldete sich ein Anklager, so wurde 
die Sache dem Gerichte iiberwiesen. Fand dieses einen Be
amten schuldig, so entsetzte man ihn seines Amtes und ver
urteilte ihn zu einer Freiheits· odeI' Geldstrafe. Bei Be· 
stechungen (dw(!a) und U nterschlagungen ('IlA.01liJ dfJI-wl1IM' 
X(!'f}f..tu:r:wv) mufste er das ~ehnfache des erhaltenen odeI' ent· 
wendeten Betrages, bei Uberschreitungen del' Amtsgewalt 
(ddl'lltOv) das Einfache des Schadens ersetzen. Bis zur Ur
teilsfallung ward del' Beamte jedenfalls suspendiert, und erst 
nach dem Freispruche trat er wieder in sein Amt ein. 

ee) Euthyne. 

§ 171. Am Ende seiner AmtstMtigkeit mufste jeder 
Beamte bei den Logisten, deren del' Rat zehn aus seinel' 
Mitte bestellte, Rechenschaft ablegen (eMJvva, A.oyov otMvat). 
Selbst fiir den Fall, als ein Beamter keine Staatsgelder unter 
sich hatte, mufste er diesen Umstand bei den Logisten melden. 
Wer sich del' Rechenschaftsablegung entziehen wonte, konnte 
durch die y(!aq;~ dA.oylov belangt werden. Ubrigens hatten 
die Beamten in jeder prytanie Rechnung zu legen und die 
Logisten dariiber Bericht zu erstatten, die auch im allgemeinen 
die Euthyne del' Beamten an die Heliaa leiteten; nul' bei del' 
Rechenschaftsablegung del' Strategen fiihrten die Thesmotheten 
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<len V orsitz. Das Staatsinteresse vertraten bei der Euthyne 
zehn avvIJYO{!Ol. Erst wenn das Ol'ltaan}{!lOV den Rechen
schaftsbericht der Beamten entgegennahm, waren sie ihrer 
Rechtfertigungspfiicht ledig. Ein der Euthyne noch unter
worfener Beamter durfte weder aufser Landes gehen, noch frei 
uber sein Vermogen verfiigen. 

Doch auch dann, wenn sich ein Beamter schon vor den 
Logisten und einem Dikasterion verantwortet hatte, konnte 
jeder beliebige Burger eine Klage gegen ihn anstrengen, falls 
er sich selbst oder den Staat durch ihn geschadigt glaubte. 
Nur mufste er die Klage (ev{)vV'fj) drei Tage nach der 
Rechenschaftsablegung bei den Euthynoi anhil.ngig machen, 
deren es zehn gab. Diese hatten ihren Amtssitz bei der 
Statue des Eponymos ihrer Phyle und wurden von je zwei 
Beisitzem unterstiitzt, welche ihnen von staatswegen zugelost 
waren. Angenommene Klagen wiesen sie, sob aId sie sich auf 
das Interesse einer Privatperson bezogen, den 40, den so
genannten Demenrichtern, zu, falls aber dieselben den Staat 
betrafen, den Thesmotheten, bezw. den Heliasten. 

b) Beschreibung derverschiedene·n Magistraturen im einzelnen. 

aa) Archonten und sonstige Gerichtsbeamte. 

§ 172. Die Erben der koniglichen Gewalt waren die 
neun Archonten j den sechs Thesmotheten unter ihnen war 
ein Schreiber mit nicht unbedeutender Machtsphll.re zugelost: 
doch hatten sich auch die Befugnisse der Archonten im Laufe 
der Zeit wesentlich gemindert. Gemeinschaftlich war das Ge
samtkollegium nur selten thlttig, so vornehmlich bei der Aus
losung der Geschworenen. Die drei ersten Archonten konnten 
sich zwei Beisitzer, 1rU{!SO{!Ol, wahlen, die aber gleichfalls 
dar Dokimasie unterworfen waren, zumal ihre Amtshandlungen 
dieselbe Rechtskraft hatten wie die der Archonten. 

Der erste Archon, nicht-offiziell U{!XWV t1r6JVVp,OS ge
nannt, hatte abgesehen von bestimmten Festen, unter denen 
besonders die grofsen Dionysien zu nennen sind, und den 
daran sich kniipfenden Rechtsstreitigkeiten VOl' allem das 
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Familienrecht zu verwalten und fiihrte auch den V orsitz, bel 
allen darauf beziiglichen Prozessen. 

Dem zweiten Archonten (d~X' paatAeVS) fiel im all
gemeinen das Sakralrecht zu; von seinen sonstigen Befug
nissen sei noch seiner Thl.ttigkeit bei del' Feier del' eleusi
nischen 'Mysterien und del' Leitung del' Fackelwettll.tufe 
gedacht. 

Der dritte Archon, del' Polemarch, war, nachdem man 
ihn aus seiner Stellung als Oberfeldherr verdrl.tngt hatte, der 
oberste Gerichtsbeamte fUr die Fremden I Metoken, Isotelen 
und Proxenen. An seine urspriingliche Obliegenheit erinnert 
noch del' Umstand, dars er Kriegsgottheiten opferte und die 
Leichenfeier fUr die im Kampfe Gefallenen leitete. 

Die drei genannten Archonten hatten VOl' Solon eigene 
Amtslokale, seit Solon amtierten sie, wie die Thesmotheten 
schon friiher, im Thesmotheteion. 

AHe jene Prozesse, die nicht in die Jurisdiktion eines 
del' drei ersten Archonten oder eines bestimmten anderen 
Beamten gehOrten, entschieden, bezw. leiteten die Thesmo
theten, die immer als KoHegium handelten. Sie bestimmten, 
wann Gerichtssitzungen stattfinden sollten, und losten den ver
schiedenen V orsitzenden die einzelnen Dikasterien zu und 
prl.tsidierten im V olksgerichtshof bei del' )'~aqJ~, na~avop.wv, 
bei del' Rechenschaftsablegung del' Strategen, bei der Doki
masie , ferner auch dann , wann ,es die Verleihung gewisser 
Privilegien, so u. a. des Biirgerrechtes galt, u. s. f. Dafs sie 
bei del' Gesetzesrevision, del' bto~1JwatS -rwV vop,wv, zu thun 
hatten, wurde schon friiher' erwl.thnt. 

§ 173. Von den iibrigen Gerichtsbeamten verdienen 
besondere Erwl.thnung: die-Eilfmanner (ol fvbm<,a) , die 
Leiter des Staatsgefangnisses, welche zunl.tchst fiir die V oll
ziehung del' Straferkenntnisse zu sorgen hatten, abel' auch 
bei gemeinen Verbrechen als BehOrde eingriffen, zumal es in 
solchen Fl.tllen geniigte, den unmittelbar bei del' That er
tappten Verbrecher der BehOrde zuzufiihren (dna)'wy/J) oder 
diese zum Orte der That zu bringen (tqyfJ)"YJatS). Bagatell
richter waren die von Peisistratos eingesetzten Demenriehter, 
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die im Jahre 453 wieder eingesetzt und nach dem Sturze der 
30 Tyrannen zu 40 ergl1nzt wurden. 

bb) Finanzbeamte. 

§ 174:. Die Finanzamter wurden je nach der Entwick
lung des athenischen Staates mannigfach geanderl. Schon in 
alterer Zeit waren thatig: die zehn Poleten, die besonders 
bei der Verpachtung der, Staatsge:fii.lle, bei Vergebung der 
offentlichen Bauten und -dem Verkaufe konfiszierter Giiter 
herangezogen wurden, die Praktoren, welche die von den 
Gerichten verlJ.l1ngten Strafen einzutreibe~ hatten, wl1hrend 
die Gerichtsgelder im' allgemeinen vor Euklid in die KaSse 
der Kolakreten flossen. Generaleinnehmer waren die zehn 
Apodekten, welche auch an die einzelnen Beamten die be
stimmten Budgetposten ablieferlen. 

§ 175. Einen besonderen Aufschwung nahm das attische 
Finanzwesen zur Zeit des delisch-attischen Bundes. Die Ab
gaben der Bundesgenossen nahmen die zehn Hellenotamien 
in Empfang und leiteten den 'Oberschufs des Geldes, der nicht 
fiir Bundeszwecke notig war, an die Beamten, welche den 
Tempelschatz der Gottin Athene auf der Akropolis zu ver
walten hatten. Das waren die zehn, Tapiat (TWV) le~wv 
X~'lJp,dTwv (TWV) T'f}s ~{J'lJvfllas ({Jsof)) , auch ol 1:aplat 
TWV T'f}s ~{J'lJvalas ({Jeof)) oder of mulat 1:f}s {JwfJ ge
nannt. 

Selbst von dem Tempelschatze, der iibr~gens auch durch 
gewisse Staatseinkiinfte immer vergrofserl wurde, konnte ein 
Teil auf V olksbeschlufs fiir profane Zwecke verwendet werden, 
wahrend bei dem anderen Teile del'jenige , der den Antrag 
auf I1hnlichen Gebrauch stellen wollte, sich zunl1chst Straf
losigkeit, dbeta, zusichern mufste. Seit 435 wurden auch 
die Tempelschl1t.ze der meisten anderen G:otter in den Par
thenon, das Heiligtum der Gottin Athene, auf die Akropolis 
gebracht und von einer eigenen BehOrde, namlich den zehn 
mplat 1:6)v d22wv {Jewv verwaltet, welche zeitweise, 
wenn eben die Schatzbestl1nde zusamnienschmolzen, mit der 
erstgenannten BehOrde vereinigt wurden, bis sie 321 sowie 
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mit dem Anfange des 3. Jahrhunderts die raplat 'l'1Js 'AtJr;
valas zu existieren aufhorten. 

§ 176. Zur Zeit des Demosthenes hatte die oberste 
Stelle in del' 1!'inanzverwaltung 6~ brl 6tOtU~(JSt inne, welcher 
auf vier Jahre gewahlt wurde; von Zeit zu Zeit ubertrug 
man dieses verantwortungsreiche Amt eip-em mehrgliedrigen 
Kollegium. Durch Eubulos, del' das Gesetz erwirkte, da[s 
aIle Uberschusse del' Verwaltung zum Zwecke del' Theorika 
und zu ahnlichem verwendet wurden, gewannen die 'iaplat 'iCW 
tJSW[!tuCJV eine hohe Bedeutung, die ihnen abel' , sobald 
Demosthenes 339 die bezeichneten Uberschuss.e wieder ihrel' 
urspriinglichen Bestimmung, niimlich del' Kriegskasse zugefUhrt 
hatte, von dem neu eingefuhrten 'iaplas 'iWV (J'i[!a'itW'itUw11 

abgenomIpen ward. Endlich fungierte im 4. J ahrhunderte 
noch ein 'iaplas 'iOV 6~Jtov, del' VOl' aHem fur die Kosten 
aufzukommen hatte, welche die A ufsteHung von V olksdekreten 
und die Ausfertigung von Ehrenkranzen verul'sachte. 

cc) Polizeibeamte. 

§ 177. Eine allgemeine Sicherheitspolizei im modernen 
Sinne gab es zu Athen nicht. Die attische Polizei war 
Stra[sen-, Markt- und Hafenpolizei. 

So hatten die zehn Astynomen (fiinf fUr die Stadt, 
fiinf fur den Piraeus) VOl' allem fUr die· Reinlichkeit del' 
Strafsen, die Erhaltung del' ofl'entlichen Gebaude und auch 
dafur zu sorgen, dafs die Gassen nicht verb aut und eingeengt. 
wurden; die zehn Agoranomen uberwachten den Kleinhandel, 
auf dafs die Handler unverfalschte Waren zu Markte brachten, 
und trieben auch die Marktsteuer von den Metoken ein. Be
sonders lag abel' den Athenern am Herzen, dafs ihl'e Stadt 
mit dem notigen Getreide und entsprechenden Getreideprodukten 
versehen und del' Kornwucher, soweit wie moglich, verhindert 
werde; das war die Aufgabe del' (Jl'iOcpV).,au8S, deren es 
fruher 10,spater 35 gab. In del' Zeit del' Not sorgten die 
Ot'iwvat fur den billigen Einkauf von Getreide. Die Richtig
keit del' Mafse und Gewichte kontrollierten die zehn Me tro
nomen. Auch fUr .den Grofshandel und den Kriegl;lhafen 
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gab es eigene Aufseher, von denen die ersteren die Beobachtung 
des Gesetzes zu iiberwachen hatten, dafs von dem eingefiihrten 
Getreide wenigstens 2/3 im Lande bliebe. 

dd) Militlirbeamte. 

§ 178. Die hOchste Stellung unter den Militarbeamten 
hatten die zehn Strategen inne, die anfanglich aus den 
Phylen, spater aus der Gesamtheit der Athener gewahlt wur
den. Sie fiihrten den Oberbefehl im Kriege, doch hatten sie 
auch zu Hause weitgehende Befugnisse. Allein von allen 
Beamten konnten sie unmittelbar im Rate Antrage stellen, 
und diese mufsten als dringlich allen iibrigen in del' Behand
lung vorangehen. Die Strategen leiteten ferner die Aus
hebungen, bestimmten aus der Reihe der von den Phylen 
aufgestellten Trierarchen diejenigen, welche im Bedarfsfalle 
die Liturgie auf sich nehmen mufsten, wirkten bei der 
Schatzung der Kriegssteuer, 8l6CPOfjU, mit und fiihrten den 
V orsitz bei allen Militarprozessen und auch in jenen Rechts
streiten, die sich auf die Trierarchie oder die Vermogensteuer 
bezogen. Ferner hatten sie fiir die Sicherheit des Landes zu 
sorgen, so dars spater die gemeinsame Kompetenz der Feld
herren in mehrere Einzelkompetenzen zerlegt wurde. 

Den Oberbefehl im Kriege fiihrten sie in der Regel ge
meinschaftlich, d. h. eben von Tag zu Tag abwechselnd, wenn 
nicht das Yolk einem im Gesamtkollegium (tJiuaTos aVTos) 
ader unter mehreren Strategen (TfjlTOS, 1fSpm:OS aVTos), welche 
es fiir ein bestimmtes Unternehmen ausgewahlt hatte, aus
driicklich die erste Stellung zuerkannt hatte. Hin und wieder 
wurden einzelne Feldherren mit einer besonderen V ollmacht 
ausgestattet, die sie von dem Einflusse der Bule und Ekklesie 
frei machte (6TfjaTr)yos aVToufjuTWfj). 

J e mehr Bedeutung aber die Strategen im politischen 
Leben gewannen, desto seltener wurden sie in Gesamtheit ins 
Feld geschickt, ja bisweilen war auch nicht ein einziger beirn 
Heere. So erhielten die ihnen untergeordneten zehn Taxiarchen 
den Oberbefehl der einzelnen Phylenregimenter. Die Re~terei 
wurde von zwei Hipparchen und zehn Phylarchen befehligt. 
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ee) Kultbeamte. 

§ 179. Auch fiir die ofi'entlichen Kulte wurden ver
schiedene Arlen von Beamten bestellt, meist IS{101rOtol und 
breps).:rrral genannt; doch ist hier nicht der Orl, sie des ge
naueren aufzuzahlen und zu charakterisieren. 

C. Staatsverwaltung. 

a) Gerichtswes en. 

a) Einteilung der Klagen. 

§ 180. J e nachdem durch die Klagen, sei es unmittel
bar oder mittelbar, dss Staatsinteresse oder lediglich das einer 
Einzelperson verfochten wurde, teilte man sie in offentliche 
(y{laqJal im engeren Sinne) und private (blum). Diese konnten 
nur von dem Betrofi'enen, jene von jedem beliebigen epitimen 
Biirger angestrengt werden; die Mordprozesse machten unter 
letzteren die einzige Ausnahme, do. im allgemeinen nur Ver
waudte des Ermordeten das Recht hatten, als dessen Racher 
aufzutreten. Ubrigens mufsten vor Gericht Unmiindige von 
ihrem V ormunde, Frauen von ihrem Gatten oder ""'{leos. 
Sklaven von ihrem Herren, Metoken von ihrem 1r(}o(J'ra:r1}S, 
Fremde von einem 1r(}OSevos oder Gastfreunde verlreten 
werden. 

Die ofi'entlichen und privaten Klagen zerfielen wieder in 
bluat uaT'u T'WOS und b. 1r(}OS T'wa; die ersteren waren gegen 
die Person des Angeklagten gerichtet; bei letzteren haudelte 
es sich entweder gar nicht urn ein personliches Vergehen 
oder dasselbe konnte nicht mehr an seinem Urheber ge
ahndet werden. 

b) Die GericktshIJfe. 

§ 181. Schon friiher wurde daran erinnerl, dars auch 
in der entwickelten Demokratie gewisse Prozesse von der 
pov;'~, der Ekklesie, dem Areopag und auch vor dem Forum 
der Beamten entschieden werden konnten. 



110 Darstellung d. wichtigsten StaatsverfasllUngen. § 182. 

Die povJ.~ und Ekklesie konnte Eisangelien entgegen
nehmen, d. h. Klagen, bei denen es sich mehr oder weniger 
um die Geflihrdung des Staatswohles handelte. Die povJ.~ 
leitete ihre Antri1ge an die V olksversammlung oder an ein 
(jt'l<aan'J[!wv, und auch die Ekklesie gab sich meist mit einem 
Prajudiz zufrieden. Und gerade das letztere wurde von dem
jenigen angestrebt, del' z. B. gegen Sykophanten eine n[!opoJ.fJ 
in der V olksversammlung anhangig machte. Dem Klager war 
es uberlassen, nachdem das V olk gunstig fUr ihn entschieden 
hatte, sich nochan die Heliasten zu wenden; erklarle sich 
die Ekklesie gegen ihn, so war schon damit der Streitfall 
erledigt. 

An dem verkurzten, summarischen Verfahren hatten so
wohl die Prytanen und Proedren unter den Ratsherren als 
auch viele del' Beamten, VOl' aHem auch die lv68'1<a teil. 
Gemeine Verbrecher konnten namlich, wenn sie in flagranti 
ertappt wurden. unmittelbar vor Gericht gebracht werden 
(dna),wyfJ). oder man fuhrte die BehOrde an den Thatort 
des Verbrechens (tcp~),YJatS). 

Der Areopag richtete unter dem V orsitze des d[!xw'V 
fJaatAi3VS uber Mord und vorsatzliche schwere Verletzung. 
Ferner wurde schon bemerkt, dafs jeder Beamte eine be
stimmte, wenngleich beschrankte Gerichtshoheit hatte und in 
Bagatellsachen die 40 (bezw. 30) thatig waren. 

Del' wichtigste Gerichtshof abel' war zu Zeiten der bluhen
den Demokratie das Geschworenengericht, die Heliaa. 

aa) Die Heliasten. 

§ 182. Del' Volksgerichtshof, die Heliaa, bestand aus 
6000 Burgern, welche das 30. Jahr zuruckgelegt haben 
mufsten. Zur Bildung desselben wurden spater unter dem 
V ol'sitze der Archonten und ihres Schl'eibers alljahrlich die 
Losungen vorgenommen, um die genannte Zahl vollzumachen 
und die nen eintretenden Mitglieder den verschiedenen Sektionen 
zuzulosen. Die 6000 Heliasten namlich wurden in 10 Sektionen 
geteilt und diese mit den ersten 10 Buchstaben des Alpha
betes (A-K) bezeichnetj je 100 Mitglieder einer Sektion 
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galten als Ersatzgeschworene, so da[s 500 die Normalzahl 
einer Sektion bildeten. In jeder Sektion waren die zehn 
Phylen ziemlich gleichformig vertreten. Die Gesamtzahl del' 
Geschworenen war nul' in besonders wichtigen Fallen be
schaftigt; bei den sonstigen Prozessen werden GerichtshOfe 
von 201, 401, 501, 1001 Mitgliede erwahnt. Die Ge
schworenen blieben wohl zeitlebens bei del' Abteilung, del' 
sie einmal zugelost waren; doch mu[sten sie alljahrlich den 
Eid wiederholen, del' sie zur unparteilichen Verwaltung ihres 
Amtes verpfiichtete. Die Heliasten erhielten nach ihrer Aus
losung ein metallenes Tafelchen, 1TtVU1<lO'l't auf dem ihr Name 
und del' ihrer Gemeinde, nicht selten auch del' ihres Vaters, 
und endlich del' Buchstabe ihrer Sektion verzeichnet war. 

An den Tagen del' Gerichtssitzungen fand VOl' den Ver
handlungen die Auslosung del' zu, beschaftigenden Heliasten 
und die Zulosung derselben an die verschiedenen GerichtshOfe 
statt, so da[s niemand mit Sicherheit wu[ste, ob er und wo 
e1' beschaftigt werde. Den Sold, del' zuerst einen Obolos be
trug, spater auf zwei und drei Obolen erhoht wurde, em
pfingen die Heliasten gegen eine Marke (6Vft{JOAOV) , die sie 
beim Eintritt' in das fJma67:'ij(!lOV erhielten und den Thesmo
theten einbandigen mufsten. 

Die Bedeutung del' Geschworenengerichte wuchs in Athen 
immer mehr, so da[s sie nicht blo[s die Gerichtsbarkeit del' 
iibrigen Beamten auf ein Minimum einschrankten, sondel'll 
selbst die Epheten, die Gerichtsstatte beim Prytaneion aus
genommen, aus den fiir die Blutgerichte bestimmten Gerichts
hofen verdrangten; dem Areopag allerdings verblieb wenigstens 
in diesel' Beziehung seine altererbte SteHung. 

bb) Die Diateten. 

§ 183. Bei del' Mehrzahl del' Privatprozesse abel' hatte 
sich im Laufe del' Zeit das Forum del' Diateten (fJtal1:'rjrai, 
Schiedsrichter) formlich zur ersten Instanz entwickelt. Da 
namlich die Kosten bei denselben sehr gering waren, hatten 
sich die Athener daran gewohnt, die Schlichtung ihrer Streitig
keiten ihnen zu iibertragen. 
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Doch ist genau zwischen den offentlichen und pri. 
vaten Schiedsrichtern zu unterscheiden. Von den ersteren 
war die Appellation an das Heliastengericht moglich; dagegen 
mufsten sich die Parteien, falls sie ihren Streitfall dem Urteil 
eines von ihnen gewiihlten privaten (kompromissarischen) Diii· 
teten unterworfen hatten, bei dessen Schiedsspruche be· 
quemen, da es ja del' Zweck des privaten Schiedsrichteramtes 
war,. die Dazwischenkunft eines offentlichen Gerichtshofes un· 
notig zu machen. Offentliche wie private Schiedsrichter mufsten 
einen Eid leisten. 

Zu offentlichen Diiiteten wurden in spiiterer Zeit all· 
jiihrlich die Burger bestimmt, welche das 60. Lebensjahr 
zuruckgelegt hatten; die Rechtsllille wurden ihnen von den 
Demenrichtern phylenweise zugelost, doch bestanden die ein· 
zelnen Sektionen der offentlichen Schiedsrichter nicht aUs 
lauter Phylengenossen. Niemand durfte sich bei Gefahr der 
Ehrlosigkeit dem Amte entziehen, sobald die Reihe ihn trafj 
nur wer ein anderes Staatsamt bekleidete oder aufser Landes 
weilte, war von demselben frei. 

c) Der ProHe{sgang. 

§ 184:. Das Verfahren, das bei den einzelnen Gerichts· 
bOfen eingehalten wurde, ist, was den Areopag, die Bule und 
V olksversammlung, ferner die Diiiteten . anlangt , bereits im 
Vorhergehenden angedeutet worden. Eigentumlich und urn
standlich war das altertiimliche Verfahren bei den BIut· 
prozessen, hinsichtlich deren auch derselbe Gerichtshof, frillier 
die Epheten, spater z. T. die Heliasten, an verschiedenen Orten 
sich versammeln mufste, je nachdem es sich 1. urn die Er
mordung eines Nichtburgers , urn Totschlag oder urn die 
intelIektuelIe Urheberschaft eines Mordes oder Totschlages 
handelte [Palladion], oder 2. ein beabsichtigter, aber gerecht
fertigter Mord (Notwehr) [Delphinion], ferner 3. ein Mord, 
begangen von einem wegen unvorsiitzlichen Totschlages in 
der Verbannung lebenden Athener, gerichtet werden sollte 
[Phreatto], und endlich 4. Gegenstande oder Tiere es galt, 
welchen ein Menschenleben zum Opfer gefallen war, oder 
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wenn die Person des Morders unbekannt geblieben war [am 
Prytaneion ]. 

Beim Morde wurde der intellektuelle Urheber sowie del' 
Morder selbst mit dem Tode bestraft, wenn er sich nicht 
durch ein ewiges Exil der Strafe entzog, sein Vermogen 
wurde konfisziert j del' Totschlag wurde mit zeitweiliger Ver
bannung geahndet ; die Tiere oder Dinge, welche einen 
Menschen getotet hatten, vertilgte man und schaffte sie iiber 
die Grenze. 

§ 185. Der gewohnliche Prozefsgang war folgender: 
Der Klager mufste VOl' Zeugen seinen Gegner fiir einen be
stimmten Tag VOl' das Forum des Beamten laden (1reo6u21J6tS), 
dem del' Vorsitz bei der anzustrengenden Klage zukamj war 
der Geklagte abwesend, so konnte er durch Boten VOl' das 
Gericht gerufen werden. Erschien del' Geklagte nicht, so 
wurde er, wenn sein Fernbleiben nicht gerechtfertigt ward, 
in contumaciam (d. h. trotz seines Ausbleibens) im guten 
Glauben auf die yom Klager vorgefiihrten Griinde verurieilt. 

Ratte del' Beamte die Klage angenommen, so mufsten 
zunachst die Gerichtsgebiihren erlegt werden. Bei Privat
prozessen zahlten beide Teile die :n:eVTavsta, namlich drei 
Drachmen , wenn das strittige Objekt einen Wert von 100 
bis 1000 Drachmen hatte, 30 Drachmen dagegen, sobald es 
wertvoller war. Del' verlierende Teil mufste iibrigens die 
Gebiihr dem gewinnenden ersetzen. Dieselbe Gebiihr erlegte 
bei offentlichen Klagen del' Klager dann, wenn er zugleich 
einen personlichen Vort:€il verfolgte; sonst zahlten bei offent
lichen Prozessen beide Teile die :n:aea6Ta6tS, eine Drachme, nul' 
als iiufseres Symbol del' Anhangigmachung del' Klage. Bei 
Erbstreitigkeiten oder bei Prozessen gegen den Fiskus urn 
Rerausgabe konfiszierter Giiter wurde die :n:aeauaTafJo2~ er
legt, 1/10 von dem Werie des Streitobjektes bei jenen, 1/5 bei 
diesen, bei Gegenklagen hinwiederum das :n:aeafJo2ov gezahlt. 
Bei den offentlichen Diiiteten betrug die. Gebiihr fiir beide 
Teile je eine Drachme. 

Die Voruntersuchung begann mit del' Feststellung 
des Thatbestandes (dvaU{!l6lS). Beide Teile brachten zur 
Bekrliftigung ihrer Aussagen Zeugen, Urkunden und sonstige 

Kopp, Griech. Staatsaltertiimer, 2. Autl. 8 
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Schriftstiicke mit, welche in zwei Behltltnisse (tXlvot) gegeben 
und versiegelt wurden. Die Zeugenaussagen wurden entweder 
bereits zu Hause schriftlich abgefafst oder vor dem Beamten 
niedergeschrieben und konnten eidlich erhltrtet werden. 

Zur Zeugenaussage konnte jedermann, der dem Geklagten 
nicht besonders nahe verwandt war, gerichtlich gezwungen 
werden. Berechtigt zu derselben war jeder epitime Athener 
und jeder freie Fremde. Sklaven konnten nur bei Anzeigen 
von Staatsverbrechen (PfjvVOetS) als Zeugen fungieren, sonst 
galten von ihnen nur jene Aussagen, die ihnen durch die 
Folter abgezwungen wurden; allerdings hatten diese auch eine 
grofsere Geltung als das Zeugnis eines freien Mannes. Die 
Zeugenaussagen und Eide wurden meist schon bei der V or
untersuchung geleistet, selten erst bei der Hauptverhandlung. 
Gegen falsche Zeugen schiitzte die blu1J 1pwlJopa(!TlJ(!tCJV. 

Nur dann, wenn der Geklagte die Schuld entweder zugab 
oder einfach verneinte, nahm der Prozefs seinen ungestorten 
Fortgang. Erhob er dagegen ein lra(!a)'(!aq;~, d. h. machte 
er z. B. den Einwurf, dafs die Klage nicht vor das gewlthlte 
Forum gehOre, dafs del' KHtger zur Klage nicht berechtigt 
sei, oder kiindigte er gegen die Zeugen des Gegners die Klage 
wegen falscher Zeugenaussage an, so mufsten die strittigen 
Punkte entschieden werden, bevor der Prozefs fortgesetzt 
werden konnte. Der Termin rur die Hauptverhandlung war 
im allgemeinen nichtgesetzlich bestimmt; nur bei den lJluat 
lppfjvot, zu denen vor aHem die Handelsklagen gehOrten, die 
iiberhaupt verschiedentlich bevorzugt wurden, war die Frist 
auf einen Monat beschrltnkt. 

§ 186. Bei der Hauptverhandlung machte der Vor
sitzende nitch einer religiosen Ceremonie den Gerichtshof mit 
dem Gegenstande der Klage bekannt und erteilte dem Klager 
das Wort. Jeder der beiden Teile konnte namlich in Privat
prozessen zweimal, in offentlichen nur einmal zu Worte kommen; 
die Zeit wurde durch Wassemhren (uAmpvlJ(!at) bestimmt. 
Auch war es den Parteien gestattet, sogenannte ovv~)'O(!Ot 
(xa(!UuAfj'l'Ot) mitzubringen, d. h. Privatpersonen, die, auf die 
Erlaubnis des Gerichtshofes hin, ihre Sache weiterhin ver
traten. Derjenige, welcher seiner Redegewandtheit nicht genug 
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zutraute, liefs sich die Rede von einem Ao),onOtos (AO)'Q-. 
)'(!arms) ausfertigen. 

Waren die Parteien mit ihren Reden zu Ende, so schritten 
die Richter ohne vorausgegangene Beratung zur Urteilsfallung. 
In den alteren Zeiten geschab dieselbe offen, indem jeder 
Richter nur eine Muschel erhielt und dieselbe in eine der zwei 
aufgestellten Urnen warf, von denen die eine die verurteilenden, 
die andere die freisprechenden Stimmen in sich aufnahm. In 
der spateren Zeit war die Abstimmunggewohnlichgeheim: 
jeder der Richter erhielt zwei Stimmtafelchen, ein voIles 
(1J1fJcpOS :rrA~(!'Y}S), das freisprechende, und ein durchlochertes 
(1J1. :rre:rre(!'Y}I-l€Y'Y}) , das verurteilende; zugleich waren zwei 
Urnen aufgestellt, von denen die eiserne jene Stimmtafelchen, 
welche Geltung haben (ua~l(}uos UV(!lOS) , die bOlzerne jene 
enthielt, welche ungiiltig sein sollten (u. UUV(!OS). 

War die Burse fiir den in Betracht kommenden Fall 
nicht durch das Gesetz bestimmt, so eriibrigte nach der Ver
urteilung des Angeklagten noch eine zweite Abstimmung, 
namlich iiber das Strafausmafs. Der Klager nahm sofort in 
seine Klageschrift einen Strafantrag auf, dem der Angeklagte 
einen zweiten entgegensetzte. Die Richter entschieden nun 
am Ende des Prozesses nach einer Beratung iiber das Straf
ausmafs. Die Klagen selbst wurden, je nachdem die Strafe 
fUr den Rechtsfall gesetzlich bestimmt war oder nicht, ein
geteilt in )'(!acpai dTlp,rrrot und )'(!. Ttl-l'Y}ml. Kumulierung 
von Leibes- und Geldstrafen war fiir gewohnlich verpont. 
Strafurteile gegen Abwesende wurden auf Schandsaulen ein
geschrieben ((}'r'YJAlTat). Ubrigens traf in offentlichen Prozessen 
auch den Klager, wenn er nicht wenigstens den fiinften Teil 
del' Stimmen erhielt, die Strafe der Atimie, die ibm das Recht 
nahm, je wieder in offentlichen Klagen als Klager aufzutreten. 
Aufserdem mufste er 1000 Drachmen als Strafsumme zahlen, 
bei Privatprozessen hingegen den sechsten Teil von dem 
Schiitzungswerte des Streitobjekts (brwpeAla). 

§ 187. War das Urteil gefant, so wurde fiir die Er
fiillung der Strafe eine Frist (:rr(!o{)e(}l-lla) bestimmt. Ratte 
del' Verurteilte bis zum Ablaufe derselben seinen Verpflich
tungen nicht Geniige geleistet, so wurde bei offentlichen 

8* 
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Klagen die Bufse des Angeklagten, del' geradezu als Staats~ 

schuldner galt, verdoppelt und, wenn auch diese Summe nicht 
innerhalb einer bestimmten Zeit erlegt war, die Konfiskation 
des Vermogens vorgenommen. Bei Privatprozessen konnte 
sich del' Klager durch die blu1] s§ov),1]S (Zwangsenteignung) 
zu seinem Rechte verhelfen oder auch bisweilen selbst durch 
die Vermittlung des Demarchen die Pfandung seines Gegners 
vornehmen. 

Gegen die Entscheidung del' Heliasten, welche eigentlich 
das souverane V olk in seiner richterlichen Thil.tigkeit reprasen
tierten, war natiirlich keine Appellation moglich. Nach er
folgtem Urteilsspruche konnte del' Geklagte nul' durch die 
blu1] UaUOT'EJ(l'lCJV gegen die Person des KHtgers und durch 
die blu1] ljJlOVbofta(!T'V(!lCW (Klage wegen falscher Zeugen
aussage) gegen dessen Zeugen vorgehen. Blors bei del' Ver
urteilung in contumaciam war es ihm moglich, auf Wieder
aufnahme del' Untersuchung, d. i. auf restitutio ad integrum 
zu beantragen. Die Widerklage (dVT'lr(!acp~) hingegen, welche 
del' Angeklagte nach Abschlufs des Prozesses gegen seinen 
Klager einreichen konnte, hatte prozessualisch keinen Zusammen
hang mit del' ihr vorausgegangenen Klage. 

fJ) Finanzwesen. 

a) Einnahmen. 

§ 188. Athens jahl'liche Einnahmen werden von Xeno
phon auf 10000, von Aristopbanes auf 20000 Talente an
gegebenj dieselben wechselten natiirlich nach den verschiedenen 
Zeitlagen mannigfach und waren am bedeutendsten wahrend 
del' Bliite des delisch·attischen Bundesj sie zerfielen in ordent
liehe und aufserordentliehe. 

aa) Ol'dentliche Einnahmen. 

§ 189. Die ol'dentlichen Einnahmen waren meist Zolle 
(ri)'1J): die 7fEVTfjU06Ti;, del' Ein- und Ausfuhrzoll, 2% von 
dem Wene del' Waren j das btam)),wv, ein Zoll bei den ver-
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schiedenen Stadtthoren; das f22tfd'l'tO'I' , der Hafenzo11, nul' 
flir die Benutzung des Hafens; das S:Tt6JVtO'I', die Kauf- und 
Pachtsteuer, friiher ein, sp!l.ter wahrscheinlich 20/ 0 der Kauf
summe oder des Pachtscbillings. 

Ferner sind hierher zu beziehen: die Sklavensteuer, ein 
Triobolon pro Kopf; das p,BTOlutO'I'; die Abgaben der Frei
gelassenen; die Gewerbesteuer der Fremden (fWtUO'l' Te2oS, 
dyoeaS Te2os) und ahnliches. 

Auch die Pachtzinse fiir den Staatsbesitz z!l.hlten dazu, 
VOl' aHem die Einkiinfte aus den Silberbergwerken, die der 
Staat, soweit sie ihm geh1irten, in Erbpacht gab. J eder 
P!l.chter mufste bei Ubernabme eines Bel'gwerkes eine nach 
der Grofse und Nutzbarkeit der betrefi'enden Gruben wechselnde 
Summe ein flir a11emal erlegen und sicherte auf diese Weise 
sicb und seinen Nachkommen das Besitzrecht auf das Berg
werk. Erst wenn eine Familie ausstarb, fielen die Gruben 
an den Staat als den urspriinglichen und wirklichen Eigen
tiimer zuriick, del' sie wieder weiter verpachtete. Von dem 
jeweiligen Jahresertrag mufste 1/24 an den Staat abgeliefert 
werden. 

Einen . jl1brlich wiederkehrenden Einnabmsposten ergaben 
auch die Gericbtsgebiihren und Bufsen, von denen die letzteren 
allerdings mehr zu den aufserordentlichen Einnahmen geh1iren, 
gleichwie del' Erlos von konfiszierten Giitern. 

Die bedeutendste Einnabmsquelle zur Zeit des ersten 
attischen Bundes (iiber 1200 Talente w!l.hrend der hochsten 
Bliite desselben) waren aber die.Abgaben (cp6eot) der Bundes
genossen, an deren Stelle man· 413/2 ei~e Zeitlang den Ein
und Ausfuhrzoll im ganzen Bundesgebiet, 1/20 der transpor
tierten Waren (BluO(Jn'j), erhob. Spater wurde bei Chrysopolis 
gegeniiber Byzanz ein DurcbfahrtszoH in der Hohe von 100/0 
eingefiihrt. Die Mitglieder des zweiten attischen Bundes hin
wiederun:t zahlten (JV'I'Ta§StS. 

§ 190. Eine jl1hrlich wiederkehrende indirekte Ein
nahme erwuchs endlich dem Staate durch eine Art von 
Liturgien. 

Unter Liturgien ist jene Art von personlichen Leistungen 
des Biirgers und des ans!l.ssigen Fremden' zu verstehen , die 
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sie im Interesse des Staates auf sich zu nehmen hatten, in
dem sie, anstatt an den Fiskus Geldbetrage abzugeben , das 
jeweilige Erfordernis unmittelbar aus eigenem Vermogen be
steUten. Zu den ordentlichen Einnahmen sind nun die 
jahrlich wiederkehrenden enkyklischen Liturgien zu rechnen, 
vor aUem die Choregie, Gymnasiarchie, Hestiasis, Architheorie. 
Die Choregen muisten namlich die fur die tragischen und 
musischen Wettkampfe der verschiedenen Feste erforderlichen 
ChOre unterrichten und ausstatten lassen und die Choreuten 
wll.hrend der Unterrichtszeit verkOstigen. Die Gymnasiarchen 
leisteten II.hnliches fUr die Fackelwettlaufe bei verschiedenen 
Festen. Die Hestiatoren mufsten an bestimmten Staats
festen ihre Phylengenossen, bezw. an den Thesmophorien deren 
Frauen bespeisen. Die Architheoren hatten fUr die Instand
setzung der Festzuge, die zu aufserattischen Festen (z. B. nach 
Delos) abgingen, bezw. auch fUr die Ausriistung der daran 
teilnehmenden Chore zu sorgen. 

§ 191. Zur tfbemahme der enkyklischen Liturgien war 
jeder Biirger, der den entsprechenden Census aufwies, und 
zwar, wenn notig, von zwei zu zwei Jahren verhalten. Zwei 
Talente gaben das Minimalvermogen ab, welches zur Leistung 
von enkyklischen Liturgien verpflichtete. Die Phylen be
zeichneten aus ihrer Mitte die Liturgen im allgemeinen, und 
die Leiter· der verschiedenen Feste bestimmten, wer sich der 
Liturgie an den einzelnen Festen zu unterziehen habe. Ais 
nut dem Ende des peloponnesischen Krieges der Volkswohl
stand Athens wesentlich gesunken war, gestattete man, dars 
auch je zwei Burger die Choregie ubernehmen kllnnten, bis 
spater der Staat selbst, wenigstens rechtlich, zum Teil die 
Kosten auf sich nahm, in der That aber die Agonotheten, 
eine neue Magistratur, welcher die Leitung del' Wettkllmpfe 
oblag, dieselben freiwillig bestritt. Endlich wurden die Chore 
del' KomOdie aufgehoben. 

§ 192. Glaubte ein Biirger, dafs ein an~erer eher als 
er zur Leistung einer Liturgie verpflichtet wll.re, so leitete 
er die sogenannte dV'ri6ot1tS ein und forderte den betreffenden 
znr trbernahme del' Liturgie auf. Dieser konnte nun vor der 
richterlichen Entscheidung entweder sich del' Liturgie unter-
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ziehen oder den Vermligenstausch, den ibm sein Gegner unter 
einem anbieten mufste, annehmen. Einigten sich die beiden 
Teile nicht, so kam die Sache vor einen heliastisehen Gerichts
hof, der dann endgiiltig bestimmte, wer die Liturgie leisten 
miisse. 

Gesetzlich frei von den Liturgien waren die neun Ar
chonten wie auch die Waisen bis zum zweiten Jahre ihrer 
Miindigkeit. 

bb) Aufserordentliehe Einnahmen. 

§ 193. Zu diesen rechnete man vor allem die Kriegssteuer 
el(1(po(}a, von der wir das erste siehere Beispiel im Jahre 428/7 
kennen lernen. Dieselbe durfte urspriinglich nur in Fallen 
der Not beantragt werden, und der Antragsteller mufste sieh 
vorerst dureh die V olksversammlung Straflosigkeit d~eta zu
sichern lassen. .Allmablieh Murten sich aber, zumal im Ver
laufe des peloponnesisehen· Krieges, die Ausschreibungen von 
Kriegssteuern immer mehr. 

§ 194. Die Steuer war zu allen Zeiten eine progressive 
Vermogensteuer, so dars die Reichen als Steuerquote einen 
grOfseren Prozentsatz von ihrem Vermogen zahlen· mufsten 
als die minder Bemittelten. Bis zur Reform des Nausinikos 
378 v. Chr. wurde die eiaqJo(}a nach den bekannten Sehatzungs
klil.ssen der Pentakosiomedimnen, Hippeis und Zeugiten aus
geschrieben, und zwar dergestalt, dars jeder Biirger einen 
gesetzlieh bestimmten Teil seines Vermogens, der Reichere 
einen grofseren, der Armere einen geringeren (nur der Penta
kosiomedimne das ganze Vermogen) als Steuerkapital, Tip:'}f.ta, 
bei der BehOrde angeben mufste, von dem gegebenenfalls der
selbe Teil fiir aIle Klassen als Steuer erhoben ward. War 
anfanglich die Steuer nur mit Riicksieht auf den Grundbesitz 
bemessen, so zog man, sobald sieh Handel und Gewerbe 
mehr entwiekelt hatte, such das bewegliche Vermogen heran. 

§ 195. Dureh Nausinikos wurden die Symmorien 
eingefiihrt, d. h. Vereinigungen der steuerpflichtigen Biirger, 
bezw. Fremden, die insgesamt ein nahezu gleiches Tlf.t"Jf.ta 
aufwiesen, so dars bei einer etwaigen Steuer vou allen Sym-
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morien derselbe aliquote Teil zu zahlen war. Die Fiihrerschaft 
in ihnen hatten die 1200 reichsten Burger als ~rrJ/16vsS und 
€1rl/1sArrral, die auch als owy(!acpsts die Verteilung del' 
Steuer auf die einzelnen Mitglieder del' Symmorien vornahmen. 
Die hOchstbesteuerte Klasse hatte zu jener Zeit den fUnften 
Teil ihres Vermogens als "i1/11J/1a zu fatieren; 25 Minen 
bildeten das kleinste Vermogen, das noch zur siacpo(!u ver
pfiichtete. Die Metoken waren ohne Unterschied mit 1/6 ihres 
Vermogens eingeschatzt. 

§ 196. Einige Jahre nach Nausinikos' Reform wurde 
festgesetzt, dars die Reichsten, welche del' Stratege aus del' 
Zahl del" von den Phylen, bezw. den Demen, in Ausnahms
fallen auch von den Buleuten bezeichneten Burger zu be
stimmen hatte, die gesamte Steuer an den Staat zahlen soUten, 
damit diesel' in seinen Unternehmungen durch keine Ruck
stande gehemmt werde; andernteils kam jenen das Recht zu, 
von den ubrigen Mitgliedern del' Symmorien die entsprechenden 
Quoten nachtraglich einzutreiben. Spater mufsten uberhaupt 
ein fUr allemal die 300 Reichsten den Steuervorschufs (die 
Jr(!OSlacpO(!u) u bernehmen. 

§ 197. Neben del' Jr(!OSlacpO(!U war die wichtigste 
aufserordentliche Liturgie die "i(!l1J(!a(!x1a, d. h. die V erpflich
tung, im Bedarfsfalle eine Triere auszurUsten und instand zu 
halten. Der Staat stente immer den Rumpf des Schiffes und 
zahlte stets den Sold der Truppen. Dagegen schwankten von 
Zeit zu Zeit die Bestimmungen daruber, wer die Schiffsgerate 
zu beschaffen und wer die Rudermannschaft anzuwerben habe. 
1m Laufe der Zeit wurde auch die Last diesel' Liturgie durch 
die allv"i(!l1'j(!a(!xla erleichtert und zu demselben Zwecke 
spater 357 die Symmorienverfassung auf die Trierarchie uber
tragen. Zu den zwanzig trierarchischen Symmorien gehOrten 
blofs die 1200 reichsten Burger. Innerhalb del' Symmorien 
traten die Burger zu Syntelien zusammen, die fUr je ein 
Schiff die Trierarchie ubernehmen mufsten. Auch hier hatten 
die Reicbsten die Oberleitung wie bei den Symmorien del' 
siaipo(!u. Da sie sich nun bei del' Verteilung' del' Lasten 
Ungerechtigkeiten zu Schulden kommen liersen, wurde auf 
Den':lOsthenes' Antrag hin (340/39) bestimmt, dars lediglich 
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nach dem Census die Biirger zur Trierarchie herangezogen 
werden soliten. VOl' del' Einfiihrung del' Symmorien konnte 
man iibrigens zur Ubernahme del' Trierarchie nul' immer nach 
zweijahriger Unterbrechung verpflichtet werden. 

Endlich gehOrte auch die 11f1foT(!ocpla, d. h. die Verpflich
tung, zum Zwecke des Krieges ein Pferd zu halten, zu den 
aufserordentlichen Liturgien. Eine besondere aufserordent
liehe Einnahmsquelle des Staates bildeten auch die 81ft60(JStS, 
die freiwilligen Leistungen, zu denen sich Biirget: und Fremde 
von selbst oder, vom Staate aufgefordert, bereit erklarten. 

b) Ausgaben. 

§ 198. Die Ausgaben des athenischen Staates erreichten 
eine desto grlifsere Hohe, je mehr die demokratischen Ten.
denzen in seinem politischen Leben erstarkten und das V olk 
an demselben Anteil gewann. Abgesehen von den verschie
denen Arten des Soldes, dem Buleuten-, Ekklesiasten- und 
Heliastensold, war das sogenannte {jSW(}tUOV eine bedeutende 
Belastung des Staatsschatzes, das sind die Spenden fUr das 
V olk, teils um den Unbemittelten den BesJIch des Theaters zu 
ermoglichen, teils um den Demos bei den verschiedenen Festen 
reichlicher bewirten zu kOnnen. Dazu kam die Besoldung del' 
offentlichen Diener (bes. del' Polizeisoldaten, Skiriten), dol' 
Gesandten und einiger Beamten wie die del' Sophronisten, 
die Erhaltung del' d6VvaTOt und die Auslagen fiir die offent
liche Speisung del' Epheben, bestimmter Beamten und aus
gezeichneter Fremden, wie iiberhaupt die Kosten, welche die 
verschiedenen vom Volke dekretierten Ehren und die Auf
stellung von Inschriften erforderten. Ferner mufste del' Staat 
fiir die Erhaltung und Errichtung von Bauten eine ziemlich 
bedeutende Summe zur Verfiigung haben. Die weitaus 
grofste Summe verschlangen die zahlreichen staatlichen Feste. 

§ 199. Hierzu kamen als aufserordentliche Aus
gaben die Zahlungen fiir die Kriegserfordernisse, unter denen 
abgesehen von dem Solde und del' VerkOstigung del' Krieger 
VOl' aHem des Staates Verpflichtungen gegeniiber den .11f1fstS 
Erwahnung verdienen. J edem Biirger gab nltmlich del' Staat 
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bei seinem Eintritt in das Reitercorps ein fiir allemal einen 
bestimmten Betrag, 'XaTtlCl'raGtS, das Equipierungsgeld, das 
del' einzelne, sobald er den Reiterdienst auf gab , dem Fiskus 
zu ersetzen hatte; ferner zahlte er nebst dem Solde ein Vel'
pflegungsgeld, Gt'ms, letzteres !llierdings selbst wahrend des 
Friedens. Auch die Flotte verursachte dem Staate teils regel
mlU'sige, teils aufserordentliche Auslagen. 

r) Heerwesen. 

§ 200. Von dem Heel'- und Kriegswesen wird in den 
Kriegsaltertiimern ausfiihrlicher gehandelt. Hier sei nur be
merkt, dafs zum Kriegsdienste alle Athener vom vollendeten 
18. bis zum 60. Jahre (also durch 42 Jahre) verpflichtet waren. 
Gesetzlich befreit waren abgesehen von den korperlich Un
tauglichen (dMvaTOt) zeitweilig die Buleuten und Zollpachter. 
Bevor del' Sold eingefiihrt war, bestimmte man auch die Vel'
pflichtung zum Kriegsdienste nach dem Census. Der Dienst 
zu Pferde war abel' selbst spaterhin eine Liturgie del' Reichel)., 
die durch die 'XaTa).Or8ts ausgewahlt und vom Staate aller
dings mannigfach unterstiitzt wurden. Der Hoplite erhielt an 
Sold zwei Obolen bis zu einer Drachme, der Offizier das 
Doppelte, der Reiter das Dreifache, nebstdem ein jeder Ver
pflegung (GtTOS, GtTrJ(}EGtOV) im gleichen Betrage, die See
t~ppen in del' Regel drei Obolen. 

Das Landheer zerfiel nach den Phylen in Ttl§8tS, denen 
die )'O%Ot untergeordnet waren; die Reiterei teilte man aus 
demselben Gesichtspunkte in zehn Schwadronen, von denen je 
flinf unter dem Oberbefehle eines Hipparchen vereinigt wurden. 
Die Leichtbewaffneten _ bestanden teils aus Biirgern (Theten), 
teils aus Sijldlingen. 

Die Aushebung erfolgte demenweise unter del' Oberleitung 
des Rates, dem die Demarchen zur Seite standen. Es wurden 
nitmlich die betre:ffenden Altersklassen entweder ganz (GT(}a
T8lat tv· Tots brwvV/1.ots) oder zum Teile (GT(}. tv Tots 
P£(}8Gt) mobilisiert. Die einzelnen Jahrgange waren vor aUem 
nach dem Archonten bezeichnet, unter dem die jeweilige 
Altersklasse unter die Epheben aufgenommen ward. 
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Den Oberfehl iiber die Flotte fiihrte ein Strateg, die 
einzeInen Schiff'e befehligten die jeweiligen Trierarchen. 

4. Die attisehen (Jvp,p,a)(iat. 

A. Dar delisch·attische Bund. 

§ 201. Der iibermiitige Stolz des lakedamonischen Konigs 
Pausanias war der aufsere AnIafs, dafs im Jahre 477 die 
Inselgriechen die Hegemonie Spartas weiterhin nicht an
erkannten und mit Athen ein Bundesverhaltnis eingingen, 
das den Zweck hatte, die Persergefahr abzuwehren. Der Bund 
gewaim immer mehr an Ausdehnung, bis er nach del' Schlacht 
am Eurymedon 469 die grofste Mitgliederanzahl erreicht hatte. 
N ach der Schlacht bei Aigospotamoi hOrte der Bund zu 
existieren auf, und schon vordem waren mehrere Bundes
genossen abgefallen. 

In der ersten Zeit seines Bestandes waren die einzelnen 
Glieder autonom, d. h. die Angelegenheiten ihrer eigenen Ge
meinde verwalteten sie vollig selbstandig, und in BundesSl1Chen 
hatten sie insgesamt auf der Bundessynode zu Delos gleiches 
Stimmrecht. Athen kamen nur die Ehren und Rechte des 
V or01ies zu. 1m Hinblick auf den Zweck des Bundes brauchten 
die einzelnen Staaten aUein Seetruppen zu stellen; doch be
stimmte Athen, um die Flotte moglichst einheitlich zu ge
stalten, von allem Anfange, wer Schiff'e stellen und wer 
q;O(}OS zahlen soUte. Die Hohe des Tributes setzte das erste 
Mal Aristeides fest, spater mag die B-l~ndessynode das ent- .. 
scheidende Wort in diesel' Beziehung gesprochen haben. Del' 
erste q;O(}OS betrug 460, del' hOchstegegen 1300 Talente. 

Die Verwaltung des Bundessehatzes, del' sich urspriinglich 
gleichfalls zu Delos befand, wurde einer attischen BehOrde iiber· 
tragen, den zehn Hellenotamien, die gewohnlich aUs allen Phylen 
entnommen wurden und je einen :lUJ,(}s6(}oS beigegeben er
hielten. Sie nahmen den CPO(}OS von den Biindnern entgegen, 
handigten den Strategen und anderen BehOrden die ihnen zu
kommenden Betrage ein und leiteten den Uberschufs an die 
Verwal~r des Tempelschatzes der Athene. 
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§ 202. 1m Jahre 454 wurde der Bundesschatz auf 
Antrag der Samier nach Athen geschafft, und von dieser Zeit 
gestaltete sich das Bundesverbltltnis allgemach immer mehr 
zu einem Unterthanenverhaltnis urn: aus deravppax1a wurde 
eine deziJ, zumal nicht wenige Biindner, sobald die Perser
gefahr gewichen war, lieber ihren heimischen Interessen nach
gingen und sich von der Verpflichtung, Schifi'e und deren 
Bemannung zu stellen, durch bestimmte Geldbetrage los
kauften. Daher gewann der V orort in demselben Mafse an 
Macht, als die meisten Bundesglieder an Bedeutung verloren 
und ihre Rechte als selbstandige Bundesgenossen einbiifsten. 
Nun verwandte Athen die lPoeOt nicht blofs zu Bundeszwecken, 
sondern auch zur Auffiihrung von Prachtbauten in Athen, ja 
auch zur Unterwerfung der iiber den athenischen Druck un
zufriedenen Bundesmitglieder. 

Die Bundessynode hatte ihre Bedeutung v~rloren und 
wurde endlich aufgehoben. Die Bundesmitglieder zerfielen 
nunmehr in zwei Arten: in die wenigen selbstandigen und 
in die iiberwiegende Mehrzahl der unterworfenen Staaten 
(vmjuOOt). Die ersteren stellten Schiffe und deren Mann
schaft, letztere mufsten Tribut zahlen und, wenn notig, auch 
Landtruppen stellen; sie verloren in weitem Umfange die 
eigene Gerichtsbarkeit, indem sie aHe offentlichen und die 
wichtigen Privatprozesse an die athenischen Heliasten leiten 
mufsten; selbst in ihre Verfassung erlaubte sich Athen gewalt
thatige Eingriffe. Jetzt gab es in Bundesstaaten nebst den 
Strategen, die zunachst das Bundesland schiitzen solIten, ver
schiedene Beamten, deren Aufgabe es war, das Interesse Athens 
wahrzunehmen. 

§ 203. Die Schatzung fand nunmehr aIle vier Jahre 
an dem Panathenaenfeste statt. 1m allgemeinen hatte eine 
eigene BehOrde, 'Tuu'Tat, je zwei fiir einen der fiinf Bezirke 
der Bundesgenossen, die Schatzung der einelnen Mitglieder zu 
priUen oder selbstandig festzusteHen und an die pov;'iJ zu 
berichten, welche dann entschied. Gegen ihr Erkenntnis stand 
aber jedem Athener der Appell an die Geschworenen offen. Die 
Zahlung der Bundesbeitrage erfolgte jahrlich an den grofsen 
Dionysien. 
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B. Der zweite attische BURd. 

§ 204. Geringere Bedeutung als der delisch-attische 
Bund gewann der zweite attische Bund, welcher im Jahre 378/7 
abgeschlossen ward. Ais Aufgabe desselben wurde der Schutz 
gegen die Ubermacht Spartas hingestellt. Man konstituierte 
einen standig zu Athen tagenden Bundesrat, avysof2lO'V rwy 
OVp,p,UXWY, in dem jede Bundesmacht nur durch eine Stimme, 
wenn auch durch mehrere Abgesandte, vertreten war; Athen 
aber hatte keinen Sitz in demselben. Der Bundesrat fafste 
vorberatende Beschlusse (ooyp,ara) , die von der {3ovAf; mit 
:Jrf2o{3ovAdJp,ara an die Volksversammlung geleitet wurden. 
Anfanglich ward den Bundesmitgliedern Autonomie zugesichert, 
VOl' aHem dadurch, dafs man auf den Kleruchenbesitz ver
zichtete, und fUr die Zukunft versprach, wedel' aUische Be
amte noch Kleruchen in ein Bundesgebiet zu senden. Wahrend 
des Bestarides des delisch-attischen Bundes hatten namlich die 
Athener zu wiederholtenmalen in bundesgenossische Bezirke 
unbemittelte attische Burger gesandt, an welche del' fruhere 
Besitz del' Bundesgenossen verlost wurde (UA'f}f2ofJXOl). Diese 
gehOrten aHerdings nach wie VOl' ihrem ursprunglichen Demos 
an und waren als athenische Burger in wichtigen Dingen ihrer 
V aterstad t unterworfen, nur konnten sie ihre Gemeindeangelegen
heiten wie die Demen selbstandig entscheiden; in den offent
lichen Einrichtungen ahmten sie Athen vollstandig nach. l ) 

Die Bundner waren verpfiichtet, wenn das avysof2lOV 
einen Bundeskrieg beschlofs, ihre gesetzlich bestimmten Kon
tingente zu stellen und spateI' z. T. gewisse Matrikularbeitrage 
(aVyrU§8lS) zu Bundeszwecken zu zahlen. 

§ 205. Alsbald gelang es auch jetzt den Athenern, die 
Oberhand uber ihre Bundesgenossen zu gewinnen und sie zur 
Unterthanigkeit zu zwingen. Damit begann aber so fort auch 
del' Zerfall des Bundes. Grund zur Unzufriedenheit gaben 
besonders die Kleruchien, die man trotz der eidlichen Zusage 
wiederum in Bundesstaaten begrundet.e. 

So gelang es bereits 364 Epaminondas, Athens Einfiufs 

1) Als die alteste Kleruchie ist Salamis bekannt. 
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in den Seestaaten zu schwachen, bis derselbe durch den 
Bundesgenossenkrieg 357/55 vl:illig gebrochen ward, so dars 
nur kleinere Inseln Athen verblieben. Mit seiner Freiheit aber 
verlor Athen 338 zugleich vollstilndig seine Seeherrschaft. 

r. Internationale VerhiUtnisse. 

§ 206. Wiewohl die Geschichte der Hellenen den Geist 
der Zersplitterung Und Uneinigkeit, der die Bildung eines 
dauernden , grofsen griechischen Reiches unml:iglich machte, 
in den verschiedensten Zeiten grell hervortreten liers, fehlte 
as dennoch nicht an Mitteln und Versuchen, die getrennten 
Stitmme einander zu nilhern und zu mehr oder weniger 
innigen Verbindungen zu fiihren. 

I. Die Festspiele. 

§ 207. Schon in den altesten Zeiten waren es gewisse 
Heiligtiimer , deren Feste zuvl:irderst die nachstumliegenden 
Bewohner, spl!.ter aber auch die Mitglieder fernerer Gemeinden 
von Zeit zu Zeit in friedlichem Verkehre vereinigten; selbst 
wabrend des Krieges gewl!.brte ihnen ein Gottesfriede sicheras 
Geleite. Und waren es zunachst auch nur religil:ise Anlasse, 
welche die Teilnehmer der Feste an einen Ort zusammen
fiihrten, so konnte der wohlthuende Einflufs auf das politische 
Leben wie auf Handel und Gewerbe nicht ausbleiben. In 
dieser Beziehung gewannen vor aHem die vier griechischen 
N ationalfeste hohs. Bedeutung: die olympischen, zu Ehren 
des Zeus in Olympia, nicht ferne von Pisa in Elis, jedes 
5. Jabr durch fiinfTage im Hochsommer gefeiert; die py
this chen, zu Ehren des Apollo auf der krissaischen Ebene 
bei Delphi in jedem dritten Olympiadenjahre abgehalten; die 
nemeischen, gleichfalls zu Ehren des Zeus jedes 3. Jahr 
bei Nemea zu Argolis veranstaltet, und die isthmischen, 
zu Ehren des Poseidon im 2. und 4. Jahre jeder Olympiade 
auf dem Isthmos von Korinth gefeiert. Insbesondere aber 
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waren es die Olympien, zu deren Spielen sich die Wettkampfer 
aus R.llen Gegenden Grieehenlands zusammenfanden und Zuseher 
selbst aus den Landern del' Barbaren herbeieilten. 

§ 208. Hingegen wirkten die Or akel, unter denen 
namentlieh das delphisehe im Laufe del' Zeit einen nieht un
bedeutenden politischen Einflufs errang, da nieht nul' Hellenen 
aus Nah und Fern, sondern aueh Fremde in wichtigeren An
gelegenheiten seinen Rat einholten, keineswegs im Interesse 
del' Einigung Grieehenlands. Als die Persergefahr drohte, 
waren die delphisehen Priester mehr l1uf das W ohl ihres 
Heiligtumes und ihrer Stadt als auf die Erhaltung del' grie
chisehen Freiheit bedacht, und VOl' dem peloponnesischen 
Kriege stente sieh Delphi mit offenkundiger Parteiliehkeit 
auf die Seite del' Lakedamonier. 

n. Die Amphiktyonien. 

§ 209. Die Feste gaben abel' nicht b10fs unmitte1baren 
Anlafs zu vOriibergehenden friedlichen Versammlungen del' 
Teilnehmer aus den verschiedensten Gemeinden, sondern be
griindeten aueh manehe dauernde Verbindungen. Schon in 
den altesten Zeiten kamen namlich zur Feier bestimmter Festa 
regelmafsig die umwohnenden Stamme bei einem Heiligtume 
zusammen, clessen Schutz ihrer besonderen Sorge oblag. N ach 
del' Festfeier traten sie zu gemeinsamen Beratungen zusammen, 
die nicht allein Angelegenheiten des Bundestempels, sondern 
auch die Sicherung des Gebietes del' befreundeten Gemeinden 
betrafen. Del' Name solcher Vereinigungen war Amphiktyonien, 
del' ihrer Mitglieder d!-U{JlUWOY8S J dPCfJl'I<:riOY8S (die Um
wohnenden). War also auch del' Zweck del' Amphiktyonien 
zunachst ein religioser, so konnten sie, so lange sie ihrer ur
spriingliehen Aufgabe treu blieben, auch auf das politische 
Leben del'. einze1nen Gemeinden giinstig einwirken. Doch vel'
mochte keine von ihnen auf die Politik Gesamtgriechenlands 
Einflufs zu gewinnen, urn den Geist del' Zwiespalt zu bannen, 
vielmehr war es del' bedeutendsten, del' delphischen Amphi
ktyonie, welehe die meisten grieehisehen Stamme in sieh ver-
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einigte, vorbehalten, durch ihr Wirken den Untergang des 
Vaterlandes zu beschleunigen. 

Von den Amphiktyonien kennen wir die um den Poseidon
tempel von Onchestos in Bootien, die von sieben Stadten um 
den Poseidontempel auf Kalauria, die delische, an welche die 
Athener bei Begriindung des delisch-attischen Bundes an
kniipften, und die pylaisch-delphische. 

§ 210. Del' Ursprung del' letztel'en ist in Dunkel ge
hiiIlt; doch lafst sich vermuten, dafs sie aus del' Vereinigung 
zweier Amphiktyonien entstanden ist, del' alteren zu Anthela 
in del' Nahe del' Thermopylen und del' jiingeren zu Delphi. 
Ais Mitglieder derselben werden in del' historischen Zeit bis 
zum dritten phokischen Kriege folgende zwolf Volkerschaften 
genannt: die Malier, die phthiotischen AcMer, die Aenianen 
oder Otl1er, die Doloper, die Magneten, die Perrhii.ber, die 
Thessaler, die Lokrer, die Dorer, die Phoker, die BooteI' und 
die loner. Urspriinglich hatten die Thessaler das lJbergewicht 
und auch den V orsitz bei den Beratungen del' Amphiktyonie; 
im Verlaufe del' Zeit wUl'den manche Volkerschaften aus dem 
Verbande gestofsen, um z. T. spateI' wieder aufgenommen zu 
werden. Als Philipp von Makedonien die Phoker 345 unter
wonen hatte, iibertrug man ihm deren Sitz im Amphiktyonen
rate und zugleich seine Leitung. 1m Jahre 339/8 wurden 
die .!.toler an Stelle der verdrangten westlichen Lokrer. auf
genommen, und ihr Einflufs wuchs immer mehr, bis sie die 
Amphiktyonie ganz und gar zu ihren Zwecken mifsbrauchten. 
Die Romer ordneten das Stimmenverhaltnis neu und hoben 
146 den Verb and fiir kurze Zeit ganz auf, steIlten abel' bald 
die urspriingliche Ordnung wieder her. Augustus anderte 
hinwiederum einschneidend die Organisation del' Amphi
ktyonie. 

§ 211. Den Zweck del' Amphiktyonie konnen wir dem 
z. T. erhaltenen Eide ihrer Mitglieder entnehmen, durch den 
sie sich verpflichteten, keine del' amphiktyonischen· Stadte von 
Grund aus zu zerstoren, keiner jemals das Wasser abzuschneiden, 
wedel' im Kriege noch im Frieden,. gegen einen Staat abel', 
del' dawider handle, zu Felde zu ziehen und ibn zu ver
nichtert; endlich den delpbiscben Tempel nacb Kraften zu 
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schiitzen. So war del' zweite heilige Krieg 355-346 das 
Werk del' Amphiktyonen, welche die Phoker wegen Benutzung 
des heiligen, dem delphischen Apollo geweibten Laudes von 
Kirrha zu einerunerscbwinglicben Geldbufse verurteilt batten. 
Nacb einem neunjabrigen, wechselvollen Kriege griff Philipp II. 
von Makedonien ein, vernichtete die Phoker und liefs sich 
deren zwei Stimmen im Amphiktyonenbunde libertragen. Noch 
unbeilvoller war del' Bescblufs desselben von 339, welcher 
Pbilipp zum dritten heiligen Kriege, dem gegen die Lokrer 
von Amphissa, wegen eines dem Apollo geheiligten Feldes 
herbeirief. Denn del' Konig, del' jetzt die Maske abnahm, 
besetzte das wichtige Elatea und bracb schon im folgenden 
Jahre bei Charonea die Unabhangigkeit del' Griechen. 

§ 212. Die Amphiktyonen versammelten sich jahrlich 
zweimal, im Herbste und im Friihjahr (1tV2ala 01rWf2l'Vl), 
1tV2ala saewij), und zwar sowohl bei Pyla als in Delphi. 
Die zwolf Stamme waren abgesehen von den sonstigen Teil
nebmern an del' religiosen Feier durch je zwei l8f20p,Vr;p,OV8s 
und eine unbestimmte Anzabl von 1tV2ayoeot vertreten. Die 
Hieromnemonen bildeten einen standigen Rat, welcber die 
religiOsen Angelegenheiten zu besorgen, das 'l'empelgut zu 
verwalten und die Versammlungen vorzubereiten hatte. In 
dem Rate besafsen sie allein Stimmrechtj jedem del' Stamme 
kam namlich urspriinglich je eine Stimme zu,' in historischer 
ZeIt, sobald sich manche derselben, wie jener del' Dorer, del' 
loner und del' Lokrer, in zwei Teile gespalten hatten, ver
fiigten sie libel' je zwei Stimmen, bezw. iiber eine Doppel
stimme. Die selbstandigen Staaten del' einzelnen Stamme 
li.bten wohl abwechselnd das Stimmrecht ihres Stammes aus, 
wenn nicht einer unter ihnen das besondere V orrecht genofs, 
immer die Stimme auch im N amen del' anderen zu fiihl'en. 
Den Beratungen zogen die Hieromnemonen, welche alljahrlich 
neu bestellt wul'den, nach Gutdiinken und Bedarf die Pyla
goren bei, welche das Interesse ihl'er Heimatsgemeinden ver
traten, ohne jedoch das Recht del' Abstimmung zu geniefsen. 
Wie viel Pylagoren del' einzelne Staat abschickte, mag in 
seinem Belieben gelegen baben. In del' jiingeren Epoche (seit 
dem Ends. des 4. Jahrh.) traten an Stelle del' Pylagoren die 

K 0 P p, Griech. Staatsaltertiimer. 2. Aufl. 9 
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dyo{}m;{}ol. W onten die Hieromnemonen gewissen Ent
scheidungen grofsere Publicitl1t geben oder die Stimmung 
der gesamten anwesenden Amphiktyonen kennen lernen, so 
beriefen sie eine E1<:xA1jala, d. h. eine Versammlung aUer 
Amphiktyonen, die zugegen waren, wohl identisch mit dem 
sogenannten aVVNJ{}lOV r6)v 'AfHPl'UTVOVWV. 

fiI. Politische Verblinde. 

1. Elnteilung derselben. 

§ 213. Mehr Bedeutung fiir die (leschichte Griechen
lands als die Amphiktyonien hatten die rein politischen Ver
bande. Dieselben sind zunli.Chst in zwei Gruppen zu sondern, 
je nachdem sie von vornherein nur einem bestimmten Sonder
zwecke dienten und so auf einen grijfseren oder geringeren 
Zeitraum beschrli.nkt waren oder auf eine dauernde engere 
oder losere Verbindung zweier Gemeinwesen abzielten. Zu 
den ersteren zahlten die Bundesgenossenschaften', aVJl
Jla}(lal, auf Grund deren die paktierenden Staaten unter 
festgesetzten Bedingungen fiir bestimmte oder unbestimmte 
Zeiten sich verp:Bichteten, dieselben Freunde und Feinde zu 
haben, d. h. bei feindlichen Angriffen oder sonstigen Gefahren 
einander zu unterstiitzenj galt die Verp:Bichtung nur fiir 
Defensivkriege der Bundesgenossen, so konnte dies schon 
durcb den besonderen Namen 61tlJla}(la angedeutet werden. 
Zu den aVJlJla}(lat rechneten u. a. der delisch-attische Bund 
und der zweite athenische Seebund. 

§ 214. Enger schlossen sich zwei Staaten durch die 
Isopolitie aneinander, indem sie entweder in zwei gesonderten 
Beschlilssen oder in einer Vertragsurkunde einander, d. h. den 
Mitgliedern des zweiten Staates, das Biirgerrecht zuerkannten, 
so dars der einzelne nach Gutdiinken aus seiner Heimatsgemeinde 
in die andere iibersiedeln konnte und hier dieselben Rechte 
genofs wie die heimischen Biirger. 

Wahrend aber bei Isopolitien die zwei Gemeinden noch 
immer vollig selbstnndig und getrennt voneinander bestanden, 
vereinigten sich die durch Sympolitie verbundenen Staaten 
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zu einem grofseren Ganzen (UOt'JIOV, avaT'YJfta). Bei der Sym
politie wurde eine gemeinsame Regierung, gemeinsame Ge
setze und ein Bundesbiirgerrecht festgesetzt. Die beiden Ge
meinwesen konnten sich allerdings auch jetzt noch eine gewisse 
Selbstli.ndigkeit wahren, indem sie in den heimischen An
gelegenheiten voneinander unabhangig entschieden und selbst 
mit anderen Stitdten eine Bundesgenossenschaft oder einen 
Bund eingehen konnten, sofern sie nicht gegen den mit dem 
zweiten Staate eingegangenen Vertrag der Sympolitie ver
stief sen. In Bundesangelegenheiten aber waren sie der Ent
scheidung der aufgestellten gemeinsamen Regierung unter
worfen. Verbindungen solcher Art waren die sogenannten 
Stammbiinde, die besonders in der jiingeren Periode zu 
einer erfreulichen Bliite gediehen: abgesehen von dem Bunde 
der Thessaler, der Magneten, der Epeiroten und der Molosser 
jener der Phoker, der Loher, der Olynthier, der Akarnanen, 
der Arkader, der Lykier, der Inselbund, insbesondere aber der 
bOotische, achaische und atolische Bund, von denen die beiden 
letzteren in der Zeit von Griechenlands Verfall eine besondere 
Rolle spielten. Bei diesen Stammbiinden, den Sympolitien 
im engeren Sinne, war die Moglichkeit einer Trennung der 
Glieder, das sogenannte dn:On:OAtTeUEt'JI, wenigstens in der 
Idee nicht ausgeschlossen. Gingen hingegen die durch Sym
politie verkniipften Gemeinden wirklich in einem Einheits
s t a ate auf, d. h. verloren die friiher rur sich bestehenden 
Glieder vollig ihre politische Selbstl1ndigkeit, so dafs ihnen, 
wie etwa den Demen Attikas, nur gewisse kommunale Rechte 
verblieben, so nannte man eine solche Vereinigung Syntelie 
oder Synoikismos, und zwar Syntelie mit Riicksicht auf die 
gemeinsamen Lasten, welche die verbundenen Gemeinden zur 
Erhaltung des neuen Gemeinwesens auf sich nahmen, Synoi
kismos im Hinblick auf die Vereinigung des Sitzes der ge
meinsamen BehOrden an einem Orte. Als Beispiel eines solchen 
politischen Synoikismos kann Athen und Megalopolis geIten. 
Hier war eine abermalige Trennung der verlmndenen Teile 
von vornherein gar nicht in Aussicht genommen. 

9" 
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2. Bedeutuug und Verfassung einzelner wiehtiger Stammbiinde. 

A. Der biiotische Bund. 

§ 215. Schon in alter Zeit bestand in Bootien eine 
Sympolitie, deren V orort Theben war, wahrend als das Bundes
heiligtum del' Tempel del' Athene Itonia zu Koronea, wo die 
PambOotien gefeiert wurden, und seit dem Ende des 4. Jahrh. 
der Tempel des Poseidon zu Onchestos galt. Da Theben zur 
Zeit del' Perserkriege die Partei del' Feinde ergriff und nach 
del' Schlacht von Plataa dafiir mit Recht Strafe leiden mufste, 
hOrte del' altbOotische Bund damals auf zu existieren. Er
neuert wurde er 458 durch Sparta, welches damit ein zweites 
Gegengewicht gegen Athens aufsteigende Macht schuf. Thebens 
Verfassung war dabei, entsprechend den Grundsatzen Lake
damons , eine gemafsigte Oligarchie, welcher die iibrigen 
Bundesstadte mehr oder weniger folgten. So blieb es, bis 
nach del' Besetzung del' Kadmea durch PhObidas und nach 
del' Zuriickfiihrung del' thebanischen Demokraten aus Athen 
durch Pelopidas 379 eine Demokratie erstand. Schnell wuchs 
jetzt die Macht Thebens zu einer momentanen Hegemonie 
iiber einen Teil Griechenlands empor: del' grofse Sieg bei 
Leuktra, die Griindung von Megalopolis und Messene, die 
tiefe Demiitigung Spartas, die Unterwerfung von Thessalien 
kennzeichnen diese neun Jahre. Abel' del' Tag von Mantinea, 
362, liefs die Eintagsmacht, die wesentlich nul' auf zwei 
grofsen Mannern ruhte, schnell zuriicksinken.· Nach del' 
Schlacht von Charonea, 338, legte Philipp von Makedonien 
in die Kadmea eine makedonische Besatzung, um von hier 
aus Hellas in Gehorsam zu erhalten. Die kurze Vertreibung 
derselben zu Anfang del' Regierung Alexanders des Grofsen, 
335, veranlafste die Zerstorung del' Stadt bis auf die Burg, 
die Heiligtiimer und das Haus des Dichters Pindar. Die 
iibrigen bOotischen Stadte teilten das Stadtgebiet unter sich, 
die makedonische Herrschaft ging ihren Gang unerbittlich 
weiter. Wenn auch Kassander, del' Vernichter des makedo
nischen Konigshauses, die Stadt wiederaufbaute und den Bund 
herstellte, - beide gewannen niemals wieder Bedeutung. 
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§ 216. Die Verfassung des Bundes blieb in den ver
schiedenen Zeitlagen im allgemeinen unveritnderl, nul' dars 
die jeweilig grofsere oder geringere Macht Thebens die bundes
rechtlich zugesicherle Selbstandigkeit del' iibrigen Bundesstitdte 
mehr oder weniger einschrankte und die abwechselnde Herr
schaft del' Oligarchen und del' Demokraten bald dem Adel, 
bald dem V olke die Entscheidung in die Hande legte. 

An del' Spitze des Bundes stand ein jithriger Archon 
als eponymer Beamte, dem zumeist sakrale Funktionen zu
kamen, wie e1' spater auch seinen Sitz zu Onchestos hatte. 
Die wichtigsten Bundesbeamten abel' waren die sieben Boot
archen, welche die auswartigen Angelegenheiten des Bundes 
leiteten und im Kriege den Oberbefehl des ihnen untergeord. 
neten Truppenkontingentes fiihrten. Sie wurden von den 
selbstandigen Bundesstadten auf ein J ahr gewahlt, deren es 
jedoch spater mehr als sieben gab. 1m 5. Jahrhundert waren 
namlich bundesunmittelbare Stitdte: Theben, Thespia, Tanagra, 
Orchomenos, Haliarlos, Koroneia und Kopaj im 4. Jah1'hundert 
hingegen: Akraiphia, Anthedon, Haliartos, Kopa, Ko1'oneia, 
Lebadeia, Orchomenos, Platitit, Tanagra, Theben, Thespia, 
Thisbe, Charonea, Hyettos. Withrend nun Theben auch u( 
diesel' jiingeren Epoche alljahrlich im Kollegium del' Bootarchen 
verlreten war, ofters selbst durch zwei Mitglieder, besetzten 
die iibrigen Stadte nunmehr nach einem unbekannten Turnus 
die anderen Stellen. 

Den Bootarchen stand als Befehlshaber del' Reiterei 
del' Hipparchos zur Seite. Seit dem Jahre 245, in welchem 
die Booter dem atolischen Bunde beitreten mufsten, bestellten 
sie einen 6T(2aTYJYos als obersten Bundesbeamten. 

Zur Zeit del' Oligarchie entschied ein vierfach geteilter 
Rat, withrend del' Demokratie del' zu Theben versammelte 
bap,os T6)y BOlWT6)v iiber Bundesangelegenheiten. 

B. Der iitolische Bund. 

§ 217. Das V olk del' .!toler trat erst mit dem Be· 
ginne del' makedonischen Herrschaft aus seiner politisch un-
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bedeutenden Stellung heraus. Vor Philipp II. von Makedonien 
beugte es sich nicht, und er zog es vor, mit den Halbwilden im 
Frieden zu leben. Auch die Zeiten Alexanders des Grofsen 
lief sen sie ziemlich unberiihrt, nach seinem Tode standen sie 
unter den Griechen fast allein noch frei do.. Vergeblich suchten 
nach dem lamischen Kriege, 322, Antipater und Krateros sich 
das trotzige Volkchen zu unterwerfen; sie mufsten zufrieden 
sein, mit ihm einen Vergleich zu schliefsen. Jetzt richtete ein 
Teil der Griechen hoffnungsvoll seine Augen auf die Tapferen 
und trat ihnen naher, anderseits dehnten sie selbst mit den 
W affen ihre Macht aus. Ihre Unabhangigkeit gegen das Make
doniertum zu wahren, stifteten sie den atolischen Bund, zu 
welchem in dessen Bliitezeit folgende Staaten gehorten: Lokris, 
Phokis, Delphi, Teile von Thessalien, Tegea, Mantinea, Orcho
menos, Phigalia, Kephallenia u. a. m. 

Durch den Heldenmut, welchen die Atoler 279/8 im 
Kampfe gegen die Kelten bewiesen, an dem sie mit dem 
grofsten Kontingente unter allen Griechen teilnahmen, hatten 
sie ihr Ansehen wesentlich gefordert. Eine weitere Aus
dehnung ihrer Eidgenossenschaft hinderte aber die Feindschaft 

"derselben mit dem achiiischen Bunde und die fortdauernde 
Mifsachtung der Griechen gegen die niedere Bildungsstufe 
der ltoler. 211, also w1thrend des zweiten punischen Krieges, 
schlossen sie ein Biindnis mit Rom und verhinderten in den 
folgenden Jahren, dafs Philipp IlL, nach Italien iibersetzend, 
dem Hannibal die Hand reichte. Obgleich die Romer sie 
zum Danke dafiir im Stiche liersen, standen sie dennoch 197 
bei Kynoskephal1t, wo Makedoniens Hegemonie iiber Griechen
land unterging, auf der romischen Seite. Bald jedoch trat 
seitens der ltoler K1tlte, dann aber Feindschaft gegen das 
langverbiindete Rom ein. Die Eifersucht wegen der Be
giinstigung des achaischen Bundes durch die Romer verleitete 
die Atoler, Antiochos den Grofsen von Syrien zur Befreiung 
Griechenlands aufzufordern. Nach dessen Niederlage am Berge 
Sipylos bei Magnesia folgte 189 ihre Unterwerfung durch 
den Konsul Fulvius Nobilior. Der 1ttolische Bund, der nur 
vOriibergehend von den Romern aufgelOst wurde, gewann nie 
mehr irgend welche Bedeutung; das zu einem romischen 
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Unterthanen gewordene Bergvolk sank in seine f'riihere Un
bedeutendheit und Verkommenheit zuriick. 

§ 218. Die Stellung der einzelnen Bundesgenossen be
ruhte im allgemeinen auf dem Prinzip der Gleichheit; doch 
waren nur die eigentlichen Atoler untereinander durch Sym
politie verbunden, wahrend sie sich den auswartigen Staaten 
durch Isopolitie angeschlossen hatten und iiber dieselben eine 
gewisse Oberherrschaft zu erreichen strebten. 

Der oberste Bundesbeamte war der eponyme o't'f}aTf})I()S, 
der auf ein J ahr gewahlt wurde und nur nach einjahriger 
Unterbrechung sein Amt wieder verwalten konnte. Er hatte 
im Vereine mit dem Bundesrate (OVVS()f}lOV) die laufenden 
Geschafte zu besorgen, so namentlich die auswartigen An
gelegenheiten zu leiten und die V orbereitungen zu den Bundes
versammlungen zu trefl'en. In diesen konnte er, wenn es 
nicht einen Kriegsbeschlufs galt, personlich Antrage stellen; 
fiir die Ausfiihrung der von del' Bundesversammlung gefafsten 
Beschliisse mufste er sorgen. Zugleich war er der Oberfeld
herr im Kriege und veranstaltete, sobald del' Krieg beschlossen 
war, die Aushebung der notigen Truppen. 

Der zweithiichste Beamte war der i'lrltaf}%OS, welcher 
die Reiterei befehligte. Als Schreiber bei den verschiedenen 
Versammlungen fungierte ein Yf}ap,p,aTcvs, als Verwalter der 
durch die Bundessteuern gebildeten Bundeskasse ein 't'ap,las. 

Die Gesamtheit der atolischen Biirger wurde ordentlicher
weise jahrlich nur einmal berufen, und zwar nach der Herbstes
Tag- und Nachtgleiche. In dieser Zeit kamen sie namlich 
zu ThermoIi in der Nahe des Apollo-Tempels zur Festfeier 
der Panatolien zusammen. Mit denselben verbanden sie die 
ordentlichen Bundesversammlungen, denen es oblag, 
die Bundesbeamten zu wahlen, iiber Krieg und Frieden 
schliissig zu werden u. s. w. Aufserordentliche Versamm
lungen konnten, wenn notig, zu jeder Jahreszeit, auch nach 
anderen Orten berufen werden, nur durften sie nie iiber Krieg 
und Frieden, noch iiberhaupt abgesehen von besonderen Aus
nahmsfallen fiber andere Dinge beraten, als ihr Programm angab. 
Als die Atoler die Leitung der delphischen Amphiktyonie an 
sich gerissen hatten, war Delphi der sakrale Mittelpunkt des 
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Bundes. So wurden denn nunmehr die Inschriften, welche 
Dekrete der Bundesversammlung enthielten, nicht blofs zu 
Thermon, sondern auch zu Delphi aufgestellt. 

Die Leitung der Bundesversammlung fiihrte nebst dem 
Strategen ein Ausschufs der Bundesratsherren, wahrscheinlich 
die sogenannten 1t~o(1T:(h'at. Zur Verwaltung der Bundes
angelegenheiten war namlich ein standiger Rat bestellt, (1vv
t()~toV , (1vvel)~Ot , auch d1tooA,1JT:ot genannt. Dieser pflog 
mit dem (1T:~aT:rJ)'6s die notigen Beratungen, nahm die Berichte 
einheimischer und fremder Gesandt.en entgegen, fiihrte diese 
in die Bundesversammlung ein und war im Vereine mit dem 
Strategen auch als Bundesgericht thatig. Die Anzahl seiner 
Mitglieder betrug zum mindesten 600, welche auf die einzelnen 
Gemeinden nach deren Grofse verteilt waren. 

C. Der achiiJsche Bund. 

§ 219. Zu derselben Zeit, wo sich der atolische Bund 
bildete, 280, wurde del' alte achaische erneuert: Griechenland 
schien neu geboren zu werden. Es war nicht ein halbbarba· 
l1.scher Stamm, der hier die Sache der hellenischen Einheit in 
die Hand nahm, sondern ein alter, in Gerechtigkeitsliebe und 
Mafsigung bewahrter. 

Seit dem AufhOren des heroischen Konigtums in Achaja 
bestand daselbst ein ZwolfstiLdtebund als Vereinigung zu reli· 
giosen Zwecken und zur Aufrechterhaltung des Landfriedens. 
Der sakrale Mittelpunkt desselben war das :4.,tu.i~tOv zu 
Aigion. Als nach dem lamischen Kriege diegriechischen 
Stadte makedonische Besatzung aufnehmen mufsten, ward der 
Bund 324 aufgelOst. Wahrend der Bedrangnis des Anti· 
gonos Gonatas und der Verwirrung del' makedonischen Ver· 
haltnisse schien der Augenblick gekommen zu sein, das ver· 
hafste loch abzuschiitteln. Vier jener altachaischen Stadte 
waren es, die sich zu Schutz und Trutz zusammenthaten. 
Ihnen traten in kiirzester Zeit sechs andere bei, so dars ein 
Zehnstadtebund ersiand; Helike, die alte Hauptstadt, war 
373 wiLhrend eines Erdbebens vom Meere verschlungen worden 
und Olenos zur Unbedeutendheit herabgesunken. Dreifsig Jahre 
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lang erweiterte sich die Eidgenossenschaft nicht. Da trat 
ihr 251, veranlafst durch den kUhnen Tyrannenvertreiber 
Aratos, Sikyon bei, 243 das durch ebendenselben von seiner 
makedonischen Besatzung befreite Korinth. Schnell folgten: 
Megara, Troizen, Epidauros, Megalopolis, Argos, Hermione, 
Phlius, Arkadien - die Halfte des Peloponnes. Das Ideal 
des Perikles, die Vereinigung des gesamten Hellenentums, die 
ein iLtolischer Bund zu erreichen aufser stande war, Bchien 
durch den achiLischen verwirklicht zu werden. Einen Augen
blick! Da trat der Partikularismus dazwischen, der wie ein 
roter Faden das gesamte griechische Leben durchzieht. In 
dem Kampfe mit dem lakediLmonischen Konige Kleomenes TIL 
wurden die Achaer zu wiederholtenmalen besiegt und gerieten 
in immer grofsere Bedrangnis; da riefen sie den makedonischen 
Konig .Antigonos Doson zur Hiilfe herbei, der 221 die wieder
geborene Macht der Spartaner "bei Sellasia zertriimmerte. Mit 
ihnen geriet abel' auch der achaische Bund unter die eiserne 
Hand Makedoniens, und, als dessen Macht gebrochen war, 
unter die Roms. So hoch auch die Strategen Philopomen 
und Lykortas als Feldherren und Staatsmanner dastehen mogen, 
all ein Durchdringen zum Licht war nicht mehr zu denken. 
N ach einer Reihe von HiLndeln und Verwicklungen, welche 
eine romische Partei innerhalb des achaischen Bundes schurte, 
stiirzte sich der letztere 146 kopfiiber in den Verzweiflungs
kampf mit del' Weltherrscherin. Die letzten Strategen, Kri
tolaos und Diaios erlagen der uberlegenen Kraft und Kriegs
kunst, Korinth wurde der Zerstorung preisgegeben, der achaische 
Bund aufgelOst. 

§ 220. Noch enger als die Mitglieder des iLtolischen 
Bun des schlossen sich die des achaischen Bundes aneinander; 
die BehOrden, Gesetze, Miin~en, Mafse und Gewichte waren in 
allen BundesstiLdten so gleichfOrmig, dafs nach Polybios zur 
vollendeten Einheit nur noch eine Stadtmauer um das Ganze 
gezogen zu werden brauchte. 

Das hOchste Ansehen genofs wie bei dem iLtolischen 
Bunde, mit dem der achaische uberhaupt eine iLhnliche Ver
fassung hatte, der 6T()aT'Yj)I()S. Urspriinglich wurden aller
dings zwei Strategen gewahlt, "denen der Bundesrat und der 
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yeap,pn:r:EVS zur Beite stand. Beit dem Jahre 255 aber be
stellte man nur einen Btrategen, der sein Amt bald im Friih
jahre, bald im Herbste antrat. Dieser fiihrte nicht nur im 
Kriege den Oberbefehl und bestimmte die Grofse del' Kon
tingente, sondel'll hatte dieselbe hochste Administrativgewalt 
wie der 6T:'eaTr}yOS des atolischen Bundes; auch dss Bundes
siegel verwahrte er. Er wurde wie die ubrigen Beamten fUr 
ein Jabr bestellt, und seine Wiirde soUte nach dem Gesetze 
nie kontinuierlich von einem und demselben verwaltet werden; 
doch gab es genug Ausnahmen hiervon. Starb ein Stratege 
wii.hrend des Amtsjabres, so trat sein Amtsvorgll.nger wieder 
ein. Neben dem Strategen gab es den Hipparchen, den Nau
archen fUr die Flotte und den yeap,p,aT:'EVs. 

Was die Bundesversammlungen betrifft, an denen 
jeder uber 30 Jahre alte achl1ische Burger teilnehmen konnte, 
mufs man die gewohnlichen (ordentlichen) von den Voll
versammlungen (den aufserordentlichen) unterscheiden. Da 
namlich die Teilnehmer an denselben keinen Sold empfingen, 
so kam es bei der weiten Ausdehnung des Bundes, dessen 
Mitglieder im Gegensatze zu denen des ittolischen insgesamt 
durch Sympolitie verbunden waren, dazu, dafs sich die itrmeren 
Burger nur bei besonderen Anlitssen einfanden, withrend die 
bemittelten regelmitfsig erschienen. So entwickelte sich von 
selbst der Unterschied zwischen den grofsen und kleinen 
Bundesversammlungen. Die ordentlichen Versammlungen 
wurden urspriinglich stets zu Aigion abgehalten; spateI' seit 
189 konnte der Ort Bach Belieben gewithlt werden, was bei 
den aufserordentlichen schon friiher der Fall war. Letztere 
soUten nur, wenn es Krieg oder Frieden, den Abschlufs einer 
Bundesgenossenschaft oder in spitterer Zeit die Mitteilung 
eines Bescheides von seiten des romischen Senates galt, berufen 
werden. Sie withrten nicht l!tnger aIs drei Tage und konnten 
nur uber Dinge beraten und beschliefsen, deretwegen sie ver~ 
anstaltet waren j am ersten Tage wurden die Antrlige gestellt, 
am zweiten erfolgte die Debatte, am dritten die Abstimmung. 
Die ordentlichen Bundesversammlungen wurden mehreremals 
wlihrend des J ahres berufen und hatten im allgemeinen das
selbe Entscheidungsrecht wie die ittolische Bundesversammlungj 



§§ 221. 222. Kolonie und Mutterstadt. 139 

TOr allem wurden von ihnen die Beamten gewahlt, neue 
Bundesmitglieder aufgenommen und fiir den Fall, als sich 
der Bund gegen den Angriff eines Feindes zu verteidigen 
hatte, der Krieg beschlossen und die Grofse der Kontingente 
bestimmt, endlich das Bundesgericht ausgeiibt und ahnliches. 
Die Abstimmung erfolgte nach Stadten , doch wurde die 
Meinung der einzelnen Gemeinden durch die Majoritat der 
erschienenen Gemeindeangehtirigen festgestent. 

Zur V orbereitung und Leitung der Bundesversammlungen 
wie iiberhaupt zur Besorgung der laufenden Geschafte waren 
dem Strategen zehn oapwfJ)'oi beigesellt, welche im Vereine 
mit ihm die Bundesversammlungen beriefen und bei Ab
schlufs von Vertragen und Eidesleistungen den Bund repra-
sentierten. . 

Die Demiurgen bildeten im Verein mit den iibrigen 
Bundesbeamten einen Staatsrat, den der Stratege von Zeit zu 
Zeit zusammentreten liefs . 

.d. Kolonie und Mutterstadt. 

§ 221. Aus dem klein,en Griechenland ist im Osten und 
Westen eine iiberaus grofse Zahl von Kolonien hervorgegangen, 
die, erblUht, ihre Mutterstadte an Macht und Reichtum iiber
troffen haben. So stark und kraftvoll war einst der Stamm, 
der solche Aste trieb. 

In das Jahrhundert von 750-650 flint die Haupt
griindungszeit der griechischen Kolonien. Am fruchtbarsten 
wurde MiIet, die Mutterstadt von mehr als achtzig Tochter
stadten, Chalkis mit deren fiinfzig, Korinth und Megara mit 
einer ungezahlten Zahl. Noch reicher aber als im Nordosten 
und Osten erbliihte im Westen von Hellas auf Sicilien und 
in Unteritalien, das den Namen Grofsgriechenland erhielt, das 
griechische Leben. . 

§ 222. In den altesten Zeiten war die sogenannte 
dorische Wanderung der Anlafs gewesen, dafs die verschiedenen 
Stamme auf den Inseln des agaischen Meeres wie in Klein-
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asien Pflanzstiidte anlegten. In spaterer Zeit aber bewirkten 
mannigfache Umstande die Aussendung von Kolonien. So 
wandten aus Freiheitsstolz, um nicht die Knechte ihrer tIber. 
winder zu werden, die Messenier und Phokiienser ihrer Heimat 
den Riicken. Innerem Unfrieden zu entgehen, verliefsen Archias 
Korinth und Phalanthos mit seinen Partheniern Lakonien, 
jener 4er Griinder von Syrakus, dieser der von Tarent. Hau· 
figer fanden Auswanderungen statt, wenn es galt, fiber. 
volkerung zu beseitigen und einer hungernden Arbeiter· 
bevOlkerung eine bessere Existenz in fremden Landen zu 
schaffen oder auch strategisch wichtige Punkte zu besetzen. 
Allein viel· ofter wurden Kolonien im Handelsinteresse aus· 
gesandt, Stiitzpunkte des Handels der Mutterstadt mit den 
Eingeborenen der Binnenlitnder zu sein; daher legte man sie 
grofstenteils an den Kiisten an. Mufste nicht ein solcher 
Markt mit den, namentlich in der ersten Zeit, noch handels· 
ullkundigen Barbaren gleich gewinnreich fiir Einfuhr wie 
Ausfuhr werden? 

§ 223. Das Verhiiltnis der Kolonie zur Mutter· 
s tad t war, sofern letztere bei ihrer Griindung selbst thittig 
war und diese unterstiitzte, seinem Prinzipe nach das der 
natiirlichen Pietiit der miindigen Tochter gegen ihre Mutter, 
so dafs ein Krieg zwischen ihnen eigentlich eine Unmoglich
keit sein sonte. Ais Ausnahme ist es zu betrachten, dafs 
Tochterstitdte an -die Mutter Abgaben zahlten oder sich von 
ihr die obersten Beamten und Priester setzen lief sen. In der 
Regel sandte dagegen die Kolonie zu den hOchsten Festen 
der Mutterstadt feierliche Gesandtschaften und liers Opfer 
darbringen; umgekehrt wurden bei den Festen der Kolonie 
die Abgesandten der alten Heimat durch Ehrensitze und 
sonstige Auszeichnungen geehrt, auch den einfachen Biirgern 
jener die besten Platze bei Festspielen eingeraumt. Aber trotz 
alledem blieb die im Griechenherzen unvertilgbare Neigung, 
sich von einander zu trennen, gegen die, sich mit einander 
enger zu verbinden, die vorwaltende. 

§ 224:. Der Hergang bei Griindung einer Kolonie 
(d1tOlUla), welche mit Willen und Unterstiitzung der Mutter· 
stadt vorgenommen ward, pflegte, nachdem man sich iiber die 
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Stelle, wo sie liegen sonte, geeinigt hatte, folgender zu sein: 
zuerst wurde das Orakel befragt, und wann dasselbe eine 
giinstige Antwort gegeben hatte, ging man weiter. Dazu 
gehOrte die Wahl eines Griinders ( oi1aadjs) und eine 
(jffentliche Aufforderung zur Teilnahme mit Angabe del' Be
dingungen; oft wurden den Kolonisten (anotUot) Geld und 
Waffen mit auf den Weg gegeben. Dann setzte man eine 
formliche Stiftungsurkunde auf, welche das Verhaltnis zwischen 
Mutter- und Tochterstadt regelte. Mit an Bord genommen 
wurden aus dem Stadthause das heilige Feuer, die Gotter del' 
Stadt und die Hausgotter del' Ansiedler. Del' Grunder hatte 
bei del' unter feierlichen Ceremonien unternommenen Abfahrt 
Feldmesser, urn die Grundstucke del' kiinftigen Stadt und del' 
Umgegend, zu vermessen, und Weissager urn sich. -- Eine 
besondere Eigentumlichkeit im Kolonienleben ist die, dafs del' 
Griinder nach seinem Tode zuweilen auf dem Markte begraben, 
immer abel' als Heros verehrt wurde. W oUte die Tochter
stadt selbst neue Kolonien aussenden, so wandte sie sich bis
weilen an die Mutterstadt mit del' Bitte, einen obaadjs zu 
bestimmen. 

Uber die Kleruchien, von denen wir die athenischen ge
nauer kennen, ist oben gehandelt worden. 
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Mauem der Stadt Athen 54, 56, 

57. 
I'Ellt(laVES 39. 
Metoken 84 f. 
I'E7:olx£ov 84. 
1'717:(lOVOI'O£ 107. 
Metroon 55. 
I'£Xfl" i'l£x.t71l1la 32. 
Minos 4. 
Minyer 4. 
I'vip.rCt£ 49. 
I'o(la£ 36. 
Mordprozesse 94 f., 112 f. 
1'0.ftaxES 24. 
1'0.ftlDvES 24. 
Myrmidonen 4. 

N. 
Nauarchen in Sparta 28, 37 f. 
Naukrarien 60 f., 71. 
Nausinikos 119. 
va;;7:at 37. 
Neodamoden 24. 

L. VOI'Ot ~1f' aV6f1l 97 f. 
Lakedamon 11 f. Nomophylakes 81. 
AaxE6atl'ovwt 26. v&.!tOt 86. 
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o. 
Oben 27. 
Orakel 127. 
Orehomenos 4. 
Orneaten 24, A. 1. 
Ostrakismos 71, 98. 
OVAClfLOl 37. 

P. 
1tClt~OVOfLOr; in Sparta 39, auf 

Kreta 50. 
Palladion 112. 
IIClvwftr}vCltCl 59. 
Pandion 58. 
1tClY'K(I&l:tov 40. 
1tClQa{3oAov 113. 
1tClQcxyQlXrpr} 114. 
1tIXQIX'KIX1:IX{3oAi 113. 
1tIXQaa1:CXals 113. 
Parteien in Athen 68 f., 71, 80. 
1t1X1:QOVOfLOt in Sparta 21 f. 
Peisistratos 69. 
1tEAIXVOQ 35. 
Pelasger 1 f., 3. 
1tEAa1:lXt 63. 
Pelopiden 4. 
1tEV1:7J'KOa1:r} 116. 
Perikles 73. 
Perioken in Sparta 14, 24 ff., auf 

Kreta vgl. v?rr}'KOOt. 
1tEQl1tOAOr; 89. 
rpEl~l1:t1X 43 ff. 
rptAr}1:0QE S 51. 
rpovos ~'Kov(jtOS 94. 
rpoQOS {3lXatA,txos 25. 
- del' Bundesgenossen 117, 123 f. 
Phratrien in homer. Zeit 8, in 

Athen 59, 88. 
Phreatto 112. 
rpQovQa 38. 
rpVAlXpxol 108. 
Phylen in homer. Zeit 8, in Sparta 

27, ionisehe Phylen in Attika 
58, 70, lokale Phylen 70, 82. 

rpVAO{3IX(jtAEis 59, 60. 
1twa'KtOv 111. 
Piraeus 56 f. 
Pnyx 95. 

Polemarch in Sparta 36, in Athen 
62, 105. 

Poleten 106. 
1toAi1:lXt 8. 
Poristen 74. 
Praktoren 106. 
1tQ0{30Ar} 100, 11 O. 
1tQ0{30VAEVfLlX 67, 91, 96. 
1tQo{30VI.Ot 74. 
'1tQoXElQ01:0VllX 96. 
1tQ6E~QOt 93. 
1tQoElarpoQa 120. 
1tQoQQ7Jats 94. 
1tQoa'KA7J(j tS 113. 
1tQo(j1:a1:lXt 136. 
1tQo(j1:(X1:7JS 84, 85. 
1tQofJ'E(jfLllX 115. 
'1tQro1:lQIXVEr; 39. 
Prozessgang 112 ff. 
1tQv1:IXVEilX 113. 
Prytaneion 55; ~t'KIX(j1:i,QtOV 1:0 ~1t£ 

IIpv1:IXVElrp 112 f. 
Prytanen 93. 
1/Jr}qJtafLlX 97. 
1/Jrrpor; 1tAnQ7Js, -1tE1tEQ7JfLEV.7J 115. 
1tVAIXYOQOt 12V. 
1tVAlXllX 129. 
ITMhot 29. 

R. 
Ratsbeschliisse 91. 
Reiseverbot in Sparta 45. 
Romer in Sparta 21, in Athen 

82f.; ihr Verhaltengegeniiber 
del' delph. Amphiktyonie 128. 

S. 
Sehl1tzungsklassen in Athen 64, 

66, 73, 119. 
Sehiedsrichter, kompromissari

sehe in Sparta 36, in Athen 
vgl. ~tClt1:7J1:IXl. 

Seisaehtheia 65 f. 
ahor; 122. 
at1:orpVI.IX'KEr; 107. 
(j'KEI.7J 54. 
(j'K7J1t1:0VXOt {3aatA1jEr; 6. 
Sklaven in heroiseher Zeit 9, in 

Athen 83 f.; vgl. Reloten, 
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p,vriJ1:ct.t, aq)(xp,u)Juu, For.ths, 
Z(}~Grov1j1:0t. 

Sklavensteuer 83. 
GlIVUtJ.1j 34. 
Sold in Athen 73,76,90,97, 101, 

121, 122. 
Solon 64if. 
Sparta 4, 12 f. 
Spartanische Konigshauser 4, 15. 
Spartiaten 26. 
GcpCXt(}EiS 39. 
Stammbiinde 131 if. 
G1:0CX 1tOtllll..1j 55. 
Strafen, gerichtliche in Sparta 

]36, in Athen 115. 
Strategen in Athen 1 08, als oberste 

Bundesbeamte 133, 135 fOo 
137 f. 

G1:(!CX1:7JYOS ft1J1:o'll.(!d1:oo{! 108. 
- 8i'll.Dt1:os (1:(}£t:OS 'lI.. 1:. 1...) Dt1m5s 

108. 
- 0 E1tt T:(~ on.l.Dt 82. 
G1:(}DtT:EiDtt ?:v 1:o);s inooviJp,otS, - iv 

1:0£S P,E(}flHV 122. 
Suppe, schwarze in Sparta 44. 
Gv).l0YEiS 97. 
GiJp,{1o.l.Dt 97, 111. 
GVp,{1ov.l.o£ 34, 38. 
GVp,p,DtXicx 130. 
Symmorien fiir die E1Gcpo(}d 119 f., 

- fiir die Trierarchie 120 f. 
Sympolitie 130 f. 
GVV1)YO(}O£ 99. 
GVl'Y(}DtcpEis 75, 76. 
GVYlI(}7J7:£G!£OS 48. 
GVVO{lIUl 59. 
GVVOt?I£G!£OS, Begrifl:' des G.131, in 

Athen 58 f. 
GVV1:d~HS 125. 
GVvt:iJ.EUl 120, 131. 
GVV1:(}£7J(}ft(}Zift 120. 
GVGx1jVO£ 40. 

T. 
ulX1:ft£ 124. 
1:cx!£lft£ 106 f., 1:. 1::;:S {1ovJ.ijs 94, 

1:ft!£lDts 1:ijs n(}v1:DtvEifts 94, 
- rov 81)fOV 107, 1:ft!£ift£ 
1:WV t:1is Aft7Jvft{ftS 106 f., 
- 1:WV aUwv ftErov 106 f., 

'!:wv ftEOO(}£lIroV 107, t:iiv G1:(}IX< 
UOOU'lI.WV 107. 

1:ft~{Dt(}ZO£ 108. 
U;~tS 122. 
T:E iZ7J, 1:a !£ft'll.(}cf. 54. 
t:iJ.7J in Sparta 34 f. 
T:EJ.WVft£ 91. 
1:I;;'OS 116 f. 
1:E!£EVOS 6 f. 
ftEp,LGT:E S 7. 
Theopomp 18. 
Theorika 73, 80, 107. 
Theramenes 78. 
ftE(}cf.nOVT:ES 7. 
'fheseus 58, 59. 
Thesmotheten 82, 97, 104, 105 
ft£ftGWODt£ 71. 
-!toJ.os 55, 93. 
ftOOO'll.OS 8.· 
Thrasybulos 76, 78. 
t:ip,r;!£ft 119 f. 
Tischgesprache 44. 
,!:(}ftV!£Dt ill 1t(}ovoias 94. 
'!:(}EGftVT:ES 36. 
1:(}£7JQDtQXiDt 120 f. 
Tritt yen 60. 
Tyrrhener 2. 

u. 
Unterbeamte in Sparta 35, in 

Athen vgl. vnr;QE'!:ftt. 

V. 
Vierhundert, die 73 if. 
Volksbeschliisse 97. 
Volksversammlung in homer. Zeit 

8, in Sparta 31, auf Kreta 50, 
in Athen 64, 67, 95 if. 

Vorwahl 67, 71, 101. 

W. 
Wahl in Athen 64, 69, 101. 
FOtllEES 49. 

x. 
~EVDtYOS 47. 
SEv7JI..DtGirx 33. 
~EV£'lI.OV '!:EI..OS 117. 
SEVO£ nDtQEnt8r;!£ovv1:ES 84. 
Xuthos 58. 

Z. 
Zeugenaussage 113 f. 
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