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Vorwort. 
Die letzten Behandlungen allgemeinen lnhalts, welche dem romi

schen Kolonate und seinem Ursprunge geIten, konnten den Schein er
wecken, als ob die Frage, wenigstens in ihren ailgemeinen U mrissen, 
dureh die letzten, hauptsachlich afrikanischen epigraphischen Funde 
erledigt ware. 

Ieh will nicht leugnen, daB uns die afrikanisehen Inschriften und 
die Arbeiten eines Mommsen oder Fustel de Coulanges vieles ge
lehrt haben. Das Bild, welches diese Forscher gegeben haben, ist 
seitdem durch die Arbeiten M. Webers, Sehultens, His', Toutains, 
Cuqs, Mispoulets, Beaudouins vertieft und erweitert worden. 
Desto dringender aber wurde dadurch das Bediirfnis, das viele Neue, 
das wir iiber die Anfange des Kolonates, iiber die Formen, in welchen 
sich dasselbe entwickelt hat, erfahren haben, wirklich historiseh d. h. 
genetisch zu erkHiren, zu den wirklichen Wurzeln jader Erscheinung 
in dem komplizierten Bilde herabzusteigen. 

Je mehr wir lernten, desto klarer wurde es fiir jeden Einsich
tigen, daB das Kolonat, wie es uns in den rechtlichen Quellen des 
IV. und der folgenden Jahrhunderte erscheint, auch in dieser Zeit, 
trotz der Bemiihungen der romischen Kaiser, das Bild zu unifizieren, 
eine hOchst komplizierte Erseheinung ist, welche in den verschiedenen 
Provinzen des romischen Reiches durchaus nicht mit demselben MaB
stabe gemessen werden darl. 

Auch das viele Fremdartige, keineswegs Romisch-italische, welches 
aile Forscher mit Mommsen an der Spitze in dem Bilde des rom i
sehen Kolonates des II. und der folgenden Jahrh. n. Chr. gefunden 
und konstatiert haben und welches nicht iiberall in gleichen Formen 
auf tritt, heischte ErkIarung und konnte aus dem italisch-afrikanischen 
Material durchaus nieht geniigend erkHirt werden. 

Dringep.d notwendig wurde es auch, die Bedeutung der versehie
denen Faktoren, welcbe sich im Laufe der Untersuchung als die 
treibenden Krafte erwiesen haben, in ihrem richtigen gegenseitigen 
Verhaltnis abzuschatzen. Wichtig vor allem war es, eine Antwort 
darauf geben zu konnen, inwieweit del' Staat neben der von ihm 
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unabhangigen wirtschaftlichen und sozialen Evolution hemmend oder 
Iordernd in die Entwicklung eingriff und in welche Formen er diese 
Eingriffe eingekleidet hat. Seine Finanzpolitik vor allem, welche in 
ihren Zusammenhangen mit der wirtscbaftlichen Struktur noch lange 
nicht geniigend erfaBt ist, wirkte als starker Faktor in der weiteren 
Gestaltung und Einkleidung der wirtschaftlichen und sozialen Ver
hiUtnisse. Die Wirkungen dieser Finanzpolitik zu _ verfolgen, ihre 
Formen zu klaren,' ihre Gestalt in ihren verschiedenen Brechungen 
wiederzugeben, wie es fiir das IV. und die folgenden Jabrhunderte 
von Seeck versucht worden ist, wurde zur dringenden Aufgabe auch 
Iur die vorhergehenden J ahrhunderte. 

Wo man aber nun das verwiekelte Problem nur angriff, stellte 
es sieh beraus, daB das bis jetzt in Betracht gezogene Material bei 
weitem nicht ausreicht und daB es dazu noch aus dem romischen 
Rechte und der romischen administrativen Praxis, aus den romisch
italisehen wirlschaftlichen und sozialen Verhaltnissen aUein durchaus 
nicht zu erklaren und in allen Einzelheiten zu erfassen ist. Die auf
bliihende Papyrologie und das sich in Agypten und Asien ansammelnde 
papyrologiscbe und epigraphiscbe Material, die Arbeiten P e y ron s, 
Lumbrosos, Wilckens, Mitteis', Grenfells, Hunts und anderer 
einerseits, die Untersuchungen vor allem Ramsays andererseits zeigten 
aueh, in welcher Richtung man zu arbeiten batte, urn das Material 
zu vervollstandigen und die genetischen Zusammenhange festzustellen. 
Man muBte unbedingt auf das hellenistische Material zuriickgreifen, und 
zwar nieht nur auf das Material der romiscben, sondern auch der vor
romischen Zeit: der romische und vorromische Hellenismus erwiesen 
sich als eine geschlossene Einheit, in welcher sich nur einige tiefere 
und weniger tiefe Einschnitte konstatieren lieBen. Die Forscher auf 
diesem Gebiete, gestiitzt auf die glanz~nden Resultate der Erforschung 
der orientalischen Monarchien in ihrer vorhellenistischen Entwicklung, 
sahen daneben auch sofort ein, daB das Hellenistische nur aus dem 
Orientalischen und seiner Verquickung mit dem Griechisch-Vorhelleni
stischen zu erfassen ist. 

Der Horizont schien sich ins UnermeBliche zu erweitern. 
Dies VnermeBliche darf uns aber nicht abschrecken und hat auch 

einzelne Forscher nicht abgeschreckt. Wir sind zwar noch weit davon 
entfernt, eine zusammenhangende Geschichte schreiben zu konnen; aber 
die schonen Resultate, welche z. B. auf unserem Gebiete M. Weber in. 
seinem bahnbrechenden Artikel "Agrargeschichte" im Handworterbuch 
der Staatswissenschaften (3. Aufl.) erzielt hat, sind gerade dazu an
getan, um zum weiteren, eindringenderen Forschen auf breiterer Basis 
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auch auf dem Gebiete der antiken Agrargeschichte zu reizen. Fiir 
mich personlich war as eine groBe Freude, nachdem die Grundlinien 
der vorliegenden Untersuchung schon fest lagen und auf dem histo~ 
rischen KongreB in Berlin vorgetrag('n worden waren, einzusehen, 
in wie vielen Punkten meine Ansichten mit denen M. Webers sich 
deckten. 

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist durch das oben Ge~ 
sagte geniigend angedeutet. lch muB aber hier ausdriicklich bet on en, 
daB ich mir gar nicht anmaBe; das ganze Problem in allen seinen 
Brechungen angefaBt zu haben: das ganze Problem griindlich durch~ 

zuforschen, iibersteigt bei weitem meine Kriifte und mein Wissen. 
Mein Ziel in der vorliegenden Untersuchung ist viel beschrii.nkter. 
Zwei Hauptideen haben mich durch das unermeBliche Material ge
leitet: erstens die Idee, daB die agrarische und wirtschaftliche Ent~ 
wicklung in den einzelnen TeilEm der hellenistischen und romischeI\ 
Welt keineswegs einheitlich ist, zweitens die "Oberzeugung, daB die 
Staatspolitik in den wirtschaftlichen und speziell agrarpolitischen 
Fragen sich in der romischen Zeit unter groBem Einflusse der helle~ 
nistischen Politik und teilweise kontinuierlich aus derselben entwickelt, 
wobei der hellenistische EinfluB sieh gleich mii.chtig sowohl in den 
Ietzten Jahrhunderten der romischen Republik~ wie in den ersten und 
den Ietzten Jahrhunderten der Kaiserzeiterweist. 

Nicht so klar waren flir mich (und sind es auch jetzt) die Zu
sammenhange, welche zwischen dar wirlschaftlichen und sozialen Ent~ 
wicklung der hellenistischen und der romischen Zeit, und zwar nicht 
nur im Osten, sondern auch im Westen existieren. Diese Zusammen
hange festzustellen, hieBe die Geschiehte des antiken Kapitalismus im 
Osten und im Westen schreiben, wozu bis jetzt weder das notige 
Material in geniigender Zahl, noch - was noeh wichtiger ist - die 
notigen Vorarbeiten vorliegen. 

Deswegen habe ich mich hauptsiichlich auf die Geschichte des 
Staatslandes konzentriert, ohne dabei zu vergessen, daB dies nur die 
eine Seite der Medaille und vielleicht nicht die wichtigste ist. Giinz
lich die beiden Gebiete zu trennen, war aber ebenso unmoglieh wie 
zweckwidrig, zumal die Geschichte des Staatslandes sich ofters in 
dieser Beschrankung gar nicht behandeln IaBt. Besonders schwierig 
erwies sich die Trennung fiir Agypten und' Afrika. Daraus ergaben 
sich manche Unklarheiten, welche iiberhaupt auf dies em schwierigen 
Gebiete nicht zu vermeiden waren. leh muB deswegen hier gleich 
am Anfange scharf betonen, daB ich meine Untersuchung nur als Vor
studie auffasse und vollstandig iiberzeugt bin, daB auch die wenigen 
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allgemein formulierten Resultate meistens nur schwach begriindet 
sind. Auch darauf bin ieh gefaBt, daB viele von meinen Aufstellungen 
von den naeharbeitenden Kollegen sofort umgestoBen werden, aueh 
auf Grund des vorhandenen, mir unbekannt gebliebenen oder von mir 
falseh gedeuteten Materials. Diese Uberzeugung hat mieh aber nieht 
von der Publikation dieser Arbeit abgeschreckt. Ich bin fest iiber
zeugt, daB, wenn auch meine Arbeit sieh als ungeuugend erweist, die 
Grundideen, welche mich geleitet haben, doch als richtig bestehen 
bleiben und andere zum Weiter- und Mitforschen anreizen werden. 

Zur Publikation dieser Arbeit, welche sich aus einem Vortrage, 
den ich auf dem historischen Kongresse in Berlin gehalten habe ent
wickelt hat, hat mich besonders, urn auch Personliches zu beriihren, 
U. W ilcken angesp0 rnt, indem er mir gerade das erste Beiheft 
seines Archivs zur Verftigung stellte und mir seine Hilfe bei der 
Ausarbeitung der ersten beiden Kapitel versprach. Was er nachher 
getan hat, hat seine Versprechungen weit iiberstiegen. Uberall sieht 
der Leser beim DurchbHittern dieses Buches, wie oft die helfende 
Hand Wi 1 eke n s eingegriffen hat. Es ist fur mich eine Freude, dies 
Buchdem bewahrten Meister der Papyrologie und dem tiefen Kenner 
des Hellenismus widmen zu kiinnen. 

Helfend traten mir zur Seite auBer Wilcken in einigen Punkten 
auch W. Schubart und A. Hunt, sowie Wiegand und Hiller von 
Gartringen. 

Bei den Korrekturen halfmir, wie immer, mein Freund, E. Pridik, 
welchem, auBer wiederum Wilcken, der deutsche Leser es haupt
sachlich verdankt, daB das Deutsch in dies em Buche nicht zu ab
schreckend wirkt. Die Register sind von meinem Schiiler stud. phil. 
A. W oldemar ausgearbeitet. Diesen Herren erlaube ich mir meinen 
innigsten Dank auszusprechen. 

St. Petersburg, am 25. Maij7. Juni 1910. 

M. Rostowzew. 
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C. I. Gr. - Corpus inscriptionum graecarum. 
C. I. L. oder ·C. - Corpus inseriptionum latinarum. 
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1) Beriicksichtigt Bind nur die Dokumentenpublikationen. Jedes Buch und 
jeder Aufsatz Bind immer an einer Stelle mit dem vollen Titel angefiihrt. 
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I. Das ptolemiiische Agypten. 
Es ist nicht meine Absicht, eine vollstandige Agrargeschichte des 

ptolemaischen 19yptens zu schreiben. Die Zeit dazu ist noch lange 
nicht gekommen. Meine Aufgabe ist viel bescheidener lch moehte 
auf Grnnd des mir bekannt gewordenen Materials die Besitzverh31tnisse, 
welehe auf dem Grund und Boden Agyptens unter den Ptolemaern 
herrschten, in ihren Hauptformen unterseheiden und charakterisieren; 
dabei kommt es mir am meisten darauf an, das Verhiiltnis zwischen 
der Regierung einerseits und den verschiedenen Klassen der BevOlkerung, 
welche in der einen oder anderen Form mit der Landwirtschaft in Ver
bindung standen, andrerseits moglichst deutlich zu erfassen. 

Dabei stellt sich vor aUem die wichtige Frage: inwieweit hat 
sich im ptolemaischen .lgypten ein Privateigentum auf Grund und 
Boden entwickelt, gab es in Agypten wirkliche Privatlandereien im 
romischen Sinne des W ortes, oder mussen wir nir Agypten emen 
anderen MaBstab wahlen und dunen nicht romische Normen zur Er
lauterung der agyptischen Verhaltnisse anwenden? 

Wir besitzen zurzeit ein ziemlieh reiehhaltiges Material zur Ent
scheidung dieser und anderer mit ihr aufs engste verbundenen Fragen. 
Zuerst und vor allem die von Grenfell und Hunt meisterhaft ent
zifferlen und erlauterten Tebtynis-Papyri und als ihre Erganzung nach 
oben zuerst die Elephantine-Papyri, dann die beriihmten Revenue Laws 
und die Hibeh-Papyri. Manches WertvoUe bieten auch die Papyri aus 
Magdola und die Dokumente der Sammlung von Lille. Am wichtig
s~en aber sind fiir die alteren Zeiten die schonen Petrie-Urkunden, 
welche auch nach ihrer letzten, stark verbesserten Ausgabe (P. Petrie 
B. III) noch lange nicht endgiiltig edieri, geschweige deun kommen
tiert sind. Eine Gruppe mit den Papyri aus Elephantine bilden die 
wichtigen Akten der thebanischen Bank; sie bleiben auch jetzt noch 
fiir manches Hauptzeugen, und der Kommentar zu ihnen, welchen 
Wilcken vor Jahren gegeben hat, bleibt auch jetzt noch ein guter 
Wegweiser im Walde der ptolemaischen Urkunden.1) Nehmen wir 

1) Abhandlungen der BerL Akad.1886 Anhang. U. Wilcken, Aktenstiicke 
aus der kllniglichen Bank zu Theben in den Museen von Berlin, London, Paris. 
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dazu noch elmge Pariser Papyri, besonders den endlich gut heraus
gegebenen Pap. 63 1), dann einige Berliner und die iilteren Grenfell
Urkunden, so haben wir unser Material beinahe erschOpft.lI) 

Die aufgezahlte, ziemlich starke Dokumentenmasse bietet zu 
ihrem Verstiindnisse die groBten Schwierigkeiten, welche nur zum 
kleinsten Teil von den Herausgebem gehoben sind. Eine Fiille tech
nischer Ausdriicke, eine Reihe Hinweise auf Dinge, die fiir die alten 
Leser bekannt waren, eine ofters erdriickende Kiirze des Ausdruckes 
und dazu noch die Tatsache, daB wir es nur selten mit allgemeinen 
Normen, meistens aber mit kleinen Einzelf'lillen zu tun haben, er
schweren das Verstiindnis der Urkunden im hOchsten Grade. Bei 
dieser Sachlage ist es verstandlich, daB nur wenige sich in dies agra
rische und rechtliche Wirrwarr hineingewagt haben, und daB wir keine 
einzige [Jntersuchung besitzen, welche wir als Fiihrer in diesem 
Wirrwarr nehmen konnten. Eine riihmliche Ausnahme bilden nur die 
vielen Untersuchungen, welche Grenfell und Hunt als Kommentar zu 
den Tebtynis-Papyri gegeben haben, dann einige Winke in manchen 
Arbeiten von Wilcken, Mitteis, P. Meyer.S) Wenig Hilfe geben die 
sorgf'altigen Untersuchungen von Waszynski4) und Gentilli 5); es fehlt 
ihnen die notwendigste Voraussetzung fiir ihre Schliisse - eine klare 
Vorstellung von den in Agypten maBgebenden Besitzverhaltnissen und 
das richtige Verstandnis der Begriffe Privat- und Staatspacht. In 
19ypten miiBte man, wenn man die Pachtvertrage verstehen will, 
keineswegs mit der Privatpacht, sondern durchaus mit der Staats
pacht den Anfang machen. 

Ich maBe mir gar nicht an, in diesen Zeilen das Fehlende zu 
ersetzen. Aber ich glaube, daB es jetzt gerade Zeit ist, einen Versuch 
zu machen, in das scheinbare Chaos etwas Ordnung zu bringen, sei 
es auch auf die Gefahr hin, bei diesem Versuche mehrfach zu irren. 
Ich glaube, daB das Bunte und Komplizierte, das uns die ptolemaischen 
Besitzverhliltnisse bieten, im Grunde genommen etwas einfacher ist, 
als man auf den ersten Blick denken konnte. Man sieht iibemll den 
Staat als machtigste Triebfeder hinter und vor den Kulissen, und nimmt 
man bei ihm den Anfangspunkt, so erkennt man im scheinbaren 

1) P. Petrie ill, S. 15ft'. 
2) Ich t'iihre die vollstandigen Titel der erwahnten Publika.tionen nicht an, 

da Bie allgemein bekannt sind. 
3) Diese Arbeiten werden nnten oRers angefiihrt werden. 
4) S. Waszynski, Die Bodenpacht, agrargeschichtliche Papyrnsstudien. 1. 

Die Privatpacht, Leipzig 1905. 
5) G. Gentilli, Dagli antichi contratti d'a.ffi.tto. Stndi italiani di filologia 

classica XIII (1905) p. 269:ff. 
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Durcheinander ein wohlgerogtes System, in dem die Staatsraison und 
das Fiskalinteresse im Mittelpunkte stehen. 

Es sind hauptsachlich drei (iesichtspunkte, nach denen der Staat 
den ganzen Grund und Boden Agyptens einteilt: erstens mit Riicksicht 
auf den Inhaber; so unterscheidet er zwischen der ril fJatl£l£"n -
Konigsland, r7i lE(!& - heiliges Land, Gotterland, r7i "l'1(!ovX'''n -
mit ihren verschiedenen Abarten - Militarland., ril Iw ~(1J(!Eif - Lehn
land (dasselbe bedeutet wohl die r7i ~v tlVVT&~E£), endlich rfi l~,o'K:~Tj-
1:0S oder "$~p.a-ra - Privatland; zweitens mit Riicksicht auf die B e
bauungsartj es sind hauptsachlich drei Kategorien: das Saatland -
rfi tlXO(!£P,OS, das Wein-, Oliven-, Palmen- und Gartenland - tXp,1tElwVES, 
ila£tXwES, rpO£Vt"wVES, xa~&6EttlO£, das Weideland - vop,cdj es kommt 
noch das Hausland dazu - die ot"tat und die ot"oxE~a; endlich mit 
Riicksicht auf die Besteuerung; das Land ist entweder steuerfrei, tX1:6-
lns, oder es zahlt gewisse dlTj, oder aber denPachtzins - das i"rpo~,ov; 
die Besteuerung hangt einerseits davon ab, wem das Land gehOrt -
gehort es dem Staate nicht direkt, so ist es die sog. ril EV tXrpEtlEt -
andererseits davon, in welcher Weise es ausgenutzt ist - entweder a1s 
Saat- oder als Garten-, oder aber als Hausland -, und endlich auch davon, 
in welchem Ma..6e es vom Nil bei der jiihrlichen Uberschwemmung be
wiissert worden ist oder bewii.sserl zu werden pHegt; es ist entweder 
das regelrecht bewiisserte Land - Yil fJEfJ~E'}'P,EVTJ, oder das Land, 
welches gar nicht bewii.ssert wird und deshalb nicht kultivierl ist -
xi~c:ioS; zu den nicht kultivierten Liindereien gehort auch das Salzland 
(&lp,v(Jts), welches meistens wegen Vemachliissigung seiner kiinstlichen 
Bewasserung in diesen Zustand kommtj fast unbrauchbar zu Zwecken 
der Landwirtschaft, obwohl sehr geschiitzt, wenn sie mit Papyrus be
wachsen sind (~(!v""ot) 1), sind die Siimpfe - lAOS; ihnen iihnlich ist 
das Land, welches dank seiner Lage und den Verhaltnissen der Be
wasserung bis spat in der Saison unter Wasser gebliehen ist - "a-f}' 
'Ma1:os, ~""fJ(!Ol,oS2); dem Xi~60S nahert sich das in einem bestimmten 
Jahre unbewassert gebliebene Land - lXfJ(!oxoSj diese Zustande des 
Grund und Bodens stehen im engsten Konnexe mit seiner Lage in 
bezug auf den FIna, d. h. es kann Uferland - alrtaAOS, Inselland -
VTJc:i£W1:tS, oder Festland - 1jXEt(!OS sein. Je nachdem dss Land ent
weder brach liegt bzw. brach geworden ist und gar nicht kultiviert 

1) S. Wilcken Arch. V, 286, vgl. BGU.1121, 10 (Hinweis von U. Wilcken): 
l.to~ nanvqucoll. 

2) In welcher Weise der il.gyptische Boden auch jetzt noch in eine dieser 
Kategorien gelangen kann, ersieht man aus den Angaben, welche das treffliche 
Buch von CheIu, Le Nil, Soudan, Egypte, Paris 1891, S. 272ff. zusammenstellt. 

1* 
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werden kann, oder dank natiirlicher oder kiinstlischer Bewasserung 
kultivierbar und kultiviert wird, gehort es entweder zu dem im:6).oro'V 
d. h. dem Lande, welches in bezug auf die Steuer nicht in Betracht 
kommt, oder zur rf] 13'11 tkQE-rfj, welche die volle Steuer zu tragen hat, 
oder aber zu einer der Landkategorien, welche entweder zeitweise 
steuerfrei bleiben oder ebenfalls zeitweise bzw. dauemd Steuernachlasse 
erhalten.1) 

In den amtlichen Dokumenten, welche uns das Agrarleben .A.gyp
tens veranschaulichen und fiir das Staatsland besonders in Betracht 
kommen, dominiert das fiskalische Interesse. Es sind meistens Alrten
stiicke, welche irgendwie mit der Besteuerung in Verbindung stehen. 
Die Besitzverhiiltnisse werden daher nur selten direkt beleuchtet, 
meistens ist man auf Schliisse und Hypothesen angewiesen. Des
wegen sind auch die Besitzverhiiltnisse von der modemen Forschung 
am wenigsten beleuchtet worden. Die meisterhafte Behandlung der 
agrarhistorischen Fragen in den Kommentaren, welche Grenfell und 
Hunt zu den Tebtynis-Urkunden gegeben haben, bezieht sich haupt
sachlich auf Fragen der Besteuerung und der Einteilung der Lande
reien nach Steuerriicksichten. Mir kommt es aber, wie oben ange
deutet worden ist, gerade auf die Besitzverhiiltnisse an. 

In den offiziellen Aufzahlungen der verschiedenen Landarten 
kommt oiters eine stereotype Formel vor, welche wohl zum festen 
Bestande der Kanzleisprache gehOrte und deshalb fiir uns besonders 
wichtig ist. Leider besitzen wir diese Formel nur in den Dokumenten 
des 2. Jahrh. v. Chr., wo sie vermutlich schon in vollstandig abge
schlifl'ener Gestalt vor uns tritt. 

Am haufigsten trefl'en wir diese Formel in den Tebtynis-Urkunden, 
am einfachsten in P. Tebt. I, 27, 54f.: [L'Yj~8'VCC 'taw rEWQYov'V'to:w 'tTJ'V I 
{:Jeu1£).t"rj'V "at 't~v EV tkqJEtiU. Etwas breiter in den Aufzahlungen zu 
Steuerzwecken der rf] CEQ" und "J.'I'}QOVXtx-rJ P. Tebt. I, 63, 2f. und 
62, 2f.: "a't I a qJvl).ov tEQiXg "at "J.'I'}Qovxtxf]r; "at 'tfjg {XAA'I'}g I [rij]g 
(oder [-rfj]r;) EV dqJ8l1Et. Fast gleichlautend ist die Formel in P. Tebt. I, 
85, 2 f. (Landkatastel-): xa~ -rfjg lEQiXr; xa~ I ['tijr; 'XA.'YjQovX" ]"ijr; [xcc~ 't ]ijr; 
lXU"1r; yf]r; (vielleicht 'tf]r;) EV tkqJE(j(t1)Et. Leider figurieren in diesen 
Aufzahlungen unter der Rubrik EV dqJE(jEt nur die rf] {EQcX und x).'1'}-

1) AIle die oben angefiihrten Begri:lfe sind allbeka.nnt, und ich brauche 
nicht ffir das einzelne die Belegstellen und die Literatur anzufiihren; dies wiirde 
mich auch zu weit fUhren, da weder die Literatur noch die Belegstellen nirgends 
gut zusammengestellt sind; einiges findet man hei Waszynski, Bodenpacht 131 f. 
nnd Gentilli, Ant. contr. d'aff. 294, 298:1f., Vieles hei Wessely, Karanis nnd 
Soknopaiu Nesos, Denkschr. der W. Akad. 47 passim. 



rf] iv ftrpe(JEt. 5 

()OVX"'1], was mit der "iibrigen" rii ~v arpEtJEt gemeint ist, ersieht 
man aus der Aufzahlung nicht, wohl aus dem Grunde, weil in Ker
keosiris nur diese beiden Arlen dar ri'i ~v arpE6E£ vorhanden waren. 

Nach diesen Zeugnissen erscheint es klar, daB die ri'i ~v arpE6Er, 
bewuBt der ril {J1X6£l£"1J gegeniibergestellt wird und als generelier Aus
druck, welcher die ri'i iEQa und "l'l/(JOVXLX~ als Hauptbestandteile mit
enthalt, gebraucht wird (denn ~ &),),'1/ rii hei.St das "iibrige", nicht 
das "andere" Land). Dasselbe besagt auch P. Tebt. I, 5,89f.: nlXQov't'wv 
~WV "1X't1l 'f[a]~ nQ(06Movs) 'tWV 1[.]. ( ) "IX/' dJV [I,]E[(J]SWV I "d 
~WV "A."1povxwv "a2 'tWV ~lJ..wv 'tOw 't~v EV acp{tJE£ <rii)v EXOVT:WV 
(vieUeicht 'tWV 't~v 8V acp{liEt(V) EXOV'tWV). 

Diese klar lautenden Formeln erlauben mil' nicht, mit Grenfell 
und Hun t, P. Tebt. I, 5, 200 nach ihrem Vorschlage: 6[Lotwr; d'~ "a~ 'tov!: 
(JIX( tJ£J.£"ovr;) rEW(QrOVs) "IX~ 'tov[r; £EQELr;] "IX£ 'tovr; <~),),ovr;> I 'tovs 
't-Yiv 8V acp{dE£ riiv lX[ OV'tIXS zu erganzen. Die {J1Xt1tJ.£"O£ rEWQrO£ er
scheinen nie ala Inhaber der ri'i ~v acps6E£, die (J1X6£J.£,,~ ist immer 
der ri'i ~v &rpSt1H entgegengesetzt. Deshalb lese ich auch: 6[Lotwr; tJ1; 

"IX£ 'tovr; (ja(6£lucovr;) rEW«(JrOVr;) "a/' 'tov[r; ••••.• ] XIX~ ('tOVS) I 'tovs 
"&~v ~v &rpS6H rijv EX[ OV'tIXS. In dieser Gestalt wiederholt die Formel 
die uns schon bekannte einfachste Gestalt derselben, welche wir in 
P. Tebt. I, 27, 54f. haben. 

Etwas breiter ist die Formel in P. Tebt. I, 5,110: 't]ovs d'~ 't1Jv I 
ItJt6,,'t"1£'tov "al 't[ 1]v lE(Jav "lXl 't1]V d'l/(JovXt"1J]v "IXI, 't1]v &J..J.."1v I ~1Jv 
8V acpEt1Et. Die ld'tox't"1't'os bildet danach neben der xJ..'l/QOVX£"~ und 
{E(Ja auch einen Bestandteil der r~ ~ acpSf1Et. 

Eine leise .Anderung del' uns beschaftigenden Formel haben wir 
in P. Tebt. I, 5, 36f.: n(Joli'tE'taXIX[li£] d's "[IX~] 'tov[s] "E'£lr;QOVXr;[L{vov!: 
nav'tIXS "d T:OVs I T:1]V {E(Jav ri'iv "a£ 't1]v ~J..J.'r}v 't1JV EV &rp{(iE£ yijv 
EXDV'tWV (1. EXOV'tIXr;) I [n ]av'tIXS xlXl T:OVr; E1tt(jE(j'r}t"D'tIXS ~nl 't~v (j1X( 6t
ltx~v) "al 1:0Vr; liUovs ['t ]ovs 't~v nlECrot r'iJv EXOV1:IXr; d. h. "aile 
Kleruchen und alie Besitzer der ri'i {Eflll und EV arpE6Et, sowohl die wel~e 
auf die rii (jCX6L).L"~ sich Ubergriffe erlaubt haben 1), wie alie iibrigen, 
welche mehr Land besitzen (als es ihr Land ist) usw." Riel' werden 
die Kleruchen abgesondert und an die Spitze gestelit, die ri'i EV &rp{t1H 

1) Oder solI es heiBen: "ane Kleruchen und alie Besitzer der rii iEfI" und 
der riJ A'll ttCPElfEt und (die Inhaber der rii pO:(j£ltx~), welche auf dieselbe iiberge
griff en haben und iiberhaupt aIle iibrigen, welche" usw.? In diesem FaIle ware 
bei den ersten beiden Kategorien das Fehlende aus dem spateren n"Elwt rfj'll 
lZo'll1:O:I; hinzuzudenken und in dem dritten Gliede das fehlende Subjekt etwa. 
po:cult'ltovl; rEcoflrOVs zu erganzen. Ich ziehe die im Texte vorgeschlagene Deu
tung vor. 
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erscheint mit der rii CEf}a im engsten Konnexe, aber doch mit der 
:KA."7f}ovx£x1} zusammen als ein Begriff gegeniiber der r~ {jtX6£A£X1/. 

Dieselbe Ausscheidung der rii :KA.'l/f}0vx£x1} und vielleicht der rii 
ltt£ox7:rrrOr; dazu treffen wir in dem P. Par. 63, 173f. (P. Petrie III, 
p.32f.): tVtX [P.]EVt'O£ rE %&vlt'tX 7:a X7:rlV"7 p.iJ p.ovoov (1. p,ovov) ,;IX 

7:0£g p.axtp,o£r;, aUa XtX~ 7:oir; lXl,lo£r; 7:oir; 67:f}tXT:Evop.EVO£r; V%rXf}Xovt'tX xtX! 
T:oig tlt'(1aT:1Jroir; I tXiJT:oir; ,,(lv ET:E(lOr; nf; ip, {jtX(lv[ n1(1a£ xEtp,Evor; E I ~ov
tlttX£ [XEXT: ]1Jp.EVor; ~£ xtXl, t'a -r:iiJv T:1}v EV acpE6E£ "at I -r:1}v CE(la[V] rECDf}
rOVV7:oo[v] xa~ T:iJv lo£%iJv %a6av I d'ttXT:tXX[ .{}ii£ % ](10r; t'1}v T:iir; [{j]tX[ tII,]
A£xii[r;] ,},EOO(lrttXV • • • • . 

Wir haben wieder drei Kategorien: die Kleruchen und die hOheren 
Beamten, welche Land erworben haben, einerseits, die Besitzer oder 
hier eher die tatsiichlichen Bearbeiter der rii iv acpE6E£ und CE(l" an
dererseits, und endlich die iibrigen rECDf}rO~, wohl die {ja6£A£xo~ rECD(}
ro~ iiberhaupt. AIle miissen ihr Vieh zur Bearbeitung der ril {:JtX6£
A£,,'J] hergeben. 

Wir haben also einen Oberbegriff der rii EV acpEtiE£, welcher prin
zipiell aIle Landkategorien auBer der rii (jtX6£l£"iJ umfaBt. Dieser Ober
begriff schmilzt aber im Laufe der Zeit etwas zusammen. N ur die 
ril CE(l" bleibt mit ihm engstens verwachsen, die r~ xl1J(lovX£X~ lost 
sich von ihm als selbstandige Kategorie ab und mit ihr vieileicht die 
rii ltYuJxt'''7t'or;. 

Was bedeutet aber der Begriff iv acpEtlEt? Es driickt sicherlich 
einen bewuBten Akt der Regierung aus. Ein Teil des Grund und 
Bodens Agyptens wird von der Regierung als iv acpEtI E£ erklart. Was 
dies EV acpEtlEI, des naheren heiBt, weiB ich nicht: ob es sich hier um 
Steuererleichterungen handelt, einer Art xOVlpo-r:ilEttX, oder sich in 
dieser Bezeichnung der Verzicht der Regierung auf direkte Bewirt
schaftung des betreffenden Grund und Bodens ausdriickt, mag vor
lii.ufig unentschieden bleiben.1) Die Hauptsache ist, daB die Regierung 
ailes von ihr nicht direkt bewirtschaftete Land, alles was nicht rii 
{jtX6£l£x1} ist, unter diesem Terminus zusammenfaBt, und bemerkens
wert ist es, daB ein Teil dieses Landes allmahlich sich als selbstan
dige Kategorie aus dieser Masse aussondert. 

Priifen wu' also jetzt die einzelnen Bestandteile dieser rii EV aqJlJ
tiEl, und versuchen wir aus dieser Priifung das leitende Prinzip der 
Absonderung dieser ailgemeinen Kategorie zu erschlieBen. 

Zuerst die rii d"7f}ovX£x1/' Es ist nicht meine Absicht, die Ge-

l) Die verschiedenen Meinungen, welche dariiber ausgesprocheIi worden 
sind s. bei Otto, Die Priester und Tempel im hellenistischen Agypten, II, 82, 2 
und 842; Bouche-Leclercq, Histoire des Lagides, III, 229, 1. 
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schichte der rfj xA:t,/QovX£XTJ zu schreiben. Trotz der Fiille des vorhande
nen Materials ist doch noch lange nicht alles klar und verstii.ndlich. 
Manches aber laSt sich auch jetzt schon erschlieBen und formulieren. 

Die Belehnung der territorialen Armee mit Grundstiicken ist von 
den Ptolemaern zweifellos als ein zwiefacher Akt aufgefaBt worden. 
Es ist vor allem eine militarisch-politische, dann aber auch eine wirt
schaftlich-politische MaBregel. 

Auf das erstere gehe ich hier des naheren nicht ein, mich inter
essiert hauptsachlich das zweite. Es ist bekannt, daB die Kleruchen 
und Katoken ihre dfjQo£ der Regel nach aus dem ager rudis, dem 
l.EQ60r;, bekommen haben. i ) Es ist aber nicht geniigend b'eobachtet 
worden, daB diese Verleihung implizite auch eine Kulturpflicht 
enthielt, daB wir also vor einer Art Emphyteusis mit obligater Kultur
pflicht stehen. Dies erheIit schon aus der Verpflichtung der Klem
chen, gewisse Abgaben von ihrem xlfjQor; zu zahlen.2) Diese Emphy
teusis wird nicht umsonst den Kleruchen konzediert, der f1d!p(Jwor; 
ist der Kaufpreis dafiir, ganz entsprechend dem Kaufpreise, welchen 
sonst andere Bestandteile der Bevolkerung 19yptens fiir die ihnen in 
Besitz gegebenen Landereien bezahlen (s. weiter unten).S) 

Den Kleruchen steht es wohl frei, ihr Land entweder zu r11 
ffn6Qt/Lor; oder zu Garlenland zu machen. Lm letzteren Falle genieBen 
sie wohl alie Vorrechte, welche daraus fiir andere Emphyteuten ("«'ta
tpV'tEVEW, !pV7:EVEW ist fUr die Bepflanzung des ager rudis in 19ypten 
technisch, s. weiter unten) resultieren, tragen aber wohl auch aIle 
Pflichten, welche sich daraus fiir andere Emphyteuten ergeben. Dies 
schlieBe ich aUB den Angaben der Rev. Laws, vor aUem aus 36, 11:ff.: 
mff«V7:ro[r;] I d'1: ,,«£ -r[ ovr;] X[A:1]QO ]vxovS 'tovr; lIxov't«r; ['tovs] &llnE1w
[v«s] I 1) naQa[ d'E&O']OV[s ll']V 'toi:r; "l1jQo£s ois llll1jcpa6£ naQtX 't[ o}v 
pa I ff£AEroS "a~ -r[ ov]s lo£novs nav7:as -rovs "EX't'f//LEVOVS I &p.nElwvar; 

1) S. Grenfell und Hunt, P. Tebt. 1,554. 
2) Besonders die Abgabe der &Q'l:lXp£Elu s. Grenfell und Hunt 1. 1. p.39f., 

vgl. Bouche-Leclercq, Histoire des Lagides llJ, 235f. 
3) Grenfell und Hunt 1. l. p. 224 und 555f. Bemerkenswert ist es, daB bei 

einem V orriicken in eine Mhere Klasse ebenso wie bei dem tJbergang des KleroB 
durch Testament ein Mutationspreis (auch l1'1:srplX'lJor; genannt) zu bezahlen war. 
Die Zahlung erinnert an die Taxe Ell1xQ£'n'K./w (bzw. IilaxQlI1Ecor;) bei der Ererbung 
von Priestertiimem, s. P. Tebt. II 299, 20; W. Otto, Priester und Tempel, Index 
S. 5; G(itt. gel. Anz., 1909 S. 613, und es ist iiberhaupt nicht unwahrscheinlich, 
.daB eine ithnliche Bezahlung bei dem testamentarischen tibergange von Hegen
.dem Besitze uberhaupt zu leisten war. Ieh hiitte geme damit den Neuverkauf 
der Guter des verstorbenen Estphenis (P. Elephantine) und den Papyrus Aktenst. 
dex Th. Bank 2 in Zusa.mmenhang gebraeht, s. weiter unten. 
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1) na(!a6EttJov~ 1i iv ~W(!Etxtr; EXOV1:a~ 1) fE I W(!roiiv't'ar; "a.ft' ovnvovv 
't'()o:n:ov g"txtJ'Cov und 24,4ft'.: :n:a(ltX ~6 't'wv ldl1(lOVXrov] I ["a]~ 't'wv 
fJ't'()a't'EVop,{vrov "a~ 't'ov[r; EtxV't'WV 1)] I d1j()ovr; :n:EqJvnv"o't'wv •••••• 
['t'~v] 6~&'t'l1V. 1m letzteren Faile fasse ich das zweite "a! appositiv 
und hypothetisch 1I) auf, indem ich es auf beide vorher genannten Kate
gorien beziehe, also: "von den Kleruchen und Soldaten, wenn sie 
auch wirklich die (ihnen verliehenen) di'j(!ot bepflanzt haben." 

Diese Bepflanzung kann aber unter gewissen uns nicht naher be
kannten Bedingungen zur Pflicht werden. Die Nichterfiillung dieser 
PHicht hat BuBen zur Folge. Dies bezeugt m. E. P. Tebt. 5, 200ft'.: 
6p,otro~ d's "a, 't'ovg paC 6t;'t"ovg) fEW((!rOV~) "tx;' 'Cov[r; •..••• ] "a, 
't'ovg I (tov~) 't'-y;v iv ixqJEtJEt rijv EX[OV't'lXg "lXt] p,n I "tx't'IX:1tEfP<V't'>EV
"O't'IXr; 'Car; "1X4hj[ "OV6IXg •• ] I Eror; 't'ov vaL't'wv iglX"o;'ov-B'ovv't'wv n(Jo6't't
p,wv I 't'nv In CPV't'EUxV nOtEitJ8'lXt &:,;0 't'OV :"PL. 

Es werden also die Kleruchen und Katoken mit den iibrigen 
Kategorien der agyptischen Landbesitzer ganz gleich behandelt.S) Fiir 
ihren "lij(l0r; bezahlen sie einen Kaufpreis, sie sind zur Zahlung von 
Abgaben verpHichtet, sie werden auf Grund der Verleihung des "Uj(Jog 
keineswegs Eigentiimer desselben, sondern nur Besitzer. 

Das letztere erhellt erstens aus der bekannten Tatsache, daB die. 
"lr;()ovXot ihren "Uj()og verlieren, falls sie entweder den tJ-rECPlXvog oder 
die Steuern nicht bezahlen 4), zweitens aus der ebensogut bezeugten 
Tatsache, daB sie liber ihren "lij(!og keineswegs frei verfiigen: im 
III. Jahrh. wenigstens haben sie nicht das Recht, ihren "lij()or; testa
mentarisch zu vermachen, geschweige denn zu verkaufen (s. weiter 
unten). 

Das einzige Vorrecht, welches die militarischen Landbesitzer ge
nieBen, besteht darin, daB die Regierullg einerseits den Kaufpreis 
niedrig berechnet, andererseits in bezug auf die Abgaben fUr die Mili
tars geringere Forderungen stellt. Uberliefert ist dies flir die altere 
Zeit zwar nicht, aber die Erleichterung in bezug auf die ixnop,ot()1X 

1) Erg. von U. Wilcken. 
2) Das letztere nach einem trefflichen Vorschlage U. Wilckens. 
3) Charakteristisch dafiir ist auch der oben angefiihrte DioketenerlaB 

P. Par. 63. Den Kleruchen bzw. den im effektiven Dienste stehenden Soldaten 
werden zwar manche Erleichterungen in bezug auf die zwangsweise Beackernng 
der "ii f1aG£ltll~ gemacht, aber Bowohl aus der faktischen Behandlung derselben 
durch die Loka.ladministration, wie aus den SchluBverordnnogen iiber das Acker
vieh ersehen wir, daB rechtlich zwischen den Militlir- nod den anderen Land
besitzern kein Unterschied gemacht wird. VgI. auch die oben angefiihrten Zeug
nisse liber die 1ii ~1J &q>EGE£. 

4) Die Zeugnisse bei Bouche-Leclercq, Histoire des Lagides III, 234. 
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erlaubt uns, dieselbe mild ere Behandlung auch fur den Kaufpreis und 
die Abgaben vorauszusetzen. 

Die oben skizzierle Behandlung der Militarbesitzer seitens des 
Konigs gestattet uns, einen weiteren wichtigen SchluB zu ziehen. Es 
erhellt aus dieser Behandlung zuerst, daB man nicht das mindeste 
Recht hat, in den koniglichen Klerosverleihung einen Entgelt fUr den 
"Von dem Betreft'enden zu leistenden Militardienst zu sehen. Man be
soldet eine Armee nicht, indem man den Soldaten Grundstucke, 
welche, um fruchttragend zu werden, von ihren Besitzern groBe Kosten 
und nicht mindere Muhe erfordern, verkauft, und zwar mit obli
gater Kulturpflicht, unter der Verpfiichtung, Steuern zu zahlan 
und mit den weitgehendsten Beschrankungen ihres Besitzrechtes. 
In dieser Weise verfahren z. B. die romischen Imperatoren des 1. .Jahrh. 
v. und n. Chr. keineswegs. 

Es ist also etwas anderes, was die Ptolemiier mit diesen Ver
leihungen anstrebten. M. E. sind es hauptsachlich zwei Ziele, welche 
die Ptolemaer dabei verfolgten: das erste ist allgemein politischer 
N atur, das zweite gebOrt in den Bereich der wirtschaftlichen und fis
kalischen MaBregeln. 

Das bunte, aus Griechen, Makedonen, Iraniem und Barbaren zu
sammengestoppelte Gefage der ptolemaischen Armee war dem Lande 
19ypten sowie der regierenden Dynastie blutfremd; andererseits war 
auf die eventuell zuzuziehende und spater wirklich auch zum Militar
dienst zugezogene agyptische Landmiliz weder militarisch noch poli
tisch ein VerlaS; die Hauptstarke der ptolemaischen Militarmacht waren 
immer die Fremden. . 

Nun galt es, diese Fremden, soweit es ging, mit dem Lande zu 
verschmelzen, sie an demselben zu interessieren 1), sie an den agypti
schen Boden zu fesseln. Das beste Mittel dazu war das in den orien
talischen Monarchien von alters her iibliche Mittel der militarischen 
Ansiedelungen, der Belehnung des Heeres mit Grund und Boden. 

Bei diesem Moment treten aber diesen allgemein politischen Er
wiigungen die wirtschaftlichen und fiskalischen an die Seite. Die 
Grundlage der ptolemaischen Finanzen bildete das agyptische Kom. 
Das fruchtbare Kornland erniihrte, wie unten zu zeigen sein wird, 
eine groBe Masse altansiissiger Kornbauern, welche von alters her die 
Last der Ernahrung des Staates auf ihren Schultern trugen. Sie ein
fach zugunsten der neuen militarischen Elemente zu expropriieren 
oder sie diesen, die meistens doch Proletarier waren, etwa als Ober-

1) Vgl. Diod. I, 73, 7; U. Wilcken, G.G . .A. 1895,133. 
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eigentiimern oder lieber Oberbesitzern, zu Leibeigenen zu machen, 
ware hart und unvorsichtig genug gewesen. Damit hatte man bloB 
einen Drohnenstaat geschaffen und die Arbeitskraft der neuen An
siedler keineswegs ausgenutzt. 

Nun gab es aber in Agypten Land genug, welches der Bearbei
tung harrte und nur Kraft, Miihe, Initiative und etwas Geld er
heischte, um fruchtbar zu werden. Es waren die agri rudes bzw. dere
licti, welche unter der Hilfe der Regierung bei regelrecht vollzogenen 
Wasserarbeiten leicht inetand gesetzt werden konnten.1) Man ver
gesse nicht, daB die meisten Soldaten aus Thrakien, Makedonien, Klein
asien und dem ubrigen Osten vom Hause aus Bauern, dazu kern
gesunde, kraftige Burschen voU Initiative waren. Ihnen unter er
leichterten Bedingungen Land zu geben, entsprach wohl vollstandig 
ihren Wiinschen. Der Ruf der Fruchtbarkeit des agyptischen Bodens 
war groB, das Kraftangebot aus der iibrigen Welt nicht gering - die 
MenschenqueUe war noch lange nicht versiegt. Bei diesen Bedin
gungen - und man bedenke noch, daB der Militiirsold und die Beute 
in den siegreichen Zeitim der ersten Ptolemaer manchem Soldaten 
sich ein hiibsches Pekulium zu schaff en erlaubten - brauchten die 
ersten Ptolemaer keineswegs das zu befruchtende Land einfach zu 
schenken. Unter dem Namen "Verleihung" konnten sie ganz gut das 
Land an ihre Soldaten verkaufen, und zwar mit der PHicht seitens der 
neuen Besitzer, dem Staate seine Sorge fiir die Sicherheit der neuen 
Besitzer und die Instandhaltung der Bewasserungsarbeiten durch allerlei 
qualifizierte und unqualifizierte Steuer zu bezahlen. 

So e:ritstand in Agypten die kraftige Schicht der militarischen 
Landbesitzer, welche keineswegs der Regierung zur Last fiel, vielmehr 
fUr dieselbe nicht nur eine stete Quelle zur Schaffung einer in 
jedem Moment schlagfertigen .Armee werden konnte, sondern auch 
eine Grundlage zur Entwicklung, auf der Basis der einheimischen, teils 
priesterlich-feudalen teils bodenpHichtigen geknechteten Bevolkerung 
(e. weiter unten), einer bemittelten Mittelklaeee halbmilitariecher Land
besitzer schuf. 

Doch greife ich damit meiner weiteren Untersuchung vor. Kehren 

1) Diese Fiirsorge veranschaulicht z. B. das hochwichtige Dokument P. Lille, 1 
(Jahr 259-8 v. Chr.). Es handelt sich wohl um ager derelictus, welcher wieder 
instand gesetzt werden Boll (s. Z. 4ff.; 16ff. n(lovn;a(l%ov'Ht. %0011-""''')' Es ware 
sehr wichtig zu wissen, wem die Arbeiten oblagen; d. h. ob sie an besondere 
Untemehmer oder an die Pachter der gewonnenen Grundstiicke verdungen wurden 
(s. Wilcken, Arch. V, 220). Die Frage laBt sich aber vorlaufig nicht entscheiden 
and bedarf naherer Untersuchung. 
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wir zu den dureh die eraten Ptolemaer geschalfenen Besitzverhiiltniasen 
zuriick. 

Wie gesagt, das Obereigentum iiber die verliehenen Kleroi blieb 
dem Konige, denn die agri rudes gehorlen natiirlich ihm. Wir wissen, 
daB in der ersten HlUfte des III. Jahrh. dies Obereigentum des Konigs 
scharf betont wird. Der Klerosinhaber ist nur lebenslanglicher Be
sitzer seines Kleros, und nach seinem Tode kehrt der Kleros zum 
Konige zuriick. Auf die Dauer war aber dieser Zustand nicht zu 
halten. Jeder oder die meisten Klerosbesitzer schufen eine Familie, 
diese Schatfung lag auch vollstandig im Interesse des Staates. So 
bildete sich der Usus heraus, den Kleros faktisch dem iiltesten 
Sohn des Verstorbenen zu iibergeben. 1m Jahre 218-17 v. Chr. 
finden wir schon (pap. Lille, 4), daB der Kleros nach dem Tode des 
Kleruchen auch rechtlich mcht zum Staate zuriickkehrt, sondern regel
xecht vererbt wird, unter dereinzigen Bedingung, daB er bis zur Auf
klarung der Erbverhaltnisse in der "a1:'o1,11 des Staates verbleibt, 
s. P. Lille, 4, 30ft'.: "a1:'EXEW 1:'OV XA.ij(J[o]v iv 1:'fjJ Ptxo£A.£"ifJ oVV 1:'oi!; ix 
1:'OV iVEonl"01:'o!; 6~O(JO[ v] iXqJo(,£o£!; Erog 1:'OV, i,xv fJ~a(Jxw6w aimp 
vto~, i~£r(Ja<pijva£ 1) Iv 1:'txi{; xa't",x 1:'0 ~(Jo61:'arfUX .qpil/txt{; cf. 26f.: tb£ 
V~ij(JXEV I ~ rij ain:tfi "al i"rovo£{;. Die friiheren Verhaltnisse, wo der 
Kleros noch definiti v vom Staate "zuriickgenommen" (avaltXl"{JavEw) 
wurde, veranschaulichen P. Hibeh I, 81; P. Petrie III, 104; 105; 106. 

Nun aber sind die Verhiiltnisse des ausgehenden III. Jahrh. nur 
eine Etappe zur definitiven Verwandlung der Kleroi in Privatbesitz. 
Diese hat sich, soweit wir es jetzt beurteilen kOnnen, erst in der 
romischen Zeit definitiv vollzogen. Fiir die ptolemaische bezeugt 
noch das bekannte Testament des Dry ton (Grenfell, Gr. Pap. 1, 21 cf. 12 
(126 v. Chr.»), daB die Kleruchen iiber ihren Kleros kein Verf'ugungs
recht hatten: denn Dryton vermacht nur seinen Privatbesitz - 1/JtA.O~ 
1:'6~ot und &p.xElrov; von seinem XA.ijQOg, welcher wohl Ackerfeld war, 
verlautet im Testamente kein Wort. An seiner Existenz kann aber 
natiirlich kein Zweifel sein: daB bezeugen schon die Kornoperationen 
seiner Frau (Grenfell, Gr. Pap. 115 v. und 18).2) 

1) Dies i7rtrQarpilflat verstehe ich mit Cronert und Wilcken (Arch. V, 22S) 
vom Kleros. Sehr interessant ist es, dati der .Ausdruck - was Wilcken nicht 
anfUhrt - fur das ptolemiiische Landrecht technisch ist: eine Parzelle von Grund 
und Boden kann dem einen oder anderen "aufgeschrieben" werden, d. h. sie wird 
unter seinem Namen gebucht s. P. Tebt. 1,46,29 und 61-63. Interess8nt ist es, 
dati die rij 'lIJ.7JQOVXt'll~ demnach nicht anders als die ril PCUl£J.t'll~ behandelt wird. 
Wer der Inhaber ist - ob 'lIJ.1)l,loiixog oder pa6£J.t'Kog 71lClll,l76g -, ist fUr den 
Staat irrelevant. 

2) .Aus den 1/nJ.o! 'tono£ konnte er dies Korn natiirlich nicht beziehen. 



12 1. Das ptolemaische Agypten. 

Mogen abel' die Kleruchen in bezug auf ihren Kleros bis in die 
spatptolemiiische Zeit beschrii.nkt gewesen sein, ihre allgemeine wirt
schaftliche Lage hat sich nichtsdestoweniger im Laufe des n. J ahrh. 
v. Ohr. stark verandert. 

Um dies zu begreifen, braucht man nul' zwei Urkundenserien zu 
vergleichen: ich meine die Testamentenserie der Petrie-Papyri und 
die bekannte Serie del' Urkunden (meist Kontrakte) aus Gebelen (sie 
ist in mehreren Sammlungen verstreut und leider noch lange nicht 
voilstiindig pu bliziert; Verzeichnis del' bis jetzt bekannten Stucke bei 
Kenyon P. Lond. III, p.5).1) 

In den erwahnten Petrie-Testamenten aus del' Zeit des ersten 
Euergetes wird das Vermachte meist mit dem ailgemeinen Ausdrueke 
't'a V'lttX(,'Xov'Ux - del' Besitz - bezeiehnet. W 0 niiheres uber den Be
stand dieses Besitzes angegeben wird, trefl'en wir das Pferd und die 
Wafl'en (P. Petrie III, 9; 12), den (i'r:lXftp,or; (P. Petrie III, 6; 12; 14; 15), 
ofters Sklaven (ibid. 2; 3 u. 0.), ziemlich selten Hauser in Alexandrien 
und in del' XWQIX (ibid. 4 (?); 6 (Alexandrien), 9 (Alexandrien und Bu
bastos) und nul' einmal einen Weingarten - ap,'ltElwv (P. Petrie III, 19 c). 

Viel reichaltiger ist der Besitz del' ll8(Jt)fX£ 'rfjr; E'lt£yovfjr; und 't'iiw 

'ltQ06y('tXCPWV del' Gebelenurkunden. Ebenso wie in den Petrie-Testa
menten vedautet vom Kleros nichts, wir horen abel' von Hausern, 
OlXO'ltE81X, Gartenland, yfj ~'ltE£('OS 6£T:0cpOQor;. Aile diese Liegenschaften, 
die yfi 6£'rOcpOQor; nieht ausgenommen, sind im voilen Besitze ihl'er 
Inhaber, welche darubel' in jeder Hinsicht frei verfiigen. Merkwurdig 
ist es nul', daB die yfj 6£'rOcpo('or; nirgends testamentarisch vermacht 
wird.2) 

Denn '1/1£1.01; 'l:onol; ala Saatland aufzufassen, wie es Th. Reinach (p. Rein. 18,10 
nbersetzung vgl. p. 22) tut, verbietet ebenso das Wort 'l:onol; wie das Epitheton 
"11£1.01;. Die allgemeinen Worle des auf denselben Dry ton beziiglichen P. Amh. 
II, 36, 9 f.: -onCt(lXo'lli1'CO'll r&(I flOt •.•• inCt(lhlw'II (bewaBserte Grundstiicke) bringen 
uns nicht weiter. 

1) Diesen Vergleich der beiden Dokumentenserien gebe ieh nur unter dem 
starksten Vorbehalte. Denn erstens stammen die Nachriehten aus verschiedenen, 
sich in jeder Beziehung stark unterseheidenden Gegenden, welche eine durcbaus 
verschiedene gescbicbtlicbe Entwiekelung baben, zweitens bezieht sicb die Ge
belenserie auf die ratselhaften Ili(lGCtt 'l'ijl; imro'llijl;, welehe eine ganz eigentiim
liche Stellung in Agypten hatten und deren Ursprung und Geschichte keines
wegs aufgeklart sind (s. zuletzt Schubart, ArchivV, ll2ff.). Es scheint aber 
doch, daB an dem militarisehen Ursprunge der IIe(lGCtL nicht gezweifelt werden 
kann, und deswegen sind sie in bezug auf ihre wirtsehaftliehe Lage doch mit 
den anderen 1I1.1)(lOVXO£ zu vergleichen. 

2) leh stelle die verschiedenen Rechtsgeschafte dieser Perser, insoweit sie 
sich auf die '1ij G£'l'ocp6(1os beziehen, zusammen: Verkauf - BGU. 995 (110/9 v. Cbr.); 
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Wir sehen also in diesem Falle Personlichkeiten, welche bei der 
Territorialarmee eingeschrieben sind, von deren xlijQoS aber nichts 
verlautet. 1m Gegenteil, wo unsere Dokumente die wirtsehaftliche 
Stellung dieser Perser beleuchten, sehen wir sie als Privatbesitzer ver
schiedener Liegenschaften, hauptsaehlich als Landwirte auf Parzellen 
der 1'il 6£'foq;O(!OS, iiber welche sie fast ebenso frei verfiigen wie iiber 
andere Besitzobjekte. 

Als Landbesitzer von 1'il 6£'1:0q;O(Jos und zwar als Besitzer, welcher 
seinen Besitz ererbt hat, erscheint aueh der bekannte Offizier Hermias. 
In seinem beriihmten Prozesse gegen die Choachyten fiibrt er als einen 
Nebenbeweis die Geschichte seines Streites iiber eine Parzelle von 1'1/ 
6£7:OfpO(JOS an, P. Tor. I, IV, 2 f.: :n:c(J! rils 6£'foq;O(Jov (a(Jov(Jrov) u .... o-otJrov 
IXiI'foV j :n:(Jorov£'Xw'IJ. Dies Grundstiiek gehOrte schon dem GroBvater 
seiner Mutter, 8f.: 1fE(Jt 7:0V aVIXr(Jaq;E6.ftIX£ 7:~V 1'1/v cis r'E(J/LrovIX 'EQ
fLCoV 7:0V :n:CK1r:1fOV I 'fijs 'E(Jp'cov fL'Y/7:(Jos. 1m Jahre 117 v. Chr. ist Hermias 
ein alterer Herr, der Besitztitel iiber das in Frage stehende Grund
stiick gehOrt also mindestens in die zweite Hiilfte des III. Jahrh. v. Chr. 

Wie sind nun die Unterschiede zwischen den Fayumisehen Petrie
Papyri und, den Gebelenurkunden zu erklaren? Stehen wir nur vor 
lokalen Differenzen, oder sind hier die Perser im Spiele, oder haben 
wir eine Evolution vor uns? 

Mit Sieherheit ist die Frage nieht zu beantworten. leh mochte 
aber auf eine Tatsaehe hinweisen, welche mir charakteristiseh genug 
erscheint. 1m P. Tebt. 1,124, 30f., 32,37f. sehen wir, daB manche 
lrJ£o"7:1//LOVES zu Kleruchen geworden sind. Und im oben ausgefiihrten 
Passus des P. Tebt. 5 erschien die rij ·irJ£o"7:'Yj7:0S in enger Verbindung 
mit der ril 'XA:I)(J0VX£U1/. Es scheint also, daB die Soldaten der Terri
torialarmee ebensogut Kleruehen wie llJ£O'X7:1//LOVES sein konnten, Privat
besitzer wie Lehninhaber. Was ist nun der Unterschied? 

Eine Antwort darauf kann nur eine Untersuchung iiber den Land-
privatbesitz im ptolemaischen Agypten geben. . 

1000 (99/98 v. Chr.); Gr. Pap. I, 33 (103/2 v. Chr.); Gr. Pap. II, 15 (139 v. Chr.); Gr. 
Pap. II, 20 (114 v. Chr.); 2311. (107 v. Ohr.); 32 (101 v. Ohr.); P. Lond. III, 879 (p. 5f. 
123 v. Ohr.)j 881 (p.llf.); 882 (p.13, 101 v. Chr.); 676 (p. 14f., 100 v. Ohr.); 1206 (p. 
15f., 99 v. Chr.)j 1208 (p. 19, 97 v. Chr.); 1209 (p.20, 89 v. Chr.)j 883 (p. 21, 88 v. 
Chr.); Blinkenberg, Overs. over d. K. Danske Videnskabernes selskabs Forhand
linger, 1901, 119 if. (100/99 v. Chr,); Spiegelberg, P. Dem. StraBb., 7 (1l1v. Ohr.). 
IIa(lazoo(l1Jl1tr; - Goodspeed, Gr. Pap. from the Oairo Mus. VI (p. 10; 129 v. Ohr.); 
Gr. Pap. 27 (109 v. Chr.); II, 25 (103 v. Chr.). .duXl(lEI1£r; - P. Lond. III, 880 (113 
v. Ohr.). ''Jln;o{hix1J - P. Lond. II, p.3 und 5 (J. 161 und 160/159 v. Chr.). '.Q,'I1~ I'll 
nil1'm (?) - Gr. Pa.p. II, 28 (103 v. Chr.), vgl. Gerhard - Gradenwitz, Phil. 63 
(1904), 4~8 if. 



14 I. Das ptolemaische Agypten. 

Vor allem ist zu bemerken, daB im III. Jahrh. v. Ohr. das 
W ort X~fj/LIX entweder direkt zur Bezeichnung eines Weingartens, 
oder etwas breiter zur Bezeichnuug des Gartenlandes iiberhaupt ver
wendet wird. So haben wir in den Rev. Laws zwei Stellen, welche 
keinen Zweifel aufkommen lassen: R. L. 37, 10ft'.: 0(/0£ E]XOv6'w &p/Jte-
1wvIXS 1) na'la8El6'ot·s ~'lonan ro£~[w£OvJv I [0£06]rw(//Xv n&v~es ~o;;s n 
nlX'la ];a~v'lov nQIXY/L/X~[ wop,Evo£S] I ["IXL ~o JiS nCl'la LI£ovvtJ£ooroQov 
nuxY/LEVO£S 81'101'£[ 6'ueis xClt'a] I [vo]/LOVS Xe[£ ]'lOY'lIX«P{IXS 1) IXv~Ot 1i 01 
o£O£XOVVt'ES 1) [01 yeroQYov I v ]t'l;S ~a ,,[ ~ N/L/X~IX IXVt'WV ...... 06'/XV I [r ]ros 
os "cd 01 1E'lEiS E" no{ov Xt'~/LIX~OS usw. Hier bezeichnet also "'7:fjfJ-/X 
das Wein- und Gartenland iiberhaupt. DaB mit dem W orte "'7:fjfJ-IX 
bestimmte Besitzverhiiltnisse zum Ausdrucke gebracht werden und 
Verhaltnisse des Privatbesitzes gegenuber auderen Besitz- und Nutzungs
modi, bezeugt die oben schon angefuhrte Stelle der R. L. 36, 11 if.: 
06'IXV~W[S] I 88 ,,/XL -r[ ov]s x[lf/'lo ]vxovs -rovs lxovt'lXs [t'ovs] tXfJ-nEliD
[VlXsJ I 1) nlX'l/X[ 8e£11 Jov[s 8]V ~ois "lor/'lotS ofs Etl~«pCl6£ nlXQa 't( 0]i1 
{J/X I (/£Uws xcd ~[ov]s 10£novs n&v~/Xs -rovs "ex~f/P,EvovS \ tX/LnElawas 1i 
n/X'llXoE{(/OVS 1) EV oro'lelXis lxov~/Xs 1i ye I ro'lyOVV~ClS xafr' Ovnvovv 
t"'lonov vgl. 29, 2; 33,19. Es werden also drei Reihen Wein- und 
Garlenlandbebauer angefiihrt: erstens die Privatbesitzer - Kleruchen 
und andere -, dann diejenigen, welche Weingarten usw. als oroQea 
erhalten haben, und die YEW'lyoVVt'ES - die Staatspiichter (s. G. G. A. 
1909, 628).1) 

In dieselbe Zeit gehOren auch die Urkunden P. Petrie III, 28e 
und 67b; P. Hibeh 29v. I, 20 und 113,19, vgl. aus spiiterer Zeit P. Tebt. 
1,51£.: l[-ljp,1/JE]6'frIX£ oE I [XIX]£ ~as anofJ-o{'lIXS •... EX t'E ~[wv "]~1'}fJ-&rrov 
"IXL ~wv I [n ]Cl'lIXoe{[ 6'rov J "d ~wv IUlrov. In einer anderen Bedeutung, 
etwa Grundbesitz im allgemeinen, kenne ich das Wort in der ptole
miiischen Zeit nicht. 

In der Kaiserzeit wird die Sache etwas anders. Zwar bedeutet 
ofters "t'fj~a ohne Zusatz - ap,nEUw: BGU. 530 (I. Jahrh.); P. Oxy. 472 
(130 n. Chr.); 707 (136 n. Chr.); 729 (137 n. Chr.); P. Tebt. II, 555 (II. 
Jahrh.); P. Amh. 136 (III. Jahrh.), aber man setzt hiiufig die niihere 
l3ezeichnung alLnE1£"Ov hinzu, um keine MiBverstandnisse aufkommen 
zu lassen, s. BGU. 475 (II. Jahrh.); P. Oxy: 486 (130 n. Chr.)j 506,25; 
56,10-11; 909 (225 n. Chr.); P. Fior. I, 50 (268 n. Chr.); P. Tebt. II, 
407 (199 n. Chr.?) :und diese ,,~'tj/Lat'/X von den f1£t'£"a i8&cp1'} , welche 
auch als ,,~'tj/LIX~IX bezeichnet werden konnten, zu unterscheiden. KrfjlLIX 
bedeutet also in dieser Zeit einfach Grundbesitz. In diesel" Bedeutung 

1) Vgl. Ps. Arist. Oecon. 33 (p.1352a) und BGU. 1119 (Schubart,Arch. V, 38). 
(Hinw~is von U. Wilcken.) 
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treft'en wir auch das Wort in mehreren Urkunden der Kaiserzeit, so 
vor allem im Edikt des Ti. Julius Alexander (Dittenberger 0.669,20; 
31; 38; auf diese Zeugnisse kommen wir noch im II. Kapitel zuriick), 
vgl. BGU. 865; 1003; P. Gen. I,ll; P. Fay. 102 (105 n. Chr.) und oiters. 
Sehr bezeichnend ist es, daB im P. Lond. il, 195 (p. 127) mit dem 
Namen xt:fj6ts ein Gut des Kaisers Tiberius(?) bezeichnet wiTd (dariiber 
weiter unten), vgl. BGU. 629 (II. Jahrh.); P. Grenf. II, 57 (168 n. Chr.) 
und BGU. 889 (151 n. Chr. ov6£a'Xit '''r:~/La1:IX). 

Dieser Sprachgebrauch ist hochst bezeichnend. Ich kann ihn nicht 
anders erklaren, als durch die Annahme, daB die Zeit, in welcher 
sich derselbe gebildet hat, also das ausgehende vierte und 
das dritte Jahrhundert, Privatbesitz in betreff auf Grund 
und Boden nur fiir Wein- und Gartenland, nicht aber fiir 
Kornland gekannt hat. 

Wie ist diese Tatsache zu erkliiren? Etwas Licht dariiber ver
breiten vielleicht zwei Stellen aus dem mehrmals erwiihnten P. Tebt. 
I,5, welche uns die Entstehung neuen Privatbesitzes auf Wein- und 
Gartenland im ausgehenden II. Jahrh. v. Chr. vor Augen fiihren. Zu
erst P. Tebt. I, 5, 95ft'.: 1tQOOt:Et:tXXaIJ£ d'e xd 1:0Vs r8ro(Qrofw1:as) xa[£]n~ 

t:iJv XWQav r[fjva]/L1t8A.l't:W [1}£] 1taQad'Et60vs I ~~ (Xv 'Xat:apV1:[E]V6roo£ 
EV t:fj£ uat:/XxExl[ V6]/LEV1]L ua~ UEXEQ[ 6]ro!Lc'Vn(s) I a1to t:ov vy (E1:0VS) 
gros t:oil Vb (lr:ovs) a1:E).,Eis ag;Elv(n ap' ov (Xv a[ v]t:as 'Xa1:apV1:Ev6roo£ 

Eg;' Et:1] E I 'X[ a]~ a1t[o t:o]iI S (Et:OVS) Eis &l!.J.a t:Qta 8).,a66ov 1:0V 'Xait
~'XOV1:0s 1tQa66uv '1:00£ 'l:Et:tXQt:rot I 81:[ E ]£, a1to d'1: t:ov it (E1:0VS) 1ttXv1:as 

1:E).,Eiv 'Xaita 'Xai o~ iXUot [o~] t:iJv [(]1to]Q£/LOV UE'X1:'rj/Lc'VOt, 'l:oiS I d" EV 

#]£ 'A).,E~a(vd'QEmv (W.» XWQCf 1tQOS 1:ois $1(,£ 1:fj(s) XW(Qas) 1tQo6d'ovvaL 
&[U]a (8t:'rj) y. 

Man sieht: Besitz auf Wein- und Gartenland entsteht durch die 
xext:arpV1:8v6£S des unbrauchbar gewordenen Landes. Es werden den 
Kataphyteuten 5 Atelie- und 3 (bzw. 6) 1) Kuphoteliejahre konzediert, 
yom neunten Jahre an bezahlen die Kataphyteuten dieselben Steuern, 
welche auch die anderen Besitzer der yfj [61tO]Q£/LOS (so lesen das 
verstiimmelte Wort die Herausgeber) zu bezahlen haben. 

Der letzte Zusatz macht Schwierigkeiten. Wie kann man das 
Wein- und Gartenland mit der rfj 61tOQ£!LOS - dem Saatlande in be
trefl der Steuer gleichstellen? Wir wissen doch, daB das Gartenland 

1) Diese ErIeichterung :fUr die Alexandriner ist mit den RegeIn der Emphy
teuse auf Eubiia, woruber uns Dio Chrysost. berichtet (or. VII, 36f., p. 196 Arnim), 
zu vergleichen. Die Emphyteuten, welche zugIeich Burger sind, bekommen eine 
zehnjahrige Atelie, die ~ivo£ nur eine fiinfjahrlge, s. Borozdin, Hermes (ruBs.) 
1909, iSH. 



16 1. Das ptolemaische Agypten. 

in Geld, das Saatland in natura gesteuert hat (s. weiter unten). 
Ieh mochte deshalb die Erganzung der Herausgeber beanstanden und 
schlage mit allem Vorbehalte die Erganzung «po]Q£/Log vor. Mit diesem 
W orte bezeichnet man in der Kaiserzeit die Oliven- und Palmengarten 
s. BGD. 703,2 (ilcuwv) und 563-565 (qJow~xrOV).l) 

Sei aber dem, wie ihm wolle, wichtig ist es, daB wir als eine der 
Quellen der Entstehung des Privatbesitzes die S{tCPV'tEVIJ£g kennen ge
lernt haben: es wird fiir die Bezeichnung des Besitzverhiiltnisses das 
charakteristische Wort XEX't'l)/LBVO£ gebraucht. Nun gibt uns aber die 
angefiihrte Stelle keinen AufschluB dariiber, wie man sich die Ent
stehung dieser %a:r:aqJv7:8vlJ£s des niiheren vorzustellen hat. Geniigt da 
einfache, stillsehweigende Okkupation der unbrauehbaren oder un
brauchbar gewordenen Grundstucke, oder mussen dieser Okkupation 
irgendwelche Akte seitens des Okkupanten vorangehen? Die ange
fiihrte Stelle, so wie sie lautet, liiBt keinen sicheren SchluB zu. Die 
Okkupanten sind or '}'EWQl'0VVrlis l'iiv tX/L7tElinv xa£ 7taQa8dIJovs, und 
zwar in der XWQa, also tatsachliche Bearbeiter de'S Wein- und Garten
landes; ob sie Pachter oder Besitzer dieses Landes sind, wird nicht 
gesagt, denn in dem W orte l'EWQl'Eiv allein ist das Besitzrecht nicht 
ausgedriickt. Es wird auch mit keinem W orte gesagt, in welchem 
Verhiiltnisse zu dem von den Betreffenden bearbeiteten Lande das neu 
bepflanzte Land steht. 

Weiter fiihrt uns eine andere gleichzeitige Urkunde aus Theben 
P. Amh. II, 31 (J. 112 V. Chr.)2). Eine Frau Senpoeris, Besitzerin eines 

1) Diese werden auch zu den lI't7}!l-IX'tIX gezahlt, s. Wilcken, Ostraka I, 1446 
(155/6 n. Chr.) und P. Lips. I, 76 (168 n. Chr.); die erhebenden Beamten sind die 
btt'rTj(l'l)'tIXt lI't'l)«(LaulJv) rev1j«(LIX'toY(lIX<pOV(LEvcaV); die Zahlung wird in Wi 1 eke n, 
Ostr. I, 1446 als <pO(l(os) bezeichnet, vgl. ibid. 1536 (II. Jahrh. v. Chr.), Wile ken, 
Ostr. I, 312 § 130. 

2) S. Wilcken, Arch. II, 119; vgl. P. Meyer, Hirschfelds Festschrift, 133. 
Letzterer wirft die hier behandelte Emphyteuse mit dem gewohnlichen Verkaufe 
eines konfiszierten Grundstiickes in BGU. 992 (s. weiter unten) zusammen, vgl. 
Mitteis, Romisches Privatrecht, I, 368, 52. Um eventuellen Mi6verstandnisBen 
,gleich hier vorzugreifen, muJ3 ich betonen, da6 ich den rechtlichen Vorgang 
Kauf (&WTj) nenne ganz abgesehen davon, ob er wirklich einen Kauf oder eine 
Verpachtung darstellt. Denn formell uuterscheiden sich die Akte des Auktions
verkaufes und der Verpachtung in der agyptischen Praxis nicht, ebenso wie 
zwischen Erbpacht und Besitz die Grenzen besonders in der ptolemaischen Zeit 
sehr schwankend und ullsicher sind. Das einzige unterscheidende Merkmal: 
ix<po(lto'/J oder Steuer wird die scharf unterscheidenden Rechtshistoriker kaum 
befriedigen. Diese Unsicherheit, wenn sie wirklich, wie es mir scheint, vorhanden 
ist, ist m. E. fiir den Hellenismus und den Osten iiberhaupt hOchst bezeichnend: 
ilie· zeigt, wie der griechische und spater der romische Begriff des Pri vatei gen
tums erst allmahlich. sich nach dem monarchischen Osten verpfianzt. 



1'1 

Palmengartens hat widerreehtlieher Weise zwei " lEtS ~:lrO XipeJou 
okkupiert ("";,,A(tf.£pallE£lI, Z. 11) und dieselben mit Palmen bepftanzt 
(Z.8: iJ1Ca(n,EW 't01COVS "E(I'E'A'I1f.£P.~V01JS E.lS fJ11ffEUtll q>o,~tX(l)"). Naeh 
dem Gesetze muSte die Okkupantm fiir ihr Vorgehen erne BuBe von 
10 Talenten fur jede !.rure bezahlen. Dieae BuSe (2t(lO«s~'f.'01f), falls 
sie bezahlt wird wird a.ber als Kaufpreis des betreft'enden Grund
stiickes ('ttf.'~) b~handelt, nach ihrer Bezahlung wird der Oklropant 
Besitzer oder Emphyteut des okkupierlen Grundsttlekea (Z.·16: itP liJ, 
'ta;Uf.£E1I1'jt ~,~ S'II rp1JnlfXt 't01l 't02t01f lJ>o{",~£). Es liegt al~o em Ka~f 
vor und dazu stimmen auch die erhobenen d1'l, welche lch ale dle , 
bei dem Kaufe iiblichen auifassen mochte1). 

Aus dem in der angefiihrten Urkunde charakOOrisierten Falle einer 
widelTechtlichen Okkupation konnen wir demnaeh den reguliren Vor
gang erschlieBen. Eine stillschweigende Okkupation wird also unter
sagt; wer Emphyteut werden will, muS das Recht auf die Emphy
teusis in regelrechter Weise vom Staate erwerben. 

Eine Ausnahme davon bilden wahrscheinlich die Kleruchen. 
K).;ii(log ist wirtschaftlich Saatland (s. P. Petrie ill, 26, !) f.: iJav i/lMc 
povs ij£ iJ"o~vf£01I.... Els &UO't'(J£ov xl~()oV ~ "upa6Ec«sov I ~ X~1C01f 
~ af.£n(Elm]va); jeder Kleruche hat aber das Recht, seinen x.tij(lOS zu 
bepflanzen (R.L. 24, 4 ff., vg1. 36, 11 ff., oben S.7f.); dadurch scheidet 
das hepllanzte Land aus dem x.t1j(Jo~ und wird zu Privatbesitzj so 
entsteht ror die Klemchen die Moglichkeit, schon im III. Jahrh. uber 
das Gartenland testamentarisch frei zu verfiigen (s. oben 8.12), was filr 
den iibrigen "l~qos bis in das II. Jahrh. v. Chr. verboten war. Moglieh iet 
es, daB die Kleruehen zu dieser Bepfianzung einer Erlaubnis bedurftell, 
und nichts hindert uns anzunehmen, daB diese Erlaubnis die Formen 
des iiblichen Auktionskaufes auch in diesem FaIle angenommen hat. 

Die einmal gestattete Bepftanzung scheint filr den Emphyteuten 
nach vollzogenem Kontrakte zur Pfticht zu werden. Dies schlieBe icb 
~us P. Tebt. 5, 200 it., obwohl die betreitende Stelle nicht ganz klar 
1st und auch andere Deutungen zulii.8t. 

~ur Zeit der oben angefiihrten Urkunden iet die Emphyteusis 
nur em Modus der Erweiterung schon existierender Besitzt11mer an 
Wein- und Garlenlande. Es mag sein, da8 sie schon in illOOren Zeiten 

1) Die 180 Drachmen sind %. des n~o"£f'OlI. Nun werden sie alB 'f" 
'Xcx4J'1jlCOll'rCX 'rE1n ~£nUl 11«1 el -r£ &Uo x«4J'Jfxs£ in Z. 17 bezeichnet. Doppelt lind 
die GeMbren, wail der Akt ala widerrechtlich bezeichDet iat. Es wiren allO die 
gewohnliche ElxO(l'f~ in doppelter Rohe und vielleicht noch die bei den Auktionen 
iiblichen VUG und Yeo auch verdoppelt darunter zu vmtehen. Mebr i1ber die 
leC!~aq;>k611(1£S im ll. Kap. 

ROBtowlllew: Geschlohle dee rlIm. Kolonale8. 2 
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existiert hat, was die R. L. bezeugen, es mag sein, daB sie in diesen 
Zeiten, bei del' Entstehung des Kleruchenbesitzes sogar eine sehr groBe 
Rolle gespielt hat, aus ihr allein kann man die Entstehung des 
Privatbesitzes an Wein- und Garlenlande nicht erklaren. Der feste 
Ausdruck XTfl[.101X fur dies Land spiegelt wohl altere, vorgriechische 
Verhaltnisse wieder. 

Charakteristisch ist es abel', daB gerade die ptolemaische Zeit 
das friiher V orhandene terminologisch und juristisch fixierte und die 
vorhandenen Verhaltnisse befestigte, indem sie standig das Saatland 
scharf vom Wein-, Garten- und Hauslande absonderle. 

Einen schon vorhandenen Besitz an Haus-, Wein- und Garten
lande bezeugt uns weiter die auf die oben angefiihrte nachstfolgende 
Stelle aus P. Tebt. 1,5,99 ff.: 'lr:Q06T:ET:tXXOCI!f£ tJe xcd. T:OllS nro(JIX{I!f)X07:aS 

EX T:OV (3a( 6£A£XOV) oZx[Ca]~ 1)£ &!1'lr:Elwvocg 1)£ 'lr:aQa~ct6ovs I ~£ &J.la 

1!fT:IX{}OC 1) 1)£ dOilX2) 1)£ tx,uo T£ XOC{} o(v)vnvovv T:Qa'lr:ov p,[iv JeW 

xVQ{ws. 
Del' Staat erscheint also als Verkaufer von Hausern, Wein- und 

Gartenland, welches vorher wohl in privatem Besitze war und wieder 
nach dem Verkaufe Privatbesitz wird. 

Eine groBe Heihe von Urkunden bezeugen uns jetzt diese Ver
kaufe von Grund und Boden seitens des Staates. Als grund
legend miissen jetzt del' P. Eleph. XIV aus den Zeiten Ptolemaus' III. 
und die diese Urkunde umgebenden Dokumente angesehen werden. 
Die Haupturkunde - P. Eleph. XIV - ist ein va!1os wvi}s, eine 
AuktionsordnuDg, wo die Bedingungen angegeben werden, unter welchen 
Grundstiicke und Priestereinkiinfte vom Staate verkauft werden. Die 
Grundstiicke werden scharf in &!1'lr:EAWVES und rfj geschieden; es heiBt 
Z. 1 ff.: E'lr:/' TO;;60 E 'lr:WAOV!1EV 4cp' oi[s] g~ [ar 19~)(#!J{"VT[ E]S OWQfJoroI!fOVTIX£ I 
Els TO ~a( 6£A£XOV) xtn' i[V]taVTOv T:WV [.108V a[.1o'lr:ElmvOJv TOllS XlXfJotj"OV- I 
TIXS aQyvQ£XOVS CPOQOVS xat T~V rWO[.1oEV'Y/V 3) aX0!10£Qav Tfj£ I (f)[).,lXtJ[ ilg)(J)£, 

TfjS] ~8 rfls u~ E'lr:£rEYQa!1!18Va ixq:;6Qut usw. Das Prinzip, nach welch em 
also a!1'lr:EAaJVES bzw. Gartenland von yfj, d. h. rfi 6'lr:aQ£!1os - Saatland 
unterschieden wird, ist fiskalischer N atur. Del' Staat verkauft heides, 

1) Die Herausgeber vermuten, dati dies (j1:'oc{ta aus Versehen aus dem nachst
folgenden f1t£(jt:a{t!A-EvE(j{tOC~ vom Abschreiber hierbei an die Stelle eines allge
meinen Wortes, etwa nt:1iIlOC~a, gesetzt worden ist. 

2) Del' hier gemeinte Verkauf von Staatsschiffen wird durch die viel alteren 
Urkunden P. Lille, 22, 23, illustriert. Die fUr den Korntransport bestimmten 
Schiffe stehen unter einem 1l£G{Trot:7)S, welcher zugleich meistens auch Vavltl.l1QoS ist. 
Nichts hindert uns, anzunehmen, daB die Pacht del' Schiffe zeitlich unbegrenzt 
war. V gl. meine AusfUhrungen Archiv V, 298. 

3) yWO/loEV1jV statt Y?VOfu3V1jv liest U. Wilcken. 
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es bezahlen aber nach dem Verkaufe das Gartenland - eine Geld
steuer, das Saatland - das 81t!poQwv in natura. 

Die umgebenden Urkunden erklaren uns, urn was es sich bei 
diesen Staatsverkaufen handeH: es sind Landereien, welche dem Staate 
verfallen sind, sicherlich aus dem Grunde, weil die Besitzer derselben 
ihre Verpflichtungen dem Staate gegeniiber nicht erfiillen konnten. 
In einem Falle P. Eleph. XXVIIa (griechisch) und b (demotisch) sehen 
wir deutlich, daB es sich urn Piander handelt, welche dem Staate ver
fallen sind 1). 

Um Pfander wird es sich wohl auch in einigen anderen Elephan
tine-Urkunden handeln. Dies schlieBe ich daraus, daB in einigen der
selben immer wieder von Grundstiicken von 30 Aruren die Rede ist. 
Diese GroBe kehrt aber merkwiirdigerweise in dem Papyrus Aktenst. 
der Th. Bank XI, wo. ausdriicklich von einem verpfandeten Grund
stucke gesprochen wird, wieder. 

In derselben Weise wie die Elephantinischen Liegenschaften wird 
auch der bekannte Zoisgarten verauBert 2). Er ist ebenfalls dem Staate 
als &Eyy{nuux fiir einen Staatspachter verfallen. 

Vom Staate konfisziert (&vcxJ.CX!-t~&VEW, dasselbe Wort wie bei der 
Zuriicknahme der xUiQot) sind auch die 35 Aruren des Myron, welche 
II(JoilTos dem Staate abkauft (BGU. 992, J. 162 v. Ohr.); ob es sich 
auch hier um ein Pfand handelt, wird leider nicht gesagt. 

VerwickeIter ist die Situation in Aktenst. der Th. Bank II. Es 
wird hier vom Staate ein Asklepieion verkauft. Als Kaufer erscheinen 
die friiheren Besitzer; ihr Besitzrecht wird durch den Topogrammateus 
bestatigt. Wir stehen also vor einem Falle, welcher uns auch sonst 
bekannt ist. Der friihere Besitzer erscheint als einziger Kaufer seines 
zum Verkaufe ausgebotenen Besitzes. Derselben Art ist die Situation 
in den Zoispapyri. Zois erscheint hier in Vertretung ihrer Mutter, 
und es handelt sich in den Dokumenten hauptsiichlich darum, auch 
fur sie das Kaufrecht ihrer Mutter zu wahren. DaB es sich hier um 
ein V orkaufsrecht der Vorbesitzer handeIt, erhellt mit voller Klarheit 
aUB den Zoispapyri; Aktenst. der Th. Bank II, 18f.: o]iJ-&cvos ~[vvcx

/L8VOV 7t(Jo Js nxn &[yoQcxO'/L!Xn nQoo I EJ.-&Eiv] IaBt wenigstens dasselbe 
vermuten, obwohl die Stelle auch andere Deutungen zuIaBt 3). Das-

1) Vgl. P. Eleph. 6 (= dem. 6) und die Deutung, welche dieser Papyrus von 
Wilcken (Arch. V, 210) erfahren hat (es ware eine ~'Yrv'TJ fur den Oberpriester). 

2) K. Wessely, Jahresbericht des K. K. Franz-Joseph-Gymnasiums, 1884/1885, 
S. 14 if.: Die Papyri der Zois. 

3) Wilcken vermutet, es konnte sieh, wie in Aktenst. I, 14 auch hier urn 
wirtschaftliche Hindernisse handeln. 

2* 
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selbe V orkaufsrecht haben wir auch in den P. Eleph., wo als V or
kaufer die Sohne des verstorbenen Estphenis erscheinen; nur wo sie 
nicht imstande sind, das Kaufgeld zu bezahlen, erscheinen andere, um 
an ihrer Statt die noch nicht geleisteten Zahlungen zu erlegen. Ahn
liches liegt auch in P. Petrie III, 68b vor: 'AXOA! AWV{wt 'ltlXQa I 
(8)odovg . vrp{o'"Cap,at I Toii El10ii rpotvtxmvog .... cig '"Co I xs L xaAxoii 
'It(JOS I &(JYv(,nov i;axo6ta(g).1) Welcher Art die Griinde waren, die 
zum Verkaufe des Asklepieion und del' Grundstiicke in den P. Eleph. 
gefiihrt hatten, ist leider ni'cht iiberliefert. Es kann sich auch hier um 
Pfander handeln. In den P. Eleph. konnte man abel' vermuten, daB wir es 
hier mit einem testamentarischen Ubergange zu tun haben, wobei eine 
Scheinauktion vorgenommen wird; auf Grund diesel' Auktion sollten 
die Erben - wie es 0 ben fur die Kleruchen nachgewiesen worden 
ist - das Erbgeld, eine Art Erbsteuer - das priesterliche cl6X(Wn

"ov - erlegen, 1st diese Vermutung richtig, so gewinnen wir ein 
wichtiges Zeugnis fiir das Recht des Staates als eigentlichen Eigen
tiimer del' Grundstiicke, welche wir in unseren Urkunden im Privat
besitze vorfinden. 

Ein &Uoxo'"Cov wird in Aktenst. der Th. Bank III-IV verkauft. Es 
war hier also niemand, del' das Vorkaufsrecht ausiiben konnte, 

Endlich treffen wir Verkaufe aus dem {ja6tAtXoV in manchen anderen 
Urkunden, aus welchen es nicht klar wird, was fUr ein Grund zu diesen 
Landverkaufen fUhrte (P. Petrie III, 68 a; 69 verso; Grenfell, Gr. pap. I, 
11 col. II, 1; 7; 28ff. (J. 157 v. Chr.); P. Gen. 20 (J. 109 v. Chr.). Nur 
in einem einzigen FaIle scheint ein Verkauf von einem Grundstiicke 
vorzuliegen, welches nicht friiher schon im Privatbesitze gewesen ist; 
ich meine Aktenst. Th. Bank, I. Es wird eine Parzelle unbebauten 
Landes verkauft, und es scheint del' Kaufer zu dies em Kaufe beinahe 
gezwungen worden zu sein. 

Es wird also iiberall etwas, was schon friiher im Pri-vatbesitze 
war und zeitweise in die Hande des Staates gelangte, wieder zu Privat
besitze, Welche sind nun die Bedingungen dieses aIten und neuen 
Privatbesitzes? 

Urn dies feststellen zu konnen, miissen wir auf die oben ange
fiihrten Urkunden des naheren eingehen. 

Del' Verkauf seitens des Staates geschieht hier wie iiberall, wo 
del' Staat als Verkaufer auftritt - wie bei den Steuerverpachtungen 
und den Verpachtungen del' offentlichen Arbeiten - mittelst einer 
offentlichen Auktion. Auf die technischen Einzelheiten dieser Auktion 

1) Die 600 Drachmen sind wohl eine Teilzahlung, eine Rate fUr das er
worhene Grundstiick, s. weiter unten. 
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kann ich hier leider nicht eingehen, obwohl diese Aufgabe auch nach 
Wilcken, Ostraka II, 524ft'. lohnend ware: Manches Neue, was die 
Herausgeber nicht verwertet haben, bieten uns jetzt die Papyri aus 
Elephantine und manche Petrie-Urkunden. Der Fundamentalsatz 
Wilckens bleibt aber auch nach einer erneuerten Priifung der Tat
sachen bestehen: die Formalitaten der Liegenschaftenverkaufe sind mit 
denen der iibrigen Auktionsverkaufe identisch. 

N aeh den Modalitaten des Verkaufes konnen wir also nicht fest
stellen, ob es sich urn Kauf oder urn Verpachtung handelt. Eine Ant
wort auf diese Frage kann nur eine Untersuchung iiber die Folgen, 
welche der Verkauf verursachte, ergeben. 

N achdem die Liegenschaft nach der Auktion dem Kaufer zuge
sprochen wird, wird er XV(J£Of; des Gekauften, sein Recht wird als 
XV(J£EVEtV, sogar JEtinObEW bezeichnet. So steht es ausdriicklich in 
P. Eleph. XIV, 14: 'l:7js ~E rfjf; "VQ*VtlH xd 'l:WV xa(J'Jtwv vgl. 22: 
XV(J£EVtlOVtl£ hE I "a-B-' ~ xat ot n(Jw'l:ov xVl,>w£ Ixix't'YJv'l:o; Aktenst. der 
Th. Bank I, 15: 'I:~V [rfjv tI£]'l:OIpOI,>OV Elva£ 'l:01} ~£atlacpovll,{vOV Allov

A.OV xal. hEt1'JtOeEW a-o'l:ov; BGU. 992, II, 5: [~qJ] J)£ XV(J£EVt1E£ 'l:fjs h£atl'l:

[al(E£O'1jS) (d.h. rfjs)ll "o:.J)oa xa~ ol al,>xaio£ xV(J£o£ 1,,[i"J'I:'I11''l:o (Wil
cken, Arcbiv V, 214).1) 

Dies Wort XV(JtEVEW aUein sagt aber nichts von der Dauer des Be
sitzrechtes. Es bedeutet nur das volle Verfiigungsrecht, ohne zugleich 
die unbegrenzte Dauer desselben vorauszusetzen. Das Wort wird zwar 
(in der Form x(Ja'tEiv XV(Jtrof;) in P. Tebt. I, 5, 43 u. 47 zur Bezeich-

1) V gl. BGU. 993, 13: "l1(!£El1i~(fJtllX'II 6' ixtXtI'r1j XIX'rU 'r~'11 61jp,IXwopi'll1jv 6£IXtlt:o

an'll; P. Amh. 40, Sf.: XCD(nt1-8'E!S I -op.wv Eilqo'll -On' J1.(!Elol1 I cJ£EtI'rccJ..p,i'llIXS ~nO 'rfjs I 
"fls 'rus "flIX'ri6T:as (~(!OV(lIXS) "IX. 8Etln6tEw und Xl1(l£EVEW zusammen finden wir 
in einer sehr charakteristischen Formel aus r6mischer Zeit wieder CPR. I, 28, 
32 if.: ESEi'llIX£ ••. [E/LP]IXcJEVtlCC'llt:£ "(lIX~Ei'll xa~ Xl1(l£EVEW "IX~ 6EtlnotEw XIX! ES[ ovtlllXv 
MXEW] na6IX'II olll[o'llo]/LI[IX'IIlI]IX'r'ccv'rw'II snlT:ElEl'll. Das Wort x(Jccniv, welches hier 
neben "V(l£EVEW an erster Stelle gebraucht wird, kommt auch in den ptolema
ischen Urkunden als Bezeichnung des Besitzrechtes vor. Es wird vielleicht da
darch das nicht unbeschrankte Dispositionsrecht eines Besitzers bezeichnet (vgl. 
Mitteis Archiv I, 188). Doch solI man die Worte in der laxen hellenistischen 
Terminologie nicht pressen. Man diirfte z.B. nicht mit Otto, Priesterund Tempel 
1,235; II, 39,2; 74,2; 122; 175,2; 199,2; 329 aus der Verwendung dieses Wortes 
in P. Tebt. 5 zur Bezeichnung des Besitzrechtes auf die vom Staate verkauften 
slatltlovcc lE(!Ct den Schlull ziehen, daB die Kaufer also Besitzer, die lI(JIX'roii'll'rES 
nar Patrone dieser Tempel sind. Denn die Sl&6110'llCC lE(!Ct werden yom Staate in 
derselben Weise wie die Priestertiimer und die ~p,i(!cc£ aE£~Ol1(lr£"a! behandelt; 
fUr dieselben gilt aber die Bezeichnung lIv(lElcc und x(la'r71I1£S s. P. Tebt. II, 294, 
17if., besonders aber BGU. 993 verglichen mit P. Tebt. I, 88; vgl. auch P. Tebt. 
I, 5, 63 und Akt. Th. Bank II, Of. 
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nung eines dauernden Rechtes der Besitzer der rij BV &rp/6Et gebraucht; 
man sagt zwar gewohnlich "tI()tEVEW vom Hausbesitze (z. B. P. Petrie 
II, 8, 16; IT, 20 verso III, 4 und ofters) und vom Besitze an beweglichen 
Sachen (z. B. Gr. pap. I, 21,21 und of ters) , aber daneben wird auch 
der Pachter "vQw~ der ihm auf ein Jahr verkauften &JV~ und der mit 
ihr ein Ganzes bildenden iJno'rEA.E;;h (R. L. 46, 10ft'. vgl. 3, 1 ff.). Das
selbe bezeugen die bei dem Landverkaufe wie bei den Steuerverpach
tungen gleich technischen Ausdriicke XV{)OVV, "vQw-ftijvat fiir den Akt 
der Zusprechung des verkauften Objektes an den Kaufer. 

Dadurch wird also die Frage nach der N atur der aus dem Ver
kaufe resultierenden Rechte nicht entschieden. Suchen wir nach anderen 
Merkmalen. 

Einige Ausdriicke in den thebanischen Urkunden und den Zois
papyri, die .A.hnlichkeit der Formalitaten des Verkaufes mit den For
malitiiten der Verpachtung bestimmten Wilcken (Ostraka II, 525, 3), 
nach langem Schwanken anzunehmen, daB in den Zoisurkunden nicht 
vom Verkaufe, sondern von Verpachtung der betreft'enden Grund
stiicke auf vier Jahre die Rede ist. Diesen Standpunkt, welcher all
gemein angenommen wurde 1), wird der hochverdiente Forscher jetzt 
nicht mehr aufrechterhalten konnen. 2) Merkwiirdig iet nur, daB der 
Herausgeber der P. Elephantine, welche die Auffassung Wilckens 
unmoglich machen, energisch fiir dieselbe eintritt. 

Die grundlegende Urkunde P. Eleph. 14 sagt uns jetzt ausdriick
lich, daB der Kaufpreis (np,~) in vier jahrlichen Raten bezahlt werden 
muiS H); in pran zeigen uns diese Bezahlung in vier Raten sowohl 
mehrere Elephantinische Urkunden aus demselben Funde') wie auch 
die Zois- und die thebanischen Papyri. Diese Zahlungen heiBen tech
nisch 'rE'raQT:£"& (s. P. Petrie III, 68, a, Z. 4 vgl. b u. 69 verso) 5). 

1) S. z.B. Beloch, Gr. Gesch. ill, 3.39, 4; P. Meyer, Hirschfelds Fest
schrift, 134; W. Otto, Priester und Tempel I, 235. 

2) V gl. W il c ken Arch. V, 214, wo er wenigstens die Bezahlung in vier Raten 
anerkennt. 

3) Z. 5ff.: 1:asov1:at 8e 1:O:S 1:£/L0:S;'" sv b 1:UW ",,1:v l'S(lUW 1:~S; na61jS; [nJI",fj~ 
1:0 it ""i(los usw., besonders aber 2, 18ff.: 1:fj~] 8[1: n",,]fj~ 1:aSOll1:CXt 7&a(laX(lfj/La I ";0 6 
""i(los, 1:0 os AO£7&OV SV L"t &7&0 1:01) Sit L. 

4) P. Eleph. 17; 19; 20, 8 ff.: 7&a(laAa{Iow 1:a ISaa.fl-at S7&l1:~" 1 (Iaa£A,£1£~V 1:(1(&71:8-
~av) 11:0:s; AomIXS; &va 1 CPO(lIX~ 1:(lsiS;j 21 j 24, 10: <ocpla1:a""at oroas£f sis 1:0 (IcxatA,£ i x«'l11 
;,v if1:E6t 8 xcxAxoii &s; 25. 

5) Vgl. auch P. Gen. 20 (Jahr 109 v. Ohr.). Hier bezahlt ein Weib Z. 4ft.: 
els; A,V1:(Icx 1:s1:a(l'l:1jS ""sQl8os; I rfjs ~nEl(lov 6~1:ocp6(1ov • •• 1 ..• ~" SWll~aa1:o I ~"t {Icu1£1.t-
1£OU. Der Fall ist klar. Der Besitzer hat aua dem k6niglichen Schatze ein Grund
stiick gekauft; nach dem Gesetze mull er den Kaufpreis in vier Raten erlegen. 
Da er fUr die Bezahlung einer Rate kein Geld hat, bezahlt fifr ihn ein anderer 
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Nirgends in mesen Urkunden verlautet etwas von einer Frist, auf 
welche die betrefl'enden Landereien vergeben wurden. Zum neuen Ver
kaufe fiihrt nur die Nichtbezahlung einer Rate oder die Nichtleistung der 
6XPOQtlX (s. unten). Der erstere Fall liegt in vielen der oben ange
fiihrten Urkunden vor, der zweite moB erstens aus dem W ortlaute des 
P. Eleph. 14 erschlossen werden, ist aber auch in den Akt. Th. Bank 
III, IV ausdriicklich vorausgesetzt, col. I, 13 f.: EaV ~t' 'EQl1tov ,lEtov" 
Ta %QOYEYQ"(l1l1SVtx) \ [s"'P0Q"" ... rEV"ITtxt sn"vo:%Q~]t1ETtx£. 

Kommen diese beiden Faile nicht vor, so bleibt das Grundstiick im 
festen Besitze des Kamers, und zwar erblich. Dies erhellt erstens aus 
denselben Elephantinischen Urkunden, denn die Landereien, welche 
hier aus dem Staatsechatze verkauft werden, sind von den Sohnen des 
Estphenis sicherlich von ihrem Vater ererbt; verkauft werden sie jetzt 
nicht, weil der Vater gestorben iet - dies wird nirgends gesagt -, 
sondern da, wo der Grund des Verkaufes verlautet, handelt es sich 
um nicht erfiillte Verpflichtungen dem Staatsschatze gegeniiber. N och 
sicherer ist der Beweis, welchen eine Urkunde, zwar aus der romischen 
Zeit, aber sicher dieselben Verhaltnisse voraussetzend, wie sie uns von 
den P. Eleph. geschildert werden, liefert. Bei dem Verkaufe aus dem 
Staatsschatze macht namlich P. Eleph. 14 - und dies bestatigen in 
praxi andere Urkunden - keinen Unterschied zwischen Landereien und 
den sog. YE(!a, d. h. Tempeleinkiinften, worunter auch die Priesterstellen 
zu verstehen sind. Nun aber heiBt es in dem Angebote, welches ein 
Priester im Jahre 146 n. Ohr. in Tebtynis macht, in dem er die 
Tempelprophetie zu kaufen beabsichtigt, Z. 17 ff.: /LEVEi<v) ~ll1ot I ""£ 
E ryovo£s "at 'toir; XtxQ' i/LoV /LE'C"ArJIL1/JOl1EVO£r; '" 'COV I 'Cwv "vQE£1 a] ""£ 
X(!tX'C1}6[tS EX£ 't ]ov &?~ XQovo[v] in£ 'toi[r; av] I 'tois n/Lto£s "a~ ~£"txtOtS 
xiX6Et ~Lar(!&qJOV[6]t VnE(! i6"Q~'HX[oiJ] I ~QtxXl1aS d'",,[x]ot1£as. Der Be
sitz der Priesterstelle ist also erblich, nur dadurch wird das Erbe 
belastet, daB die Erben eine Summe als Eltl"Qt'C"xov zu zahlen hatten. 
Es kann sein, daB auch im Faile der Ererbung eines aus dem Staats
schatze gekauften Grundstiickes irgendwelche Taxen zu bezahlen waren; 
es kann sein, da.6 die Nichtbezahlung dieser Taxen bei den Sohnen 
des Estphenis unter anderem zum Verkaufe ihres ererbten Grund
besitzes fiihrte (vgl. oben S. 7,3); sicher aber ist eines: der Staat gibt 
die von ihm verauBenen Liindereien nicht in befristete Pacht, er ver
gibt oder verkauft sie zu erblicher Nutzung, es liegt also Erb- oder 
unbefristete Pacht vor. 

Die Bedingungen der so entstandenen Erbpacht sind uns ziemlich 

und bekommt dafiir auf Grund der vorhandenen Urkunde den Besitz des vierten 
Teiles des Grundstiickes vgl. P. Eleph. 19, 8f.: ~s as I aV'l'(lIllI'E'IIOt Elal'll. 
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schlecht bekannt. Einige Tatsachen kennen wir abel'. VOl' allem wissen 
wir, daB die.o Staate verkauften Landereien die iiblichen Steuern 
- die rp6~ot fiir das Gartenland, ein standiges i'Xrp6~tOV flir das Saat
land - zu bezahlen hatten, und zwar dieselben, welche sie auch fruher 
erlegten. Diese Tatsache erhellt vor allem aus den allgemeinen Angaben 
des P. Eleph.14, 1 if.: $"~ 7:oi68B "roAOVp,Bv !cp' ol[~l)] 9f [&y ]O~&6IXVt:[ E]S; 
~"o~{hfJ60V'r:IX£ I Ei~ ';0 {JIX I 6tA£'XCW I 'XIX';' i[v]tlXV7:0V -r:WV ftEV &p,"EAcfwwv 
'tOVS; 'X1X.ft'l1'XOV I ';IXS &~rv~"'Xov~ cp6Qov~ "IX~ ,;~v Y~VOftEVr;V (1. ywop,EV'YjV 
WilckenArch. V, 214) &,,6ftot~IXV '!:'ill, l4JtAIX~[EAcprot, '!:'il~] d's Yiis 7:" i"t,
YBYQlXftftEVIX 6£'t£"a hup6Qux 'XIX~ Bi I [1:1, txUo "1X-3''I1''B£] ~f9~ [7:'/}v] riiv 
MrJOd-3'IX£; diese Angaben werden von vielen del' oben angefiihrten Ur
kunden bestiitigt:: sowohl das Land in Akt. Th. Bank ill, IV, wie das 
Land in Gr. pap. I, 11 (Z. 4: 8vvrjdop,lXt &"QOCPIX6t6';ro~ I cis ';0 (Jtx6tA.t,
"ov ,;a 6'Xrp6~£1X &"op,E'tQiidlXt), BGU. 992 (ll, 6: EV1:ct"1:WV ["IX7:' l7:'os] t:a 
$"WBY~lXftllivlX i'Xcp6pt,1X 'XlXt Bl~ 1:a lB~a nAWV 9) und P. Gen. 20 (Z. 5 ff. : 
1}v irov'ljI1IX1:0 I iy I (J1X6tA,,'XOV ••. ~Qo~ -r:a 7:IXV,;r;~ i[" ]rp[ 6] I ptlX) bezahlen aIle 
die iiblichen i"cp6Qtct, dieselben, welche das Land auch friiher bezahlte, 
denn sowohl der P. Eleph. 14 wie andere oben angeftihrten Papyri 
bezeugen uns, daB der Verkauf aus dem Staatsschatze an den Besitz
bedingungen gar nichts anderle. 

Mit dieser Bezahlung des i"cp6~£ov ist auch die Angabe des 
Papyrus BGU. 992, wo die Konfiskation durch den Staat durch das 
Wort &VallX/L{J&VEW bezeichnet wird, zu verbinden. Es ist dasselbe 
Wort, welches auch fiir die Konfiskation der nur auf die Lebenszeit 
der Kleruchen vergebenen "Aii~o£ gebraucht wird. Man sieht, der 
lebenslangliche Besitz der Kleruchen und del' erbliche unserer Sehuld
ner des Staates ist im Grunde genommen prekiir; als Eigentiimer er
scheint in beiden Fallen del' Konig. Die verschiedene Steuerbelastung 
ii.ndert an dieser Lage nichts. Die Kleruchen bezahlen zwar keine 
i"cp6~tlX, abel' dies Privileg haftet nieht an dem Lande, sondern an 
del' Person des Besitzers; sobald das Land konfisziert wird, wird es 
sofort unter das $'Xcp6Q"ov gestellt und kehrt wohl zu dem Vorbesitzer 
selten zuriick. Andererseits genie6t die Person des Besitzers das 
Steuerprivileg wohl hauptsiichlich aus dem Grunde, da6 del' Kle.rueh 
Emphyteute ist, daB er sein Grundstiick mit seiner Arbeit erst frueht-
tragend gemacht hat. Sobald er verschwindet, wird das Land zur 
gewohnlichen Yii (J1Xt1£A""1j. Bezeichnend ist es abel', daB der Kleruchen
besitz sich allmahlich dem oben charakterisierten Besitze nahert, in-

. 1) Die Lesung icp'ois ist sehr fraglich, s. Wilcken Arch. V,' 214. 
2) Nach der von mir etwas vervollstll.ndigten HersteUung Wilckens Arch. 

V, 214. 
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dem auch er erblich wird, eine Tendenz, welche ebenso von einem 
bewuBten Streben zur Erhaltung des einmal geschaffenen Besitzes 
Zeugnis ablegt, wie der oben festgestellte Usus, die einmal im Privat
besitze gewesenen Landereien auch wieder an Privatbesitzer zu ver
kaufen. 

Die oben charakterisierten Urkunden bezeugen uns also die Exi
stenz eines ziemlich entwickelten Privatbesitzes bzw. Erbpacht sowohl in 
dem Priesterstande, wohl auf dem Areal der Yil tE()&, wie unter den 
militiirischen und nicht naher in bezug auf ihren Stand bezeichneten 
Ansiedlern. Ein Teil dieser Urkunden gebOn zu der schon erwahnten 
Gebelenserie (z. B. BGU. 992; Gr. Pap. I, 11; P. Gen.20). Die Besitzer 
diesel" Urkunden gehoren wohl zu der groBen Masse der Grundbesitzerr 
welche auch sonst in der Urkundenserie aus Gebelen auftreten. Es 
ist deswegen von Interesse, diese Serie nochmals des naheren zu be
trachten. Oben habe ich schon darauf aufmerksam gemacht, daB die 
meisten Grundbesitzer der Dokumentenserie IIE()6CX£ 'rij!; tn£yOV'ij!; und 
'rWV n()ot1Y()tXIpGJV sind; die meisten, aber doch nicht alIe; es gibt 
darunter Manner und Frauen, welche gar nicht qualifiziert werden 
(z. B. P. Lond. III, n. 882 p. 13 J. 101 v. Chr.; ibid. n. 1201-1202 p. 4£ 
J. 161, 160-159; n. 1208 p.19 J. 97 v. Chr.; Gr. pap. I, 33 J.103/2 u. a.); 
manche sind auch lokale Priester (P. Lond. III, 678 J. 99-8 p. 18; 
883, J. 88 p. 21; Gr. pap. I, 25 J. 114; BGU. 993, J. 127). 

Die meisten Kontrakte beziehen sich auf die yij t1nE£QO!; 6£'ro

cpo(JO!;: sie wird verkauft 1), geteilt!), zediort S), gewechselt 4), ge
schenkt 5), als Hypothek gegeben 6), aber daneben haben wir die
selben Operationen, welche mit anderen Besitzobjekten vollzogen 
werden. Wir trefi'en Hauser (Kauf - P. Lond. III, 1204 p. 10 J. 113;: 

1) Kauf bildet den Inhalt der meisten Kontrakte P. Lond. III, 879 p. Of. 
J. 123; 881 p. 11 J. 108; 882 p. 13 J.l01; 676 p. 14, J. 100; 1206 p. 16 J. 99; 
678 p. 18 J. 99-98; 1208 p. 19 J. 97; 1209 p. 20 J. 89; 863 p. 21 J. 88; Gr. pap. 
I, 33 J. 103/2; II, 16 J. 139; 24 J. 106; 32 J. 101; BGU. 996 J. 109; 1000 J. 99/8; 
Blinkenberg P. Cop. J. 100-99. Vgl. die Itnoa'C(x.aE~O; &wfjo; Gr. pap. 1,27 J. lOa. 
und BGU. 998 col. II J. lOt. 

2) P. Lond. III, 830 p. 8f. J. 118, yom Vater unter die 8ijhne (J£alqEa£s). 
8) Gr. pap. 1,27 J.l09 (Mutter ihrer Tochter); Goodspeed, P. Kairo, 6 J. 129. 

Vater dem 80hne (naqaxroq1Jl1ts). 
4) Gr. pap. II, 26 J. 108. 
6) Nach dem Tode yom Mann und Vater der Tochter und Frau BGU. 993 

J. 127 (Mats). 
6) P. Lond. III, 1201. 1202 p. 8-5 J.161, 160-159. All:! ijnEtqos wird das 

Land bezeichnet als Gegensatz zu 'P1Jatiilns, "fjaoo; - Inselland s. Gr. pap. II 16. 
col. n, 2 J. 139; Goodspeed, P. Kairo, 9 1. Jahrh. und ijfters in anderen Doku
menten. 
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P. Amh. II, 51 .T.88; BGU. 996-999 J. 107 -99/8), Weingarten 
(Kauf - P. Lond. III, 1207 p. 16f. J. 99; Testament - Gr. pap. I, 26 
J. 126), 'I/Jt).o~ 't'ono£ (Kauf - Gr. pap. I, 25 J. 114; BGU. 994 J. 113; 
Testament - Gr. pap. I, 21 J. 126; Schenkung - BGU. 993 J. 127; 
wv-Yj 6V '1tlt1't'E£ - Phil. 63 p. 498), Sykomorenwaldchen (Kauf -
Gr. pap. II, 34-35, J. 99 u. 98). Ein Unterschied in der Behandlung 
ist nicht zu konstatieren. 

TIber aile diese Besitzobjekte scheinen die Besitzer vollig frei zu 
verfiigen. Zu notieren ist nur die Seltenheit der Testamente; man 
umgeht diese Form durch Zedierung, Schenkung, Verteilung unter 
die Erben. Diese Operationen beziehen sich aile auch auf die yij 
Q£'t'oqJo(Jor;; (zum Teile sind damit auch andere Besitzobjekte verbunden, 
so in der OOt1tr;; BGU. 993), dagegen fehIt, wie oben bemerkt worden 
ist, die rfi t1£'t'oqJO(JOr;; in dem einzigen uns bekannten Testamente -
dem des Dry ton. Die Besitztitel werden ziemlich selten angefiihrl. 
Mehrmals wird das Besitzobjekt als von einem anderen gekauft be
zeichnet (P. Lond. III, 1206 p. 15 J.99; 1208 p.19 J.97; 883 p. 21 
.T.88; Gr. pap. II, 25 J. 103). Einmal ist die rii ~'1tH(JOr;; als nlX't'(lI,xTJ 
bezeichnet (Gr. pap. I, 33 J. 103/2), was an die '1t(Joyovt"lXl, cx(Jov(J(Xf, 
des Hermias (oben S. 13) erinnert. Dreimal wird das Saatland als 
aua dem Konigsschatze erworben bezeichnet. So in der bekannten 
Urkunde, welche die Akten des Streites von Panas wegen der Grenzen 
seines Landstiickes enthalt (Gr. pap, I, 11 J. 157): Panas bezeichnet 
das Land als sein Land (II,l), das Land ist rii (1£'t'orpo(Jor;; (II, 7) 
und ist von dem jetzigen Besitzer aus dem Konigsschatze gekauft 
worden, II,28: EqJlX[lvEJ't'O 't'(W lllXviXv (Wilcken) "v(JCror;; ClEW I 1:TJv 

riiv "1X,f}' 7)v EaW-rl't'O E" 't'oi/ ~ao£)."GOi/ [ ....... ] (das Wort ist ausge-
loscht, Wilcken) O£lXr(llXqJt]v. Ahnliches besagt auch BGU992 (J.162); 
wir stehen hier vor einer Einzahlung in die Konigskasse des Preises 
des gekauften Landes (s. die Stelle oben S. 22). Endlich haben wir 
einen ahnlichen Fall in P. Gen. 20 (J. 109). 

Leider wird nirgends auBer den schon oben angefiihrten Urkunden, 
welche von Verkaufen aus dem Staatsschatze handeln, das Besitzrecht 
mit einem Worte bezeichnet oder charakterisiert. Nur einmal P. Lond. 
III, 783 p. 23 (J. 78) Z. 22f. steht es: Vo't'OV rii I KaU[jwr;; n(lEtJ{jV1:';

(}1X<r;;) fir;; "(Ja't'oi/o£ ot vlol. Aber dies Wort "(JlXuiv bezeichnet nur, 
wer im Moment der Abfassung der Urkunde tatsachlich iiber das 
Grundstiick verfiigt. Doch erlaubt uns sowohl diese Urkunde, wie die 
Staatsverkaufsurkunden, vorauszusetzen, daB das Besitzrecht der Ge
belenurkunden sicherlich als xV(JcllX bezeichnet werden diirfte. 

Ebensowenig sind wir in bezug auf die Steuerbelastung unter-
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riehtet. Die Angaben der Urkunden, welche von Staatsverkiiufen 
handeln, sprechen von einem txcpoQ£Ov. lch bin aber nicht ganz 
sieher, daB wir diese Angaben verallgemeinern durfen. Positive Griinde 
dagegen habe ich jedoch nicht, aber manches, was unten zu erortern 
ist, konnte dagegen sprechen. 

Wir stehen also vor einer kompakten Masse von Landbesitzern, 
Priestern, Militars, Privatbesitzern, deren Stand nicht niiher bezeichnet 
wird. Ihr Landbesitz besteht nicht nur aus Giirten, Rebenlandereien, 
Hiiusern usw. Stark vertreten ist in demselben auch die ril 6~"COCPO

(Jor;. Es driingt sich uns nun die Frage auf: mit welchen Termini 
hat der Staat diese Besitztumer bezeichnet, in welcher Weise sind sie 
entstanden, und auf welchem Wege hat sieh die Zahl diesel' Privat
besitzer vermehren konnen? DaB wir nur mit Privatbesitzern zu tun 
haben, keineswegs mit Eigentumern, brauche ich llieht wieder zu 
betonen. 

Landkategorien, welche mit den oben erliiuterten Besitztumern 
identifiziert werden konnten, kennen wir zweierlei. Vor allem die 
schon mehrmals erwahnte rfi l<Y£O"7:1J7:0f; (die Besitzer lltwX7:tIILOVEr;), 
in zweiter Linie eiue Landart, welche etwas naherer Ausfiihrung bedarf. 

In der mehrmals erwiihnten Prostagmatasammlung aus Tebtynis 
folgen auf die oben erlauterten Paragraphen uber die Emphyteuse 
und den Landverkauf aus dem Konigssehatze Angaben, welche sicht
lieh auf ahnliche, aber anders geartete Verhiiltnisse bezogen werden 
mussen. 

Z. 102ff. lautet: [O~otro]f; <Yi: "ai "CtXf; rErovvtar; [n(Jos "Covr; rIiW(J
rovs 6]f"C£"tXf; ~t6{tro6E£S /LE1IEtv ["vQ{ros.... Das o~otws zeigt, daB 
auch im weiteren von Dingen, welche den oben besproehenen analog 
sind, die Rede sein solI. Es wird aber nicht mehr yom Besitz (""Cfi-
6£S, XE""C'ljtlEvot Z.97), sondem von 6£"Ct"ai ~£6.ftro6E£S geredet. Es 
ist kIar, daB hier, wo vom Saatlande die Rede sein sollte, vor allem 
Pacht in Betracht kam, keineswegs Besitz in dem Sinne, in welchem 
er fiir das Wein- und Gartenland vorausgesetzt wird. Diese Schei
dung von Landbesitz und Landpaeht hat zur Bildung einer standigen 
Formel in der Steuersprache gefuhrt. leh erinnere an die Eingangs
worte des P. Eleph. XIV; man vergleiche damit P. Amh. IT, 31 t112 
v. Chr.), 5f.: 6XE{tfJ60~EVOVS "Cijs El(}arror~r; "Caw OCPE£J.O~EVWV nQos "CE 

"C-YJv 6{,"C£xrJV ~t6{tW6W "at "CrJV a(JrvQt"rJV nQO(fO~OV und P. Tebt. I, 5, 
lOf.: acpllx6£] DE n[ a]'!'[ "Cas] "Cw[v ocp ]EtAO~EVWV 'ffw{, (3a( (}£AtXrot) Elr;l) 
rovr; I av"Co ]vr; XQovovs n(Jos "CE "CrJV 6m"rJV ~t( 6.{Joro(fW) "a[i &'Qrv-

1) So mochte ich die Lucke ausfullen. 
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«(nUfJV) n]Q(66ooov) %ATjV 7:WV f1C/LLd,f}W/LEVWV cis 7:0 na7:QLuov [Vn"8](» 
(fjv d[ L ]cyyv( 'I}/LIX) V%aQXCL. 

Die tXQYVQLUTj %Qooooog bezahlen die Garten- und Weinlandereienr 
die oiu/aL und oiuo%coa, das Saatland wird verpachtet und bezahlt 
ein EUCPOQLOV in natura (ein Mittelding, welches aber vollstandig zur 
p,cd,f}wolS gehort, bilden die xlroQa, welche nQos tX(J'}'V(JLOV OtDLUOVV'UU). 

Die drei oben angefiihrten Formeln sind ganz allgemeiner Naturj 
sie summieren in zwei Gliedern die Einkiinfte des Staates, welche 
derselbe vom steuerbelasteten Grund und Boden des Landes bezieht. 
DaB unter den [-LLo,f}woClS ovnud die UUjQOL nicht mit einbegriffen 
sind, ist sehr wahrscheinlich: die yfi UA'I}QOVX/,uTj wird immer als eine 
Rubrik fur sich behandelt, die Staatseinkiinfte aus derselben sind dazu 
im Vergleiche mit den beiden anderen Posten so irrelevant, daB sie 
in einer allgemeinen Formel beiseite gelassen werden konnten. Doch 
wiirde ich auch gar nichts dagegen haben, falls man die Naturalsteuer, 
welche auch die UMjQOL bezahlten, - die tXQT:tx{JtEia - auch zu delll 
Oberbegriffe eiLuual, /L/,oftroOHg gezogen hatte. 

Doch sei dem wie ihm wolle, wichtig ist es, daB der Staat aile 
VeJohaltnisse, welche sich zwischen ihm und einer einzelnen Person 
in bezug auf das Saatland bilden, mit verschwindenden Ausnahmen, 
als Pacht - P,{6,f}roolS versteht und bezeichnet. Seine Naturalein
kiinfte flieBen nur aua Pachtvertragen. 

Er untf'rscheidet aber zwischen der Pacht im allgemeinen und 
der !L{oitrootS cis %txTQlUOV, duldet also, daB sich auch auf dem Pacht
lande ein Erbbesitz bildete. DaB dieser Erbbesitz mit den Verhalt
nissen, welche wir bei der Betrachtung des yom Staate verkanften 
Landes beobachtet haben, identifiziert werden muB, ist beinahe sicher. 
Ob aber die /Llo,f}WOCL!; cl; 7taTQlUOV und die so verpachteten Lande
rei en auch mit der yfi 16LouT'Y)Tos identisch sind, und ob aIle die 
Gebelenbesitzer Erbpachter, und nicht l6wuril/LOVES sind, ist da
mit noch gar nicht gesagt. Das Charakteristische, das wir ala 
Merkmal del' yfi iOLOUT:rJ1:0s und der iOWU1:tl!LOVES einerseits und der 
meisten der Gebelenbesitzer andererseits betont haben, ihre engen Be
ziehungen zum Kleruchenlande und den Militars, wird dadurch nicht 
erklart. Doch zur Klarung dieser Frage bedarf es einer naheren 
Untersuchung der !Llo-ftwoELS oLTLUtx{o 

Die Urkunden, welche wir bis jetzt in Betracht gezogen habenr 

eriautern meistens die Verhaltnisse, welche in der Thebais herrschten. 
Nur die allgemeinen %QoO'taY/LaTtx Euergetes' II. wurden im Fayum, 
wo die Kopie angefertigt worden ist, gefunden, was aber der All
gemeinheit dieser %Q06uxY!Lara keinen Abbruch tut: denn sie haben 
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natiirlich nicht nur im Fayum, sondern in ganz Agypten Geltung 
gehabt. 

Wir besitzen aber eine Serie von Urkunden, welche uns die 
Agrarverhaltnisse des Arsinoitischen Nomos, speziell des Dorfes Ker
keosiris bei Tebtynis veranschaulichen. Es sind dies die Papyri, 
welche im ersten und zweiten Bande der Tebt. Pap. herausgegeben sind. 
Besonders lehrreieh ist es, daB beinahe aUe Urkunden des ersten 
Bandes in dieselbe Zeit fallen, wie die meisten thebanisehen und 
Gebelenpapyri, in die zweite HaUte des II. Jahrh. v. Chr. 

N ach diesen Urkunden zu urteilen, herrschten im Fayum im 
allgemeinen andere Besitzverhaltnisse als die, welche wir in der The
bais konstatiert haben. Den ersten Platz nehmen in Tebtynis die 
f1cxtl£l£"o~ ,},EOJ(J'YOt ein, die Pachter des Konigslandes, welche in der 
Thebais nur ziemlich selten erscheinen; erst in zweiter Linie kommen 
die Kleruchen, in dritter die Priester als Landwirte und Land
besitzer in Betracht. Dagegen herrschen in der Thebais die beiden 
letzteren Kategorien vor, und die ~1X(jd.£'ito~ '}'EOJ(l'}'Ot werden nur 
selten erwahnt. Charakteristisch ist es auch, daB in der Thebais 
die Militars meistens als Landbesitzer auftreten, von ihren 'it.tij(lo£ 
verlautet nichts; im Fayum sind sie dagegen reine Kleruchen ohne 
festen Landbesitz, forlwiihrend ihre ulfj(Jo£ verlierend, wechselnd, usw. 
Von einem festen Landbesitze in bezug auf Saatland verlautet in den 
Tebtynisurkunden fast gar nichts, Garten- und Weinland wird in 
groBerer Anzahl nur in Magdola genannt, es herrscht die verpachtete 
'}'ii tln:ocpO(lOb vor. Daneben wird nur die ratselhafte '}'ii ld£o'it7:7J";os 
und die '}'ii {II dOJ(JE~ erwahnt. 

Diese Unterschiede mogen zum Teil durch zufiillige Momente zu 
erklaren sein. Die meisten Dokumente aus der Thebais sind Privat
kontrakte und Verkaufe aus dem Staatsschatze in Privatbesitz, zum 
Teil wenigstens Aktenstiicke aus einer koniglichen Trapeza; dagegen 
haben wir in Tebtynis ein Dorfarehiv des Dorfschreibers; alles aber 
wird damit nicht erklart. 1m N eulande Fayum, wo fortwahrend seit 
Jahrhunderten neues Land der Wiiste abgerungen wurde, herrschten 
sicherlich andere Verhaltnisse als in der Thebais, dem alten Sitze 
der Pharaonen- und der Priesterregierung, wo die Ptolemaer in der 
Gestaltung der Besitzverhaltnisse keineswegs ebenso freie Hand gehabt 
haben wie im Fayum. Doch wir kommen noch auf diese Unterschiede 
zuriick. Vor aUem miissen wir die Fayumverhaltnisse in derselben 
Weise einer .Analyse unterwerfen, wie wir es mit den Thebanischen 
und Elephantineurkunden getan haben. 

Die groBe Sorge der Regierung im Fayum - das erhellt aus dem 
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ganzen Komplexe der Dokumente - war nicht das regelrecht be
wasserte Terrain, auch nicht die Regulierung und N eugestaltung der 
alten BesitzverhaItnisse, die Hauptsache fur die Regierung war hier Ge
winnung von neuem Terrain und Erhaltung des Neugewonnenen mit 
moglichst groBem Profit fur den Staats schatz. Die &J.p,vQtg, das Salz
land, den XEQ()Og, die rfi EP,PQOXOg zu Korn- und Grunland zu machen, 
das steuerfreie v:1tolorov unter den Pachtzins, das e~IPoQ£Ov, zu bringen 
(:1tl,Jo()arEW), dies war die Aufgabe. Vor allem wurden dazu die Krafte 
der Territorialarmee in Bewegung gesetzt, ihnen wird unfruchtbares 
Land assigniert, es wird strengstens beobachtet, daB sie nicht Frucht
land statt ager rudis bekommen; man trachtet aber dabei danach, daB die 
Konzedierung des Terrains dem Staatsschatze nicht nachteilig werde: 
sobald einer oder der andere der Kleruchen seine P:Hichten der Re
gierung gegenuber nicht erfullt, wird das von dem Schuldigen ge
wonnene Terrain in Haft genommen ("Mjl,Jog "tX"e0Xtp,og) und in ublicher 
Weise nQos E"IPO(J£tX verpachtet. 

Doch genugen die Krafte der Territorialarmee keineswegs. Viel 
Land bleibt auch dabei brach, und die Regierung sucht nach Mitteln, 
auch dies Land fur die Kultur zu gewinnen. 

Diese Mittel veranschaulichen uns am besten die zwei hochwich
tigen Urkunden aus dem Dorfarchiv von Kerkeosoris, die altere, P. Tebt. I, 
61 b, uud die jungere, P. Tebt. I, 72. Uns interessieren besonders die
jenigen Teile der beiden Urkunden, welche das v:n:o).orov aufzahlen 
und fiber seine Schicksale berichten. 

1m P. Tebt. I, 61 b, 19-110 wird ziemlich ausfuhrlich vom Schick
sale gewisser Liindereien, welche die ihnen aufgeschriebenen E-x.t:po(ntX 
zu tragen nicht imstande waren, also wohl entweder ager rudis oder 
derelictus waren, gesprochen. Z. 21 ff. hei.Bt es: -r~s p,[t6-fJ'ro }ftu'O'17g 
(d. h. r~s) vno orE I [lW]V E:1ttp,E).1J-rroV [~IXL ol]"ovop,rov ~d -rils IXVEV O'VVtXA.
l[ a~]Erog eAa()()an I ["ew]v E:1ttYE7'QIXP,p,EVro[V 8" ]t:poQtrov. Auf den Aus
druck IXVEV 6vvtX).).a~Eros und seine Bedeutung kommen wir noch zu 
sprechen. Hier interessiert uns der erstere Modus, die Verpachtnng 
durch Epimeleten und Okonomen, zu denen noch der {) in~ "eWV :1tl,J0-
6Mrov bzw. der Stratege tritt (s. ibid., 45ff. vgl. P. Tebt. I, 72, 24ft'.). 

Der Forderung eines DiBketen gema.B P. Tebt. 61 b, 40ff.: 1:0 
"tX"eft "wp,1Jv I ~aL 1:0 "ai IXv8QIX "erov P,E1U()-ltro[p, ]EVroV -rav-r'YJv "a~ E:1tl 
-riO'£ I "IX~ -r[tV]ES oE p,t()-ltwl1(XV'rES "d "eov 6:1tO(!OV nal,JE(l.tX )-lti'lroO'tXV 
werden die Pachter und die Pachtbedingungen aufgezahlt. Ein Stiick 
von 20 Aruren (61 b, 48ff. = 72, 205ff.) wird statt fur 41yu Artabe 
pro arura zu 1/9 Art. pro arura vergeben; ein anderes von 25 Aruren 
(61 b, 51 ff. = 72, 213 ff.) statt 11/2 Art. pro arura zu % Art. auf die 
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erst en zehn Jahre, zu 1 Art. auf die ubrige Zeit; 20 Aruren (61 b, 57ff. 
= 72, 209 fr.) statt 42/3 Artaben zu 1 Art. auf die ersten zehn Jahre, 
zu 24/5 Art. auf die folgende Zeit; 151/2 Aruren (61 b, 70ft'.) statt 411/U 

fur 1 Art. pro arura; aus der Gesamtzahl von 210 Aruren 185 Aruren 
(61 b, 78 ff.), welche ein fXCPOf,Jtov von 431/413 Art. pro arura zu tragen 
hatten, werden 69 fur ein h6here8 ixcpof,Jtov 411/12 Art. pro arura, da
gegen 90 zu 4,26 zu 21/2 vergeben; 10 Aruren (72, 24ft'.), welche fruher 
zu 211/12 Artaben taxiert waren, werden auf die ersten zehn Jahre fUr 
1f4 Art., fUr das nachste Dezennium zu % Art., nachher zu 1 Art. pro 
arura verpachtetj 91/2 Armen (61 b, 399ff. = 72, 408 ff.) huher auf die 
ersten zehn Jahre fur je 1 Art., auf die ubrige Zeit fur je 21/2 Art. 
vergeben, werden im Jahre, wo die Urkunde verfa6t ist, vorteilhafter 
(zu 2% Art.) verpachtet; 25 Aruren (74, 21 ff.) auf funf Jahre fiir 
Y4 Art., weitere fiinf Jahre fur % Art., fur die ubrige Zeit 1 Art. 

Was uns an diesen Verpachtungen besonders interessiert, ist erstens, 
da6 als Mittel zur Wiedergewinnung oder N eugewinnung von Kultur
boden nicht kurzfristige oder iiberhaupt befristete Pacht gewahIt wird, 
sondern Pacht auf unbestimmte Zeit, und zwar eine Pacht rein ausge
sprochenen emphyteutischen Charakters: dies letztere bezeugt so ]dar 
wie nul' moglich die stets wiederkehrende Klausel auf zehn Jahre fur 
so und so viel, fur die ubrige Zeit fUr so und so viel. Die fur die 
ersten Jahre konzedierte xovcpo-r:ilsut ist mit der &'rE1Eta und dann 
xovcpodlua fiir das zu bepflanzende Wein- und Gartenland, wie wir 
sie oben kennen gelernt haben, zu vergleichen. Eine Reihe einzelner 
Ausdrucke in den verstiimmelten Teilen des P. Tebt. I, 5, welche auf die 
1CQo6tarp,a7:a uber die Emphyteuse, Landverkauf und die 6n:£Ka/' 1-££6-

fh{,6Us, direkt folgen und mit den letzteren sicherlich in engster Ver
bindung stehen1), gestatten uns die Vermutung, da6 darin eben von 
solchen langdauernden, nicht befristeten Pachten emphyteutischen Cha
rakters die Rede war. 

Welches abel' waren die weiteren Bedingungen dieser Pacht? Vor 
allem steht es fest, daB nur Landereien, welchs entweder brach lagen 
oder brach geworden sind, in dieser Weise, wenigstens in Kerkeosiris, 
vergeben wurden. Dies erhellt aus den beiden oben mehrfach ange
fiihrten Urkunden und bedarf keines niiheren Beweises.2) Der Modus 

1) Z. 107: cis &lI.lX 7:QllX; 108: /tH'[a] ~EI7:lXii7:1X 7:" xCX-B'[1}KOVt:IX, vgl. Z. 96: 
EiS &lI.lX 7:Qicx if).cxliliov 7:0ii xcx-B'1}XOV7:0S ?tQaliliHv; Z. 110: ~v fros 7:[ oii .. if7:ovs 1() 
Buchst. XIX7:E IiX1}]XIXIiI. DaB diese Pachten mit der vorhandenen rii 1&6x7:1J7:os 

nicht identisch sind, bezeugt Z. 111, wo dieselbe in eine Reihe mit der iibrigen 
iii Ev 6upiaEl gesetzt wird. 

2) Rochat charakteristisch aind daffu: einige PasBus aus P. Tebt. I, 74, welch 
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del' Verpachtung ist del' bei del' Steuerpacht und den una schon be
kannten Landverkaufen iibliche. Ausdriicklich wird es zwar nicht ge
sagt, aber erstens der Terminus p,t6.f}oVv, P,£(:1.f}ov68'a~ setzt diese Pro
zedur voraus, zweitens begegnen wir in den fiber unsere Pacht handeln
~en Urkunden einigen bei del' Land- und Steuerpacht fiblichen 
Ausdriicken: das ist zuerst del' Termin 6%UU;a68'atj er steht am An
lange derjenigen Abteilung im P. Tebt. I, 72, welche fiber die im P. 
Tebt. 61 b als 8V uvrX(J£6U erklarten Landereien handelt, Z. 111£.: 
i;'YjJ.p,v(Jw68'at P,"1hEV xav •. [ ••.• J rot I .... [ ... J Elt~he;a6.f}a~ [itd ";WV 
~tt.t 1: Jwv 1) I trvvalla;ECDv 1:E1:arp,evrov iXCPO(JtCDV ht?t 1:0 1:Tjv I rfjv Elva/' 
'lP(Jt61:'YjV "a~ Eiva~ V%O%E1:(,JOV. Die Landereien sind also zu &lp,v(!ts 
geworden. Niemand will sie unter den dureh die Pachtkontrakte ver
einbarten Bedingungen aufnehmen, d. h. in die Bedingungen derselben 
einwilligen, da das Land nicht nur Salzland geworden, sondern iiber
haupt schlechter Boden ist. Derselbe Ausdruek begegnet uns auch 
in P. Tebt. I, 61 b 402 = 72, 411. Es wird von einem Paehtlustigen 
angekiindigt: hvva63'a~ 6%t~{~a68'(Xt nJ.Etro~ 1:fXW I frob 1:0V J..f} (lr:ovs) 
1:E1:EJ.E6p,{vrov EXCPO(J£CDV. Und andererseits sehen wir ihn in dem oben 
erwahnten Dokumente P. Amh. 31, womit Akt. Th. Bank. I, 1, 17 zu 
vergleichen ist. Es ist ein standiger Ausdl'uek bei Paehtgeschaften 
P. Oxy. I, 44, 18f.: "at 'r;WV WVWV p,~ E%£hEhE'l'P,evrov V%O 'r;WV nJ.covwv, 
vgl. Wilcken Arehiv II, 120.1) 

Ebenso standig ist ein anderer Ausdruek, dem wir in 61 b 4081£. = 

72,418 begegnen: V%E(J{jOJ.WV, ein teehniseher Ausdruek aUB der Praxis 
der Steuerverpaehtung P. Par. 62 VIII, 8 und 10 (R.L.p.181); bekannt 
ist auch der in dem eben angeffihrten Passus vorkommende Ausdruck 
V%Ounj6a68'a£, welehem wir mehrmals in den P. Eleph. begegnet sind 
und mit welchem wir noch mehrmals zu tun haben werden. 

Die in den oben angedeuteten Formen vollzogene Verpachtung 
begriindet, wie gesagt, ein langeres N utzungs- oder Besitzrecht. Da.6 
die Dauer der Pacht unbegrenzt ist, bezeugen die oben mehrmals an-

im P. Tebt. 1,75 wiederholt werden, Z. 4:1f.: aus dem ilnol.oyo'/l wird ausge
schieden 'fOO'/l n!XQaxE'l£ivow xal 'fOW nQoa1jrrEl.!'[ sv ]mv in/. 'fOV I rJw'X1jorov 1£"" TO'/l 
6noQO'/l 'fOV ~ (l'fovs) ul£oLws lYE lI!Xl I 'f1js 8v'/Ial£i'/l1jS lils p,la.ftmaw &x.ft1jva, I uno Toil 
liEs 'f0 Ii (l'fog) ex or1js &slas. Die Bedingungen sind Z. 17 if.: ill dig "sLag inl ".Af/ 
(Vor1j) E &"IX L I xa1 Elg "'"0 l.o'nlw XQOVO'/l &'/1" a und weiter Z. 21 if. : dJ'/I El'/lat Tiis 
ttvfla!'efl1jg Elg /Llao3'W[6W &]X.ftijv!X, (25 Arnr. auf I) Jahre fiir if" weitere I) Ja.hre 
Cur if .. iibrige Zeit fiir 1 .Arl.). 

1) So erganze ich vermotungsweise die Liicke bei Grenfell-Hunt. 
2) Vgl. P. Oxy. 102 (306 n. Chr.) und 103 (316 n. Ohr.); in diesen beiden 

Pachtangeboten kommt statt des iiblichen {Jovl.ol£ln !,w.ftooaaa.fta, der Ausdruck 
.in"J'ixop,a, ,ua.ft&>6aao3'a, vor, s. Waszynski, Die Bodenpacht, 16. 
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gefiihrlen Bestimmungen cls E1:fi lUx" &va x, Els d'E 1:0V lotnov XQovov 
&va y, wobei nirgends angegeben wird, was unter AOtn'OS XQOVOS ver~ 

standen werden soIl; daB es eine bestimmte Anzahl von Jahren ist, 
ist aber kaum anzunehmen: man miiBte in diesem FaIle iiberall eine 
und dieselbe Frist trotz der verschiedensten Pachtbedingungen an
nehmen. 

Gegen eine abgegrenzte Frist spricht auch der Modus der Auflosurig 
des Pachtkontraktes. Oben haben wir gesehen, daB im FaIle des 
Verkaufes eines Landstiickes seitens des Staates der Kontrakt durch 
die Nichtbezablung der EXCPO(JtlX durch den Kaufer eo ipso aufgelost 
wird. Dasselbe gilt auch fiir die i~ &~{as verpachteten Grundstiicke. 
Doch urn dies festzustellen, bedarf es einer etwas langeren Ausfiihrung. 

Die E'KrpO(Jta, welche jede Landparzelle des Konigslandes zu be
zahlen hatte, waren wohl von vornherein bei normalen Verhaltnissen 
je nach der Lage des Grundstiickes und nach seinen Bewasserungs
verhiiltnissen bestimmt. Die Rohe des l'KrpoQI,OV wurde ein fiir alle
male berechnet (s. Grenfell u. Hunt P. Tebt. I, 560 u. 564) und stand 
nachher fest. Obwohl die ffir jede Arure zu erhebende Artabenzahl 
in unseren Dokumenten nicht iiberall dieselbe ist, scheint es doch, 
daB wenigstens bestimmte Bonitiitsklassen vorhanden waren und jedes 
betreffende Grundstiick zu einer oder der anderen dieser Klassen ge
rechnet wurde. Naher iiber diese Fragen zu handeln, wiirde uns weit 
iiber die Grenzen dieses Aufaatzes fiihren. 1) Falls die einmal be
stimmte Rente von einem bestimmten Grundstiicke nicht zu erzielen 
war - wie es bei den una interessierenden Fallen meistens der Fall 
ist -, wurde das Land nicht fUr das normale EXCPO(JtOV, sondern l; 
&~tIXS verpachtet bzw. anders (s. unten) ausgenutzt (s. P. Tebt. I, 69, 
83; 74, 17 und ofters), d. h. nicht nach der theoretischen Bonitiits
klasse, sondern nach dem realem Werte. Die nach dem Werle 
berechnete Taxe bleibt fest, und im Pachtkontrakte steht es angegeben, 
wie hoch diese Rente in den nachsten und den folgenden Jahren sein soIl. 

Nun aber konnte der Fall eintreten, daB der Staat nach Ablaufe 
einer gewissen Zeit entweder die Rente steigerle, oder daB der Pachter 
selbst einen hoheren Vorschlag machte, oder aber, daB das Land von 
einem anderen unter Bedingungen, welche fiir den Staat vorteilhafter 
waren, iibernommen wurde. Diese drei Moglichkeiten miissen nither 
betrachtet werden. 

Der erate Fallliegt z. B. in P. Teht. 1,61 h, 19-110 vgl. 72, 185ff. 

1) Anders, obwohl zweifeInd, urteilt darliber Wilcken. Ostra.ka. I, 209f. 
Die Frage sollte in einer spezialen Arbeit a.uf Grund des ganzen Ma.terials unter
sucht werden. 

R 0 s tow z e w: Geschichte de. rOm. Kolonate •. 3 
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vor. Die Geschichte der betreft'enden Grnndstiicke ist von Grenfell und 
Hunt geniigend aufgekIart worden (s. P. Tebt. I, p. 5711f.), ich brauche 
also nicht darauf zuriickzukommen. Wichtig filr mich ist es, daB der 
Dioket das in langjahrige Pacht vergebene Land steigert: er will 
dadurch die normale Rente erzielen (das Land wurde 61 b, 21 f.: lU66wt. 

'taw In£'}'E'Y(lcql,pivrov bUpO(llOOV verge ben, jetzt will der Staat 'to 6£acpo('o'll 
'tow l"£tl8'WIJEOOV haben). Die tatsachlichen Bearbeiter (s. unten) weigern 
sich, die hohere Rente zu bezahlen, indem sie sich auf gewisse Ver
sprechungen, welche ihnen durch nicht naher charakterisierte X(l'YjfLa7:t6fLot 
gegeben wurden, berufen. Doch halt die Regierung an ihren Forde
rnngen zunachst fest und verlangt, daB das Land an andere verpachtet 
werde (/LETIXI-t£68'oiJV). Es ist interessant, den Grund dieser Forderung 
zu horen 72,185:1f.: "at 'tow Av 'tw£ v6 'tw£ "a;' IX (B'W) &"OAov-3'wg: 

'to;;g vno -roii 1Y£O£"'Yj'toii na(lEnt'YE'}'(lIX/L/LEVo£g, I &cp' llv ~EOV ~v :t(,ot1aX
#iiv«£ IYtalpo(l[ov ~£t]6#ro()'EOOV IlYux 'to 'Cov X(10vov IY£EA'YjAV-3'E'IICU; 
der Grund ist also das Verstreichen einer Frist; welche Frist eigen t
lich gemeint ist, laSt sich leider nicht feststellen. 

Es ist also sehr wahrscheinlich, daB die Regierung das Recht 
hatte, nach einer gewissen Frist die E"CPO(l£IX bis zur normalen HBhe 
zu steigern. Klar ist es aber, daB bei dieser Steigerung das Vorrecht, 
das Land weiter zu bearbeiten, den alten Pachtern gehOrte. Dies 
Vorrecht erinnert an die oben auf Grund der Zois-Papyri und anderer 
Urkunden festgestellte Tatsache, wonach den friiheren Landbesitzern 
das V orkaufsrecht auf ihre Landparzellen, welche aus irgendeinem 
Grunde verkauft werden muBten, gehOrte. Ein iihnlicher Fall liegt 
auch in P. Tebt. I, 61 b, 351 ft'. = 72, 3~1:1f. vor. Es handelt sich um 
Land EV Enttl'ta6Et, (Grenfell u. Hunt, P. Tebt. I,576:ff.). Die Stelle 
lautet: froV EV 'CWt /L'Yj (Ent) &no -rWV EroS 'toiJ /Lb (E'tOVS) "Et,[/LE'IIW'II 
lv] tlVV'X(Jl6H I SntYEv'ljI"IX[-r]OS 'toiJ n(10tlIXx-3'EV'tOS Av t;Wt A (l'tE£) 

1:[1/1, '}'EOO(l'}'OV/LE1v'Yj[t] I 6£a 1I(J0'XlE{ovs 'tWV tnnIX(JXwv X tX (' tV 'C oii 
fLE't«fLttl[8'oiitl#IXt §d(lots] I '}'Eoo(l'}'oiS n[A]EtOOt -rrov npovno"Et
fLEVroV A'Xcpo(llrov usw. Man sieht, die Regierung erhOht das s"qJtJ
(1£OV mit der Absicht, das Land an andere zu verpachten. Etwas 
anders, aber ahnlich, liegen die Verhiiltnisse in 61 b, 3991f.=72, 408ff.: 
"IX~ En£'ta6Eoos -r1/S n(lOtl«x8'Et6'YjS EV -rroI, AIX (E'CE£) I vno IIE'tw'tos 'Coii 

'}'EV0I"EVov'tono'}'plXfLfLtX'tEros I -rfjs lY£a MIX(l(lEtovg lfJ£O~06'Xoii 'XIX;' "(lto'ttXcpov 
'}'(ltXcpov-ros IYvvIX6#IXt ht£~i~IX68'c" nAElro£ 'tWV I EroS 1:oiJ it# (E'COVg) 1:E'CE
AEtlfLEVOOV E'XlpO(!trov. Rier gebOrt die Initiative der Steigerung entweder 
dem alten Pachter oder einem Konkurrenten, jedenfalls wird das Land ge
steigert und bezahlt, statt der friiheren EXCPO(!tIX (10 Ja.hre 1 Art., die iibrige 
Zeit--2%)ein normales E"cp6(J£Ovvon4%Artaben. Und endlich61 b408:ff. 
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= 72,418:1f.: "al [;,]nE(l~oUwV (.bV f1'Y//LaCvE'I:«'£ rErOVEV«.£ iv 'l:6n"~ (~tE£)] I 
{,:7to~noll[ w ]vlov t:[wo!> 'l:ijs rEw()rovpiv1']s] I hux IIE/wiX:r:os b£[a t:o r(),x
qmv 'l:OVs n(lo ~/L6W] II£~ &n'Y/V'l:'Y/"Ev[a£ ht~ 'I:~V rEW(lrt«.V] I a[(>ov()]«.£ 
£'t] tbV ~(v ava hLr'l~' av-It' tbV vnof1t~f1af1-3-a£] I &[va] ELr'£~'· Es wird 
also ein Vorschlag von einem Konkurrenten gemacht, und da der 
friihere Pachter auf seinem Bebauungsrechte nicht besteht, wird die 
Pacht dem Konkurrenten zugeschlagen. 

Dieselben Verhaltnisse in bezug auf das Uberbieten Hegen auch in 
anderen Dokumenten, vor allem in den P. Eleph. vor. Wir begegnen mer 
zweimal einem Uberangebote. 1m ersten FaIle (P. Eleph. 15-19) handelt 
es sich urn 30 Aruren Land. Der Fall ist dem der Zois vollstandig 
analog. Wie dort die Mutter der Zois ihre Schuld nicht bezahlen kann, 
so hier PinyriSj wie dorl die Schuldnerin ihr Vorkaufsrecht ihrer Tochter 
zediert, so zediert hier sein Recht Pinyris dem Xenon. Nun aber wird 
diese Zedierung des Pinyris - nicht wie im FaIle der Zois - von den 
Beamten nicht anerkanntj waren im FaIle der Zois keine Konkurrenten 
aufgetreten - was wohl vorgesehen wurde -, so treten hier die Sohne 
des Machoi auf und bieten mehrj dieses Uberangebot wird auch ange
nommen (P. Eleph. 15).1) Interessant ist die Motivierung des Uber
angebotes P. Eleph. 19, 18ff.: &~£w tiE I &va,,«.U6«.d-lta£ I Mtlwva "at, 
En£ I 'I:,x~«.£ «.("r:ro£ onws I :7tAEiov rEV'Y}t:a£ Tro£ fJ«.#1tlEi. Einfacher ist P. 
Eleph. 20 und 21. Auch hier wird das Uberangebot in derselben 
Weise motivierl (P. Eleph. 21, 18ff.: tva fLTJ-Itsv 'l:Wt I fJ«.6£lEi h£«.3tEd1']£2). 

Es handelt sich zwar in den oben angefiihrten Fillen iiberall um 
die 'l:t1'1j, nicht urn die i"rpo(>£«., sonst aber ist die Sachlage in beiden 
Dokumentenreihen ganz gleichartig. Einiges Analoge aus der romischen 
Zeit werden wir noch kennen lernen. 

Bezahlten die Pachter der Tebtynis-Papyri bei der Begriindung 
der Pacht auch einen Kaufpreis? Mit Sicherheit laSt sich diese Frage 
weder bejahen noch verneinen. Einiges spricht vielleicht fur das 
erstere, obwohl es zuzugeben ist, daB die unten geschilderten Ver
haltnisse eher an die Zustii.nde auf der r11 "l'Y}(>ov'l,£"fJ erinnern. 
1m P. Tebt. I, 75, 15 if. wird neben den in der oben charakterisierlen 
Weise aus dem vnolo'}'ov verpachteten Landstiicken ein Grundstiick 
genannt, welches vom Dioketen dem Komogrammateus angewiesen 

1) Vgl. jetzt auch U. Wilcken .Archiv V, 215 zu Eleph. 19, 13. 
2) Derselben Formel begegnen wir lifters auch in den Tebtynis-Urkunden. 

loh meine die {)nopAnlp,IX~IX, welche die {l1Xt1lluw! rEIll(lro1 an die Dorfschreiber 
einreichen (s. unten). Ihr Verlangen nach Schutz wird Bfters durch die uns inter
essierende Formel motiviert, s. P. Tebt. I, 41, 27: XIX! o"''&IW'lffiJ£ {l1Xt1IUi t1llXnlt171I; 
49, 21; 50, 45. 

3* 
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wurde (xaul/1ct(Jciv), daneben zwei ParzeIlen, welche vom ~lXo£).£"O~ 

rQlXfL!LatcvS und vom Topogrammateus beal'beitet und fruchtbar ge
macht wul'den. Nun abel' wissen wir, daB dies Land gewohnlich den 
Beamten bei del' Erneuerung ihres Amtes zugewiesen wurde, uud zwar 
nicht unentgeltlich, son del'll unter Bezahlung eines Kaufpreises, einer 
tLfLtj. Dies ersehen wir aus P. Tebt. I, 9-11. Das erste Dokument 
ist die offizielie {J7tooxce]£g des Komogrammateus, die T£(lTJ zu be
zahlen, ein Dokument, welches uns so fort an die uns schon bekannten 
vnoo7:aOC£S bei dem Landkaufe bzw. del' Landpacht erinnert, das 
zweite ist ein Dokument, womit das Angebot akzeptiert und demgemaB 
del' Befehl erteilt wird, dem Komogrammateus sein Amt zu uber
weisen, das dritte endlich ist eine Abrechnung des Komogrammateus 
mit seinem xow{)Jvo~ und Burgen (?) Dorion wegen del' Bezahlung der 
tLfLtj. Die Aligemeinbeit dieser Zustande im II. Jahrh. v. ChI'. be
zeugen die n(,Jootar(llXtlX des Euergetes II. Cp. l'ebt. 1,5,19-21; 178:ff.\ 
1m ersten wird den Beamten (darunter auch Strategen) ein ErlaB 
del' von ihnen geschuldeten 'c:£/1al gegeben, im zweiten wird es den 
Beamten strengstens verboten, 184ff.: .... (lr;I}/; olv£xtX I ~ 6ttt"tX ,),E

vtj((latlX) in£(Jhr:wv tLfL'ii~ (lr;8' cis I av(v)lXvcw6C£S, also eine Art od
rpIXVO~ zur Erlegung del' 7:£/11) und als Gratifikation zur Erneuerung 
des Amtes von del' Bevolkerung zu erheben, Das Geschaft war fur 
die Beamten natiirlich nul' insoweit vorteilhaft, als sie die Last del' 
Bearbeitung und del' Bezahlung del' T£fLTJ auf die Schultel'll del' Be
volkerung abzuwalzen imstande waren 1). 

UnB intereBsiert in diesel' Zwangspacht VOl' allem del' Modus. 
Das VerhaltniB wird als ein del' P.{6ftrootS i~ a~ias analoges behan
delt: das Grundstiick bezahlt ein Extp6Qwv, wird aus dem v1(6)'o,),ov 
assigniert, die Pachtfrist wird nicht angegeben, die Rechtsform del' 
Ubel'llahme ist ein Kauf auf Grund eines Versprechens, eines Ange
botes ~). Bei diesel' Sachlage scheint es mil' moglich., auch fiir die 
gewohnliche (l{6ftro6£S E~ a;ias eine Bezahlung bei del' Begriindung 
del' Pacht anzunehmen, eine Bezahlung realer odeI' fiktiver Art. 

1) Es war auch moglich und kam vor, daB sie, statt gleich den anderen 
Emphyteuten ager rudis oder derelictus zu iibernehmen, Grundstiicke des frucht
baren Landes - rii Ev &(lc-rii~ fUr sich in Anspruch nahmen; damit entzogen sie 
dieselben den ~Oi(Hl~'Kol, rHJJ(lrol, d. h. den gewohnlichen Pachtern der rii if) 
&(lE-rii~, s. P. Tebt. I, 144ff.; 16H., was von Euergetes II. in den oben angefUhrten 
Stellen strengstens untersagt wird. Diese Falle sind mit denen der unrechtmaEigen 
Assignation von rii (jn6(l~/LOf; statt XE(l(jOS an die Militars identisch. 

2) Das Verhaltnis wiirde man sogar /L1(jf1ro(j~f: benennen kOnl.Cll, wenn der 
Papyrus Jouguet-Smyly Pap. de Lille, 3, 70 ff. (nach 241/0 v. Chr.) uns wirklich 
von einer Pacht durch den Topogrammateus sprache, 74 ff.: (der Topogrammateus) 
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Wir haben in den vorhergehenden Zeilen drei Gruppen von 
Nachrichten durchgemustert: die eine handelte von der yiJ lE(>tX im 
Gebiete des alten Elephantine zur Zeit des ersten Euergetes, die 
zweite von Landereien um Theben, die dritte yom Grund und Boden 
eines Fayumischen Dorfes, beide aus der zweiten Halfte des II. Jahrh. 
Uberall trafen wir Verhaltnisse, welche uns die Existenz eines Land
besitzes, der sich meistens in die Form einer Erbpacht einkleidet, mit 
Sicherheit bezeugten. 

Priester als Besitzer erschienen in Elephltntine, hauptsachlich 
Soldaten, auch Priester in Theben, nicht naher bezeichnete Griechen 
und Agypter, teilweise Militij,rs und Beamte im Fayum. Wie die 
Priester in Elephantine zu ihrem erblichen Besitze auf Weinpflanzungen, 
Hauser, Saatland und Priesterstellen gekommen sind, ersehen wir aUB 
den Urkunden nieht. Wir sehen p.ur, daB der Besitz keineswegs steuer
frei ist: die Weingarten bezahlen eine Geldsteuer, welche vom Stand
punkte der Regierung a(>yv(!£xTJ n(>o6o/Jog heiBt, das Saatland das ihm 
von der Regierung aufgeschriebene b"po(>£ov. Wir sehen aueh, daB 
im Faile teilweise nieht naher bezeiehneter nicht erfiillter Verpflich
tungen dem Staate gegenuber der Besitz aufgelOst und von der Re
gierung anderen mittelst Auktionsverkaufes gegeben wird. 

Denselben Modus der Begriindung eines Besitzes treffen wir auch 
in Theben. Wir sehen hier, daB der Besitz auch in dem FaIle ver
loren geht, wenn der Besitzer seine Pflicht der Steuerzablung nicht 
erfullt. AuBerdem aber treffen wir Besitztiimer, deren Entstehung uns 
wiederum nicht bekannt ist, ebenso wie die Verpfiichtungen dem 
Staate gegeniiber, deren zivilrechtliche Stellung aber kIar vor Augen 
liegt: es ist ein freier, erblicher Besitz, dessen Inhaber dariiber in 
vollen MaBe verfiigen. 

Endlich treffen wir im Fayum ein Besitzrecht, dessen Entstehung 
klar vor unseren Augen liegt. Es iet eine zeitlich unbegrenzte, viel
leicht erbliche Pacht, welche yom Staate mittelst Auktionsverkaufes 
vergeben wird. Der Pacht werden ausschlieBlich vernachIassigte, 
heruntergekommene Grundstiicke unterwOlien, und zwar unter der Be
dingung, das Land wieder zu bebauen, und mit der Verpflichtung, dem 
Staate eine immer aufsteigende Rente zu bezahlen. 

Nehen diesen individuellen Nachrichten haben wir aber Daten 
allgemeinerer Art. Die n(!OC1t:&YfLct7:ct Euergetes des II. nennen uns vor 
allem Besitztiimer, welche eine a(>yv(>£"TJ n(>o6o/JOg bezahlen - es ist 

n(!otIocpellEt I n(!og ~fI EP,EP,ltI~(JJ7:o rijv Ex ~oii ~[ctf1tltxoii I tI ]l~ov IXlXfI" :n:l.q4hJ, ~fllX:
xEXro(!1lXE [Ill! p,fifllXs] iic17J 8, was sehr wahrscheinlich ist, vgl. P. Par. 63, 173 if., 
oben S. 6, s. auch Wilcken , Arch. V, 222. 
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das Gartenland, die "T:1}p,aT:a der Revenue Laws und der spateren Ur
kunden. Dies Garlenland vermehrt sich durch emphyteutische Ver
kaufe unbebauten Landes aus dem Staatsschatze. Diese Emphyteuse 
wird vom Staate, besonders im Gebiete von Alexandrien, machtig ge
fordert. Aul3erdem nennen uns dieselben %(Jot1T:arl-'aT:a in bezug auf 
das Saatland die otT:t"a! I-'£O{}liJdUg, worunter auch eine Erbpacht mit . 
einbegriffen ist, eine Erbpacht, welche, wie jede Pacht, zur Leistung 
eines E"fP6(J£ov verpflichtet ist, dessen Bezahlung durch Biirgschaften 
dem Staate gesichert wird. 

Daneben bezeugen uns aile Nachrichten die Existenz einer mach
tigen Klasse emphyteutischer preHrer Grundbesitzer, der Kleruchen 
und Katoken, deren Grundbesitz ihnen vom Staate verliehen wird, 
aber keineswegs unentgeltlich und steuerfrei. Dieser Besitz wird all
mahlich freier und freier, aus einem personlichen Bebauungsrechte wird 
er mit der Zeit zu einem erblichen Besitze. 

Aile diese Besitzverhaltnisse werden hauptsachlich auf der 'Y'ii 
pat1£)."){,~, aber auch auf der ri'i CE(!ft begriindet. Durch ihre Ent
stehung werden neue Bodenklassen begriindet: die rii "A:I)(!buX""-YJ und 
die mit ihr eng verbundene rii i~£6"'T:'YJT:o!;. Mit der alten rii tEQtX 
bilden diese zwei Bodenklassen die sog. yiJ lv ttfPE6E£, welche der r7j 
pao").""'fJ entgegengesetzt wird. 

Diirfen wir nun diese drei N achrichtenreihell verschmeizen und 
ein allgemeines Bild entwerfen? Die Zeit dazu ist meiner Meinung 
nach noch nicht gekommen. Eine Vermutung will ich aber doch, 
sogar auf die Gefahr hin, zu irren und durch neue Nachrichten 
widerlegt zu werden, llicht verschweigen. Der Veriauf der Dinge 
scheint mir im ptolemaischen .Agypten etwa folgender gewesen 
zu sem. 

Die Geschichte des W orles "T:ii!1a scheint mir zu bezeugen, da8 
der individuelle dauernde Besitz zuerst sich in bezug auf Hauser-, 
Haus- und Gartenland entwickelt hat. Diesen Besitz haben die PtoIe
maer in .Agypten bereits allgetroffen. Es kann sein, daB einer der 
.Faktoren der Bildung dieses Besitzes auch bereits vorptolemaisch ist -
ich meine die Emphyteuse. Machtig gefordert wurde dieser Faktor 
durch die Ptolemaer: er warf ihnen Geld ab und eroffnete einen 
breiten Weg fiir die Einfiihrung griechischer Krafte und Kapitalien 
in .lgypten; nicht umsonst war das Gebiet von Alexandrien beson
ders bevorzugt. DaB die Forderung auch einem Bediirfnisse ent
sprach, bezeugen die Schicksale der Weinkultur im Delta. Der be
riihmte mareotische Wein war die Frucht dieser Forderung, und es 
ist kein Zufall, da8 die literarischen und bildlichen Darstellungen des 
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Deltalandes uns das nihere und weitere Land um Alexandrien in der 
Gestalt eines gro.Ben Gllortens, hllouptsachlich Weingartens vorfiihren. 

Doch haben sicherlich nicht erst die Ptolemaer die Weinkultur 
in .A.gypten begriindet; schon die Geschichte der lhr;ol'ot{!a, um von 
zahllosen anderen Nachrichten zu schweigen, bezeugt es mit Deutlichkeit. 

Daneben scheint ein Grundbesitz auch auf dem Saatlande schon 
in vorptolemaischer Zeit existiert zu haben, und zwar hauptsaehlich 
i~ Gebiete der Tempel. Ob er schon damals steuerpfiichtig war, ent
zieht sich meinem Wissen. Mit Sicherheit laSt sich nur behaupten, 
daS er es in der ptolemaischen Zeit war. 

Diesen Grundbesitz, welcher sich in den vorptolemaischen Zeiten 
auf der yij t/no(Jt/Lo~ entwickelt hat, haben die Ptolemaer - vielleicht 
auch nach alterem VorbiIde - aIs solchen nicht anerkannt. Sie haben 
ihn als Erbpacht behandelt, als I'(t/.ftfi)t/t~ Elg na:r:{!t'X&., keineswegs als 
'Xn}lLlX7:lX wie das Haus- und Gartenland. Dies bezeugen uns aile die 
oben zusammengestellten Nachrichten, welche die Verkaufe aus dem 
Konigsschatze der r~ t/t7:0CPO{!Of; bezeugen. Denn das Garlenland be
zahlt die gewohnlichen (7:a 'XlXihj'Xovr:a) cpo(JOt, welche auch bei dem 
Verkaufe der konfiszierten Liindereien dieser Art unverandert bleiben, 
das Saatland die E'XtpO{!tlX, welche ihrer N atur nach als Pachtzins 
immer gesteigert werden konnen. Andererseits garantiert der Staat 
bei den Verkaufen aus dem Staats schatz das Besitzrecht nur auf diese 
Liindereien, d. h. auf Hauser, Haus- und Garlenland (P. Tebt. I, 5, 99:1f.), 
das Saatland wird nur als verpachtetes Land angesehen und dem
gemii6 behandelt. 

Dieser Satz gilt fUr aile Liindereien A.gyptens; die yiJ (E{!&', auf 
welcher sich der Privatbesitz in bezug auf das Saatland besonders 
stark entwickelt zu haben scheint, nicht ausgeschlossen. 

Die vererbpachteten Saatliindereien stehen im V ollbesitze ihrer 
Pachter. Sie dunen dieselben vermachen, verkaufen, verpfanden und 
verpachten. "Zuriickgenommen" werden sie nur in dem Falle, wenn 
die EXCPO(J£lX nicht oder nicht voll bezahlt werden. Ob das Gesetz des 
Uberbietens auch fiir diese Liindereien in bezug auf die ~'Xtpo(Jta, nicht 
nur auf den Kaufpreis, gilt, ist eine vorlliufig nicht zu entscheidende Frage. 

Auf dem Gebiete der yiJ lElia werden die Saatliindereien ganz in 
derselben Art behandelt, wie die gewinnbringenden Priesterstellen und 
der iibrige Besitz der Priester. Als Eigentiimer aller dieser Besitz
objekte betrachtet sich, wie ich an anderem Orte ausgefiihrt habel), 
der Staat, d. h. der Konig. 

1) G6tting. Gel. Anz. 1909, 621ft". 
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Nun aber bekamen die Ptolemaer als Erbe ihrer einheimischen 
Vorganger nicht nur das Privatland und die rfj ~E(JcX. Sie erbten auch 
eine gewaltige Masse Staatslandes - rfj {JaotAtUn und private Lehn
besitzungen. fiber die letzteren wird noch unten die Rede sein, die 
yfj {JaotAtXn soll uns hier naher beschaftigen. Und zwar nicht der 
alte Kulturboden - auch darauf komme ich noch zu sprechen -, 
sondern die groBe Masse des ager rudis und derelictus. Das Fayum 
war das klassische Land dieser Bodenarten. Wir sahen, daB hier 
diese Landarten vor allem mit militarischen Besitzern besetzt wurden. 
DaB auch anderswo denselben nur diese Landarten vergeben wurden, 
ist zwar allgemein angenommen worden, aber keineswegs gesichert. 
Anderswo konnten auch andere uMj(Jot den Militars assigniert werden, 
vor allem die dfj(Jot der aIten /1cXX£!lOt. Doch dariiber haben wir 
keine sicheren N achrichten. 

Aber auch nach der Belehnung der Militars durch die Konige 
blieb noch eine Masse bebauungsfahigen, aber nicht bebauten Landes 
im Besitze des Staates, besonders im Fayum. Da galt es Bebauer 
zu gewinnen. Die Zeitpacht war dafur ein schlechtes Mittel. Wer 
hatte sich damuf eingelassen, schlechten Boden mit groBer Muhe und 
Anstrengung zu gewinnen, urn ihn nachher einem anderen zu iiber
lassen? Es blieb nichts anderes iibrig, wollte man neuen Boden ge
winnen, als auch hier das Prinzip der emphyteutischen, zeitlich un
begrenzten Pacht gelten zu lassen. So entstand in Agypten die 
vielleicht auch schon vorptolemaische, zeitEch unbegrenzte Pacht auf 
das minderwertige Saatland. Die Annahme, daB die Bedingungen 
dieser Pacht iiberall dieselben waren, liegt mir fern. Schon die oben 
erorterten Kerkeosirisurkunden bezeugen, daB sagar innerhalb einer 
UW!lfJ die Bedingungen verschieden waren. Das Hauptprinzip wird 
aber iiberall dasselbe gewesen sein: langdauernde bzw. Erbpacht mit 
der Verpfiichtung, dem Staate eine Rente zu zahlen, mit Erleichterungen 
fur die ersten Jahre. 

Soweit wir bis jetzt unterrichtet sind, scheinen diese in un
begrenzte emphyteutische Pacht gegebenen Landereien mit den alten, 
von den Ptolemaern geerbten und als Erbpachtguter angesehenen 
Landereien nicht zusammenzufallen und nicht identisch behandelt zu 
werden. 

Flir die ersteren gilt das Recht des Uberbietens in vollem MaBe 
auch in bezug auf die iuq;o(Jux, was rur die letzteren vorlaufig nicht 
nachgewiesen werden kann. Daneben scheint sich diese unbegrenzte 
Pacht der minderwertigen Saatlandereien dadurch der Zeitpacht zu 
nahern, daB der Staat nach einer bestimmten Frist das Recht hat, 
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die ixo/6Qux dieser Landereien auch ohne vorhandene fiberangebote 
zu steigern, was in bezug auf die vererbpachteten Landereien wiederum 
nicht uberliefert ist. Die emphyteutische, zeitlich unbegrenzte Pacht 
ist also, richtig gesprochen, keine Erbpacht und schafft nur ganz 
prekares Besitzrecht. 

Es existierten also in der ptolemaischen Zeit folgende Abarten 
des Privatbesitzes: die Hauser, Haus- und Gartenlandereien - die 
XT?rlp'(X$(X einerseits, die vererbpachteten Ll1ndereien andererseits, und 
dazu noch eine Art in unbegrenzte Zeitpacht gegebener Saatliindereien,' 
welche nach emphyteutischem Rechte an die Meistbietenden verpachtet 
wurden. 

Eine Abart dieser in emphyteutische Pacht gegebenen minder
wertigen Landereien bilden auch die Militarliindereien. Dieselben be
zahlen aber keine ixo/6Qt(X und damit nahern sie sich - je weiter 
desto mehr - den ptolemaischen X$1/lLa'tU. Mit denselben verschmelzen 
sie in dem Momente, wo sie als Erbgiiter anerkannt werden und da
mit endgultig aus den ubrigen Staatslandereien ausscheiden. 

Mit diesen Militarlandereien steht auch die riJ lcJtox't'Yj'tor; in 
engstem Konnex. Es scheint demnach die letztere sich aus der ersteren 
irgendwie entwickelt zu haben. In welcher Weise, das besagen uns 
die Urkunden nicht, der ganze Zusammenhang lehrt uns aber, daB 
diese riJ lcJt6x1:1j'tor; sich wohl aus xUj(,JOt, die in garantierten Privat
besitz vergeben waren, entwickelt hat. Es ist moglich - der Name 
spricht deutlich dafiir -, daB manche verlassenen, herrenlos gebIiebenen 
konfiszierten xM1Qot, welche nicht in Pacht gegeben werden konnten, 
aus dem Staatsschatze verkauft und damit zu X$1/p,U$(X geworden sind. 
Wieder also eine Art Emphyteusis, welche davon zeugt, daB die 
emphyteutische, zeitlich unbegrenzte Pacht sich als ein ungeniigendes 
Mittel zur Ausnutzung der verfallenen Landereien herausgestellt hat. 

Wie nahe die beiden Formen der Emphyteusis - die zivile 
und die militare - zueinander stehen, bezeugt der Fall des Komo
grammateus Menches: einmal erscheint er als Pachter £~ &~lur; von 
verlassenen Landereien, das andere Mal als ekphorionverpflichteter 
Inhaber eines verlassenen Kleros. Man brauchte nur - was aller
dings nicht bezeugt ist - einen dem Staate verfallenen und ver
nachlassigten Kleros, nicht, wie es gewohnlich geschieht, gleich der 
anderen r~ (Ja6tAtX1J in befristete Pacht zu vergeben, sondem wie 
andere, der Regierung verfallene Privatbesitztumer zu verkaufen, und 
ein Stuck von riJ lcJt6x$'YjTOr; war da. 1) 

1) Ratselhaft ist die Urkunde P. Petrie III, 100, a-b; es ist ein J.OrOfi at'n

"Oli, wo neben Zahlungen E6 ~Ii rEID(lrE1 ~a(alJ.t"'i)Ii) ri)!1 (a) Zahlungen fiir anE(l/LIlI, 
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Abseits von allen den erwiihnten Formen des· Privatbesitzes steht 
die rii 6V ~OJ(!Efj.. Es sind hauptsiichlich Urkunden des III. Jahrh. 
v. Chr., welche uns dariiber berichten, vor aHem die Rev. L., 43, 11: 
00" ]0£ ~' 1X1:ElEi:!; Eit/w "a't'a 't'rl" xw(!av 11 6V ~[OJ(JEa]£ I [11] iv t1V11-

't'«;E£ lxovt/~[v] "wp,a!; "a~ riiv, vgl. 44, 3: ot/a£ ~' EV ~OJ(JEii;£ xwp.cd 
dO"w und 36, 11 ff. Aus den R. L. erfahren wir zwei wichtige Tat
sachen: erstens daB die ]Iii 6V ~OJ(!Eif. gewohnlich nach ganzen Komen 
vergeben wurde, zweitens daB diese '1'11 EV hOJ(!Eij. der Regel nach 

. steuerfrei war. Beides bildet natiirlich keine absolute Regel, scheint 
aber doch die gewohnliche Norm gewesen zu sein. 

Technisch heiBt das geschenkte Gut ~OJ(!Ea 't'oil ~Ei:va. Bis jetzt 
kennen wir folgende: Kall£~E[voV!;] ~OJ(!Ea (P. Lille 19, Mitte ill. Jahrh.), 
X(!Vt/E(!P,OV ~OJ(JEa (P. Magd. II, 28 BCH. 1904, 185 if. III. Jahrh.), viel
leicht auch ~ lE'YOp,EV1} 'A(!'t'Ep,tOWQov O"vvot"ta (P. Petrie III, 73), denn 
an ihrer Spitze steht ein n(JoEtI't'f}"Co!; ganz wie im oben angefiihrten 
P. Lille 19 und wie spiiter in den romischen o-o(']lat. 1) 

DaB wir vor Lehngiitern stehen, welche an hohe, nahe zum Hofe 
stehende Personlichkeiten verschenkt werden 2), ist vollstiindig klar 
und braucht nicht weiter bewiesen zu werden; es ist auch allgemein 
angenommen worden. Mich interessiert dabei etwas anderes, was bis 
jetzt nicht hervorgehoben worden ist. Zuerst der Modus der Bewirt
schaftung. Das Land wird dem P. Magd. II, 28 zufolge nicht als 
gro.Beres Gut - etwa wie die Giiter des 11.-1. Jahrh. v. Ohr. in 

br.cpo~£o1l und &yO(lIXl1'fog (nv(log), welche EX 'fOV l6lov oder EX 'r001l l6l(fJ'/1 geleistet 
werden, aufgezahlt werden. Falls es sich nicht um x1ij(lO£ handelt, was wenig wahi-
8cheinlich ist, da die genannten Personlichkeiten nur zum Teil Militats sind, 
ware es am wahrscheinlichsten, an Yii l6£ox'r1j'rog zu denken. DaS dieselbe 
EXCPO(l£«, 11n;{~/L« und fUr &:yo~«I11"Og bezahlt, ware in diesem FaIle sehr charak
teristisch. Es wiirde die Stellung der Yii l6£o")f.'r'!J'rOg als eines Teiles der 'Yii EV 
&cpetJE£ besonders drastisch charaktsrisieren. Doch die Erkliirung dieser Urkunde 
i.t mit bis jetzt nicht gelungen. Vgl. 'fa fB£lX als Gut, welches verpiandet und 
nachher verkauft wird, in P. Par. 62. VIII, 17f. und die yEovxo£ in der WeiS
brodtschen Inschrift O. Rub ensohn Arch. V, 162 n. 8, vgl. Wilcken Arch. V, 227. 

1) Moglich ist es, daB dieselbe spater, als sie schon in den Besitz des 
Staates iibergegangen ist, unter dem Namen iJ n(l6'rE~o1l JJ.(l'rE/L£Bo,Qov 6co(l«£(loe)a: 
in P. Oxy. 280, 9f. (J. 88-9 n. Chr.) erwahnt wird. 

2) Einiges iiber groSe Geschenke der Konige an ihre cpllo£ s. bei Lum
broso Arch. V, 32 (Lett. al s-r Prof. Wilcken 65), vgl. iiber die alexandrinischen 
Milliardare(?) derselbe ebendas., 26. Interessant ist bes. Diod.33, 22, wo der 
Begriff 16£« oval«, aber nicht im technischen Sinne, vorkommt. Unter dem Namen 
tcheflik haben sich die 6CO(?E«~ bis in die Zeiten des Mehemet-Ali-Pascha gehalten 
\I. A. Chelu, Le Nil, Soudan, Egypte p.200. Wenigstens eine der als Bro~&a:
Inhaber bekannten Personlichkeiten ist eine greifbare Gesta.lt, s. die Inschrift 
BCH. III, 470; Pluto Cleom. 36; Ditt., Sylll, 268, 133 und 186. 
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Italien - durch Sklaven bewirlschaftet, sondern es wirlschaften darauf 
Kleinpachter, welche in den innerhalb des Gutes gelegenen Dorfem 
wohnen (s. P. Magd. II, 28, iff.: BIXO"tlEZ Ib:olEp,lXtwt XlXtQEW 'Idop,EvEvg 

,;wv &:n:o ~ijs Xl!vt1ll!/LoV ~wQEfiS '}'Ewl!yaw ~" "cbp,'Y]s I KIXp,wwv) und 
dem Inhaber der dWQErX ihr i"rpoQtov bezahlen (P. Magd. II, 28, 11: 
.,;& ~E iXrpoQ('1X (so las W ilcken am Original) XQVt1{I!p,Wt d[VV1f.l60p,lXt 
~:ito~ovvat). Doch iiber die Lage dieser '}'EWI!YOt wird noch unten die 
Rede sein. Wichtig ist es, daB diese YEWI!'}'Ot nur wirtschaftlich, nicht 
rechtlich mit der Person des Gutinhabers und mit dem Gute verbunden 
si~d; rechtlich gehoren sie in die groBe Masse der Bevolkerung Agyptens. 

Wie ist nun die rechtIiche Lage der Lehngiiter aufzufassen? Ge
horen sie dem Lehnherm als voIles Eigentum, oder sind sie als ein 
l.quivalent des militiirischen Kleros aufzufassen? 

Von den "lijQot scheidet die Lehngiiter zunachst ihre Steuerfreiheit, 
dann die Tatsache, daB ganze "roll-at als solche ~wQEa~ vergeben wer
den; das heiBt doch, daB nicht nur ager rudis und derelictus als ~w
(>Ea~ vergeben wurden. Damit ist aber keineswegs gesagt, daB die 
broQEa~ aus der ')'~ ~al1tlt"T; definitivausschieden, daB sie zum volIen 
erblichen Besitz, sogar zum Eigentume ihrer Inhaber wnrden. 

DaB es anders war, bezeugt der oben schon angefiihrle P.Lille 19. 
Es ist eine Sitologenquittung: fihov 'fOV EI6[cpEQo]ll-{vov ~£/X I 'AO"d'Y]

[:it ]£&[ ~o]v ['fou] 1tlXQa I '.A:itollrov[tov] '£'[o]v bttP,E).7J~OV I EV "6Q"0-
[OVQW£ 1) :it ]IXQrX I ~lXQa1ttwvos ~ov 1tQOEt1T:1J"O'fOr; I ~ijs Kaitlt;Elvov;] ~W
(>EiiS, im ganzen 2247Ys Artaben. Wir sehen also, daB die Einkiinfte, 
wohl das Ekphorionkorn einer ~WQErX, zuerst von dem Vorsteher (nicht 
gewesener Vorsteher, wie Jouguet meintl) der ~wl!6a eingesammelt 
wird, dann geht es durch das Intermedium eines Beamten - eines 
Agenten des Epimeletes 2) - in die Speicher des betreffenden 
Dorfes und wird unter dem Namen des Vorstehers gebucht. Wie 
ist diese Quittung zu verstehen? Drei Moglichkeiten mussen erwogen 
werden: 1. die dWI!Eat sind nicht aIle steuerfrei, 2. die ~wQEa gehOrt 
dem Kallixenes nicht mehr, hat abel" seinen Namen bewahrt (wie spii.ter 
die O-Dfitat) und bildet immer noch eine Steuereinheit, 3. die ~wQEa 
gehort dem Kallixenes, wird aber nicht von ihm selbstandig bewirt
schaftet; uber dem Verwalter der ~WQErXS) stehen konigliche Beamte, 

1) tIber diese Lesung s. Wilcken Arch. 225. Der En~/LElTj'r~S wird wohl 
der hohe Finanzbeamte dieses Namen sein, Wile ken ebendas. 

2) Vgl. die spiiteren En~/Ll!lTj'ral oiJlJ'OtXOJII W ilcken, Ostr. I 392; Arch. V 226 
uud weiter unten. 

3) Seine Tatigkeit ilIustriert P. Petrie ill, 73, wo solch ein nlloEIJ'CTjXOOS ein 
'rOtl"'81ov verpachtet. 
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durch welche die Einkiinfte der ~roQEU in den Thesauros gelangen. 
Ob dann die Kornsumme als Ganzes in die Hande des Inhabers ge
langte, ist eine vorlaufig unlosbare Frage. Der ganze Modus der Be
wirtschaftung ware in diesem FaIle dem der Bewirlschaftung der 1'iI 
lEQU analog. 

Von diesen drei Moglichkeiten halte ich die erste fur die am 
wenigsten wahrscheinliche, da sie den R. L. und spateren Nachrichten 
direkt widerspricht. Von den beiden anderen eine zu wahlen, ist bei 
der Sparlichkeit der Daten leider unmoglich. Wie dem auch sei, 
klar ist es, daB im FaIle der ~roQEd ebensowenig wie bei der ril ElI 
&q;i6Et von Eigentum gesprochen werden darf. Das Land bleibt 
Eigentum des Konigs und kann immer zu dem Spender zuruckkehren. 

Ein Korrelat zu diesen ~roQEa£ bilden im Gebiete des religiOsen 
Lebens die Liindereien, welche an einen Gott geschenkt werden: die 
1'iI &V£EQrop,EV'YJ oder ~roQEa£a. fiber ihre Bewirtschaftung und 
rechtliche Lage habe ich an anderem Orte 1) das Notige gesagt. Das 
ratselhafte dloS ~(JJQEiXS kann als Korrelat zu den Steuern, welche 
bei den Landkiiufen yom Staate erhoben wurden, aufgefaBt werden. 

Bevor ich von dieser Landart scheide, mochte ich auf einige 
Stellen in den groBen Dokumenten aus Tebtynis hinweisen, welche 
mir auf der Grenze zwischen der emphyteutischen Pacht und der 
~(JJI!Ea£ zu stehen scheinen. Ich verhehle aber nicht, daB manches in 
dies en Stellen mir noch dunkel ist. Zuerst P. Tebt. 72, 440ff. Das 
Land - eine ganze "wp''YJ, wie 455ft'. zeigen - wurde friiher von den 
Bauern eines gewissen Ptolemaios &QXOWOXOOS bewirtschaftet, 446: 
Tils a' (n-QOt'EQov) 1'E(JJQ1''YJ.ft[E£6}f/S iJn-o TIiJV I na(>u 4f9vv(j'~1 o]v TOV rE
vop,{vov dQXowoX< o)ov, gehorte also diesem hohen Hofbeamten oder 
Hoftiteltrager. Das Land kam aber in die Hande der Regierung zu
ruck und wurde an die Dorfbewohner der betrefl'enden "wp''YJ verpachtet 
(~ttXp,i(j'{}ro6£S Z. 449 f.), und zwar unter erleichterten Bedingungen, welche 
der Dioket selbst bei dem Besuche der Gegend festgestellt hat. Es 
handelt sich jetzt um die gewohnliche bureaukratische Steigerung der 
Exq;oQ£a, welcher die Bauern nicht gewachsen sind. 

Die oi naQtX Llwvvl1iov 1'Ero(>1'O~ erinnern an die 1'Ero(>1'O£ &no Tij~ 
XI!V6EQP,OV ~roQEiXs einerseits und an manche anderen Stellen aus den 
groBen Ackerpapyri von Tebtynis andererseits. Ofters ist in diesen Papyri 
(60, 56ff.; 125fl'.; 61 b, 9fl'.; 121ff.; 66, 4fl'.; 67, 90ff.; 77, 2fl'.; 78, vgl. 
64b, 14ff.; 72, 259ff.; 76) von der "EXro(>£I1/L{V"1 nl!0(j'o~oS die Rede; dieser 
Terminus bedeutet uberall eine besondere Landart. An der Spitze dieser 

1) Gott. Gel. Anz. 1909, 623. 
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Landereien steht 0 ]tQ06t'aS 'tijs "ExwQHJIl,Ev'YjS :7tQOO"Mov, die Beamten(!) 
desselben heiBen o~ XEXEtQt"O'tES 'trw XIiXWQt6/L{V'Y/V 1tQOoo~OV. Einer 
dieser Beamten figuriert ofters unter dem Titel t'WV xa( 'toCxwv) ~:7t]t{wv 
"al 1tQO(Jt'(xs (oder :7t(Jo6'tcft''Y)s) -rijs a]to v:7toA6yov eXvayo/L{v'Yjs ( oder 
eXvax3'sio'YjS) 8V t'fi IIoU/LOJvos /LEQ{ot (s. 66, 4ff.; 61 b, 121:ff.). Ein 
Teil dieser Liindereien wird einmal (77, 2) als ~ I (1tQ6'tEQOV) II'toAE

ftaCov t'OV q,tUvov (67, 90ff. vgl. 66,4f.) oder V:7tO 'tWV [£] :7taQa 

nT'tOAE/La{o]v -rov I q,tUvov (60,56f.) bezeiehnet. Die Analogie mit 
der oben angefiihrten Stelle aus P. Tebt. 72 ist einleuchtend. 

Das Land, welches gemeint ist, ist sieherlich von seinen friiheren 
Besitzern - hochgestellten Griechen - durch ihre oder fiir sie 
arbeitenden YSOJQyot bewirtschaftet worden, wurde aber dabei vernaeh
Iassigt, so daB es teilweise verodet und zum v:7t6;.oyov wurde, teilweise 
nicht mehr unter den friiheren Bedingungen bearbeitet werden konnte. 
Aus dies em Grunde ist das Land wahrscheinlich vom Staate zuriick
genom men worden und geht teilweise in die XEXWQ£O/L{v'Yj :7tQ06000S 

iiber, deren Beamten es wieder fruchtbar machen und an paehtlustige 
Unternehmer oder an die betreffenden Dorfbewohner verpaehten. 

Der einzige Weg zur Klarung dieser Tatsachen ist meiner Meinung 
nach folgender. Das Land war fruher ~OJQEa der betreffenden Griechen, 
es wurde aber von Ihnen vernachlassigt und vom Staate zuriickgenommen. 
Teilweise wird es als gewobnliche yfi (3al1tl.tXn bewirtschaftet, teil
weise aber als separate Landart behandelt und zur 'XSXWQtl111{Vr; :7tQ6I1-

o~oS geschlagen. 1m letzteren Falle sorgen fur seine weitere Nutz
barmachung besondere Beamten, welche denselben Titel wie die Dorea
verwalter tragen, also ihre direkten Nachfolger sind. Die 'XEXWQto

ftiv'Y) 1t(J6I1oooS ist schon von Grenfell und Hunt (P. Tebt. I, p. 570) 
mit der yij I EV :7tQoI16~wt t'WV d"vwv t'OV {3al1tUWS (P. Petrie 97, 10) 
gliicklich verglichen worden, es ist also die spatere Yil ovotcX"ij 

(s. unten Kap.ll). Aus unseren Zusammenstellungen ersehen wir jetzt, 
wie eng diese Landart in ihrer Entstehung mit den friiheren oOJ(JEal 

verbunden war. 
Zu den fruher besprochenen Landereien, welche in Privatbesitz 

ii bergangen sind, treten also noeh die oWQEal hinzu. Auch sie· sind 
im Grunde genommen Staatsbesitz, gehOren also zur Yil EV &cp{oet. 
Direkt werden sie unter der rij EV arp{oet nicht genannt, wahl aus 
dem Grande, weil diese Landereien steuerfrei und fiir Steuerzwecke 
also irrelevant waren. 

Die meisten diesel' im Privatbesitze befindlichen Grundstiieke 
werden von den Besitzern nicht direkt bewirtschaftet, sondern von 
ihnen in Pacht gegeben. Dies erhellt z. B. aus den Grundbiiehern 
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von Tebtynis; hier finden wir iiberall bei jedem Grundstiicke sowohl 
den N amen des Besitzers des Grundstiickes wie aueh den des tat
sachlichen Bearbeiters desselben im laufenden Jahre: die Vermerke 
rEOJQYOs cdn:os finden sich dabei ziemlich seIten. Dasselbe besagt 
auch der schon mehrmals angefiihrte P. Eleph. 14. Ieh schreibe die 
Stelle (Z. 14ff.) aus, da sie von dem Herausgeber griindlich mi.Bver
standen worden ist: -rfjs 08 yfjs "VQt I EvoH 'Xa~ -rwv "aQ1twv, Ettv .f;v 

V1tO TWV "vQ{rov "aT:E01taQp,EVlI, I few Of n I1Eluoi}roP,EVlI otO(JiTW6ov

-rat oi YEYEroQYll"OT:Es -ro I <: TO» E';'[ «pO(JW]1' [-ran] &yo()(xoavn EX -r{IJv 

1tQOS TO'Vs rcroQ I roils 9'v1'r y ]Q[ ex, ]gJ<!11" -rfjs 0[8 up, ]fjs Ta~OVT:a£ na(Ja-
X(Jfjp,a I TO (f P,EQOS. • 

N ach dem Abschlusse des Rechtsgeschiiftes wird der Kaufer des 
Grundstiickes Herr des Bodens und del' Friichte, wenn er auf dem 
Grundstiicke selbst wirtschaftet, d. h. wenn er das Feld entweder 
selbst besat odeI' es schon in diesem Zustande von den friiheren :wv(J£OS 

iibernommen hat. Falls aber das Land verpachtet worden ist, so be
halten die einmal eingegangenen Pachtvertrage ihre Kraft; nor sollen 
die friiheren Pachter den Pachtzins an den neuen Besitzer bezahlen. 
Es folgen dann in dem Papyrus die Bestimmungen iiber die Bezahlung 
der -rtl1'1). Dieselbe wird selbstverstandlich vom Kaufer bezahlt. DaB 
in Z. 14-15 xV(J£cvoc£ im Singular in Z. 22 "vQuVoovot im Plural, 
ebenso wie Tlx~ov-rat in Z. 18 steht, ist in der offiziellen Sprache des 
III. Jahrh. ganz gew6hnlich, was auch Hingst beobachtet worden ist; 
die erwahnte Erscheinung ist z. B. in den R. L. gang und gabe. i ) Es 
steht auch im Eingange der Urkunde &yoQaoavns im Plural, dann 
veriallt del' Schreiber in Z. 13ff. in den Singular, von Z. 18 an 
kehrt er wieder zu dem Plural zuriick, urn dann wieder in Z. 23 
({3ovAop,{von) den Singular zu gebrauchen. Damit fallen auch alle 
.Folgerungen des Herausgebers (zu Z. 22-23) zusammen, und sein 
verwiekeltes System des Besitzes, welcher zugleieh dem Kaufer und 
den Pachtern gehort, wird zunichte (vgl. oben 21). 

An dem tatsachlichen Bearbeiter des Grundstiickes ist der Staat 
insofern interessiert, als fiir ihn vor allem der Pachter als Zahler des 
E"«POQtov in Betracht kommt. Ohne Verwickelungen bekommt er sein 
{x«po(JtOV nur in dem Faile, wenn der Pachter die Pachtbedingungen 
dem Verpachter gegeniiber ehrlich erfiillt. Deshalb werden auch die 
Pachtkontrakte, die in P. Eleph. 14 erwahnten 6VVYQCCgJcc{, in den be
treffenden Bureaus registriert. Nicht au£er dem Bereiche der Mog
lichkeit liegend ware es sogar, daB die Regierung den Besitzern bei 

1) S. Wilcken, Osk I, 545f. und 650. 
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der Auffindung der Afterpiichter irgendwie mithalf, da dieselben eigent
lich vom Standpunkte der Regierung Afterpiichter in einer Staats
pacht waren. Doch besitzen wir darUber, soweit es mir bekannt ist, 
keine genfigende Daten, welche diese Frage fiir die Zeit der Ptolemiier 
zu beleuchten imstande waren.1) 

Ich komme jetzt auf die schwierigste und zugleich wichtigste 
Frage zu sprechen. Es ist die Frage iiber die Bewirhchaftung 
des koniglichen Landes, welches nicht in dauernden Besitz 
an Privatpersonen vergeben wurde. Der weit gro6te Tell dieses 
Landes ist yij 6~'fO«pOQos; von derselben handelt auch der weitgro6te 
Teil unseres Material. Damit leugne ich aber keineswegs, 006 auch 
Wein- und Garlenland vom Staate direkt bewirtschaftet werden konnten; 
wir besitzen nur zurzeit darfiber keine geniigenden Daten. 

In unseren allgemeine Geltung besitzenden, fiber die Staatswirt
schaft redenden Urkunden wird die Bewirtschaftung der yij 6~'fo«poQoS 

durch die Regierung unter der Rubrik fi£'f£"CX~ p,£fifJ-wfiE£S summiert. 
Dies bezeugt uns vor allem, da.6 der Modus der Ausnutzung der yiJ 
(Jat1"l£"~ oder des Telles derselben, welcher in den groBen Registem 
von Kerkeosiris unter dem bis jetzt unerkliirten Namen &:1trJyp,EVOV 
figuriertl) und das vollwerte Land ist, die Pacht war. Damit ist aber 
noch gar nichts gesagt. Was war das fUr eine Pacht? Welches sind 
ihre Bedingungen und welches ist die Stellung der Pachter dem Staate 
gegenfiber? 

DaB die Pachter des Staatslandes (Jcxfi£).£"o£ YEWQYO£ heiJ~en und 
daB sie eine KIasse der Bevolkerung fUr sich bilden, ist bekannt und 
wird unten noch des weiteren ausgefiihrt. 8) Die Frage, welche uns 
hier interessiert, ist die, welcher Art die Beziehungen zwischen diesen 
(Jat1£l£"o£ YEwQro1, diesen Pachtern und der Regierung waren. Raben 
wir es mit kontraktlich festgestellten gegenseitigen Verpflichtungen 
zu tun? War die Pacht lang- oder kurzdauernd? In welcher Weise 
garantierte sich der Staat die richtige Bezahlung des Pachtzinses? 

1) U. Wilcken macht mich auf die Analogie der Steuerpacht aufmerksam, 
wo die Afterpacht unter Mitwirkung des Okonomen und Basilikogrammateus be
griindet wurde. Paris. 62 III, 17: [oL "'J ~raIXpo""rSS "r"!; &J'I/"S nO£7]ao'J/"tIX£"r" &no
n(!tXp.c!'CIx [/LEJ"r" "roil [Oll£OVOP.OV] 1£al "roil ~aG(£J.£"ov) r(l (a/L/La-rE1ll S). 

2) Technisch ist vielleicht, wenigstens fiir Tebtynis, fUr diese Landa.rl der 
Na.me rii EV &(!s"rii£ (s. P. Tebt. I, 5, 144 ff., 161 ff., vgl. Indices zu den Tebt. P. 
s. v. &(lEnJ1j der Name &n1Jr/Levov scheint mir ein aus der Buchfi:ibxungspraxis 
entsta.ndener Kanzleiausdruck zn sein. In der riimischen Zeit haben wir die 
Formel E" &(lE-rjj selten, so P. Fior, 50, 4, 36, 80 etc.: Eva(li-rov (im Gegens80tz zu 
Xe(lGos)j der Papyrus stammt aus Hermopolis (J. 268 p. Chr.). 

3) S. P. Meyer, Klio I, 424:1f. 
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Welches waren die Modalitiiten der Verpachtung? Wie war die Ein
treibung des Pachtzinses eingerichtet? 

Anf einen Teil dieser Fragen habe ich versucht, in meinem Auf
satze "Kornerhebung und Transport im griechisch-romischen Agypten" 
(Archiv III, 201 ff.) eine Antwort zu geben. Obwohl manches zu 
diesem Aufsatze sich schon jetzt hinfiigen lieBe, manches von mit
arbeitenden Kollegen berichtigt worden ist, will ich auf den ganzen 
Komplex der dort behandelten Fragen nicht zuriickkommen. lch 
werde hier nur die dort nicht beriihrten Fragen einigermaBen, soweit 
es geht und mir moglich ist, zu beleuchten suchen. 

Das regelrecht bewasserte und sein i"po(J£oV regelrecht zahlende 
Land interessiert die Dorfschreiber von Kerkeosiris viel weniger als 
das Land, dessen i"po6!uX nicht vollzahlig bezahlt wurden; deshalb be
ziehen sich auch die Nachrichten, welche iiber das erstere handeln, 
meistens auf Ausnahmef"alle, wo besondere Verhiiltnisse die Zahlung 
der regelrechten i"po6!uX verhinderten. Ofters wird das bewasserte, 
aber dllrch Nachlassigkeit der 'YEIlJ6!'Y0/' und der Dorfadministration 
nicht besate Land erwahnt (lXl1%06!01> (jE{j6!E'Yp,Ev'¥J). Die ~xcp66!tc" dieses 
Landes werden doch von den bE.'treifenden Pachtern bezahlt (s. P. Tebt. I, 
60, 51 if.; 61, a, 176 ff.; 66, 56 if.; 67, 71 ff.; 68, 83 if.). Besonders 
wichtig fur die uns interessierende Frage ist die betreifende Stelle 
aus P. Tebt. I, 66, 56 ff.: "IX~ [~v 'Y6! ]acpEt /) ,,1lJp,0'Y6!( ap,p,(X'!:EVt;) 1}[ 6']n'0(Jf}

"EVlXt elr; -ro v (l"ot;) ~,' a[/LEltav -rwv] vn'0'YE'Y(Jap,/LEVIlJV '}'EW(6!,},roV) 
iX[ 6]v-rllJv I "a~ "a "IXV"[ '¥Jt;] I1nE6!/LIX-ra Vn'E6! tbV '}'6!acp[ H] (, lCWILO'}'6!( apr 
p,1X"Evr;) I -roilr; Ax -rijt; "aJlL'¥Jr; rEOJ(J'Y0ilr; XEXHQO'}'(>[ IX ]tP1/XEVlXt I LlWVV6'£Wt 
'rWt ILE(JUJaQX1/' d";E(>Eiv "o[t]r; Cx(Jp,ol ~C?vdt '}'EvEtJ£ ~ p,E"6!1jtJEW -ra EX
qJo(>ux(t) 8[.J.9'w I E~ A";t'}'<Ev)'¥Jp,a-rllJv -rijl> 1X-fJ"ijt; ~I> 'YEIlJ6!'Y0iltJt ['}' ]ij~. 
Es sind im ganzen 33 Arur., 6 Namen werden als lnhaber von 23 .Ax. 
genannt, dann folgt '}'Ew6!'Yiiw XIX[.]. [ ••••• ]£, was ich '}'EIlJ(>'}'roV "a:[ ","a 
pi6!0~] £ lesen mochte. 

Anderer Art ist der Fall in 61 b 194 if. = 72, 110 if. Es handelt 
sich um ein Stiick Land, welches als die Krafte der 'YEIlJ6!'}'0/' in zu 
hohem MaBe anspannend zum vnolo'}'ov gerechnet wird, also nicht 
irgendwie anders ausgenutzt werden kann. Dies Stuck wird folgender
maBen bezeichnet: -rij~ EV -roo£ "'}' (8"E') &";0 "'"wv anOAE£%OVtJWv ,,;a(}a 
'rat; V%otJr:atJH~ I -roil tfJ TOV "a/' a: (hovt;); es gebOrt also zu 
den Grundstucken, "die (im 23. J.) zuriickbleiben (in ihrer Bewirt
schaftung) hinter dem, was in den v,,;otJ1:a6'E£t; des 12. J. in dieser 
Hinsicht festgesetzt bzw. versprochen war" (so gibt den Sinn dieser 
Stelle vollstiindig richtig U. Wilcken in einer brieflichen Mit
teilung). 
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Der dritte Fall, den ich oben schon erwahnt habe, wiederholt 
mutatis mutandis die Situation des enten (61 b, 361-378 = 72, 340 
bis 380); er ist hOchst charakteristisch und wird noch mehrmals er
wahnt werden miissen. Ein Grundstiick, welches von Prokles 'twv 
l~~(X"xwv bestellt wurde, wird im J. 30 gesteigerl (i~£yivrll.ux 'Jt,,0(J
«yEW heiSt es technisch) Xa"w 'toii P.E1:IXp,£C1{}oii(J4)(X£ s'ti(Jo£s YEWt,JyO;;~ 
~).Etw£ 'taw 'Jtt,Jov'Jto"E£p.ivwv bupo,,£wv (61 b, 353f. = 72, 344f.). Diese 
N euverpachtung unter den neuen Bedingungen wird auch vollzogen, 
fuhrt aber zu schlimmen Resultaten. Die neuen Pachter, vielleicht 
aUB dem Grunde, weil sie das Land nicht rechtzeitig bestellt oder be
sat haben, machen einen Streik und ziehen abo Schleunigst werden 
andere an ihre Stelle gesetzt (E~£(j1:IXf}ijV(X£ heiSt es 61 b 358 = 72, 
354), mit der Versicherung, daB das E'JtWEV'l'jp,(X von ihnen nicht ge
forderl wird. Doch bleibt daB Resultat klaglich: die Zeit der Saat 
war verpaBt, an der kiinstlichen Bewasserung wurden die neuen yEW(J
yo~ durch ihre N achbarn - die YEWt,JYO~ aus Berenikis - gehindert, 
kurz und gut, die YEW"Y0/' wollten auf das Korn ganz verzichten und 
das Feld neu bestellen. Doch auch daran wurden sie - diesmal von 
der Administration - gehindert. Sie wurden gezwungen, das Korn 
abzumahen und auf die Tennen zu bringen; es stellte sich heraus, daB 
die Ernte die E"tpO,,£1X nicht deckte; das Fehlende wurde dann von 
den Pfandern zwangsweise erhoben und dadurch die Forderungen der 
Regierung gedeckt ("IX! 'ta &:ItOAEt'JtOV1:1X &'Jto EVEXV,,(X(J£wv 'Jt"a;/XV'J:(x 
p,OA£S (JVV~A"1(JW,f}.ijVIX£, 61 b, 374f. = 72, 379f.). 

Wichtig fiir unsere Zwecke ist auch ein vierter Vorfall, fiber 
welchen P. Tebt. I, 72, 440ff. sehr undeutlich und schwerverstiindlich 
referierl. Interessant ist es fur uns, daB das von Dionysius dem 
«"xowoxoos friiher bestellte Grundstiick spiiter durch einen gewissen 
Athenodoros unter erleichterten Bedingungen (?) (446f. "E"ovltp[t]
(J4)(X£ «:ItO 'trov '''tpo(Jtwv) verpachtet wurde (450: 'tfjs hi 'A.rt'YJvo~w(Jov 
h£(Xp,£(Jf}oo( (JEWS)), und zwar an die YEWt,JY0/' del' "oop,'I'/, zu deren Gebiet 
die 210 Aruren des in. Frage stehenden Lande gehOrten. 

Die gauze Reihe der vorgefiihrlen N achrichten bezeugt uns vor 
allem eine fundamentale Tatsache: auch das gewohnlich besteuerle 
Land wird in der Regel in Pacht gegeben, und zwar an die YEW(JY0/' 
der anliegenden "rop,lX£ 1); in unseren Dokumenten sind natiirlich die 

1) S. Z. B. P. Tebt. 1,47 (113 V. Ohr.), Eingabe von {jalnl.£)£o! YElDqyol der Xool'lI 
Kerkeosiris, Z. 3 fr.: li"~(jJV ~l'aJ1l ~'/J 1:iJJ£ I ne6£1D£ nqor; ~Ort; 1q10£r; I ~r; yElDqyOVI'EtI 
nE(ll ~1)V I )£001'71" y~r; •.. Sehr charakteristisch ist auch die gew5hnliche Eingangs
formel der vielen Eingaben der {jat1£l£)£o! YEll1qyol an den "1D1'01(1al'l'~Evr;: MEYZEr 
"lDl'oyqal'l'a~Er KEq)£EOI1£qEIDr; 1IIaq" ~OV BEE"a ~al1£l.£)£OV 1EID(lYoV ~{jw ill .,;ijr; av.,;ijr;. 

Bostowzew: Gesohiohte des rllm. Kolonates. 4 
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retD(lroi der "wP,1'J Kerkeosiris, wo nicht anderes ausdriicklich gesagt 
wird, gemeint. Der Akt der allgemeinen Verpachtung eines groBeren 
Grundstiickes heiJ3t ou:qdtJ.f}aJ6£~; dieser Akt geschieht auf Grund der 
von den rEaJ(lroi eingereichten Pachtangebote - iJnOt11:at1E£~; diese An
gebote sollen das ganze Areal decken. Die oben genannten Angebote, 
welche wohl selbst als Pachtkontrakte angesehen worden sind, ent
halten - sie selbst oder die bzw. Pachtkontrakte - die Bedingungen 
der Pacht. Die oben angefiihrte Stelle aus P. Tebt. I, 66, 56ft'., bezeugt 
uns, daB durch diese Vn0t11:a6E£S und die damit eng verbundenen be
sonderen Verpflichtungen (XE£(!Or(larpt(x£) , welche in der Form eines 
8(luog (jat1£l£uog abgefaBt wurden und zum Empfang der Saatanleihe 
legitimierten, die rEtD(lrO~ die Kulturpflicht iibemahmen und sich zur 
Zahlung der EUrpO(lUt verpflichteten, und zwar zur Zahlung derselben 
fiir das ganze AreaP)j fiir die Erfiillung der den rEtD(lroi auferlegten 
Kulturpflicht waren in erster Linie die Komarcben mit den ihnen 
untergebenen rEV1'JP,a1:otpvla"ES verantwortlich; dieselben hielten sieh, 
wie ich in dem oben erwahnten Aufsatze bewiesen habe, an die Ver
treter der rEaJ(lrot, ihre n(!Et1{Mu(lo£ und r(lIXp,ILa1:EiS. Wenn etwas 
fehIte, wurde es zuerst von den in£rEvi]ILa1:1X der betreffenden reOJ(l
rot, in zweiter Linie von den prandern (EvEXV(lat1ta£) derselben er
hoben. Ob der ganze Komplex der rEtD(lroi fiir die Riickstande haftete, 
laSt sich z. Z. nicht entscheiden. 

Auf welche Frist die Pacbt gelautet hat, ist leider nirgends an
gegeben. Doch scheint es mir, daB in den Pachtkontrakten oder 
V1t061:a6E£S der (jlXtJ£l£"ot rEaJ(lrot die Frist iiberhaupt nicht an
gegeben wurde, also bis auf Widerruf, bis ZUl' nachsten O£IXp,{63'Wt1tg 

Die ~ctf1£1..£lCol 'YEcof,l'Yo1 fiihlen sich also mit ihrer X';'I£1/ und dem Territorium der
selben eng verwachsen. 

1) Die im Texte angedeutete Auffassung der XEL(lo'Yf,la.cplrn vertritt U. W il
cken Arch. ill, 236 auf Grund des P. Lond. S. 97. fiber die Form dieser Doku
mente - (ff,llCOS plXt1Llnr.os, s. derselbe Arch. II, 461 und ill, 116; Aktenst. der 
Th. Bank, S. 64. Ebendas. verweist er auch auf Tebt. 66, 66ft'., ohne auf diese 
Stelle des niiheren einzugehen. Jetzt ersieht er - in einer brieflichen Mit
teilung - auch in dieser Stelle eine direkte Beziehung der XELf,lO'Yf,llXcptlX£ zu den 
t1nS(ll£ccrlX, denn ilnE(l Jw kann sich nur auf' das vorhergehende t1nSf,ll£IXT:1X be
ziehen. Ich habe zu diesen vollstandig sicheren Aufstellungen nichts Wesent
liches hinzuzufiigen, vgl. P. Tebt. I, 48: hier verpflichtet sich der Komarch und 
die '1I:f,lEt1f1VT:Ef,lOL T:rov 'YECOf,l'YroV, dem Toparchen bis zu einem gewissen Termin 
eine Summe Korn einzuliefem, Z. 3 :If.: nlXf,lCt "',Q,(lov xco/LtX(lXov xa.~ T:[rov] I '11:(1'6-

PV'r:8f,lCOV 'Caw 'YECO(f,l'YroV) T:ij~ 1X-fJ'CTJS, I lCEXHf,l01f,lIXCP1)ltO'Ccov ~/LOIV I IIol.8pcov£ T:ro£ 1:0-
naf,lX1/£ I :1tEf,ll 'Coil nlX(lIX~&}(1EW... Auch hier wird es sich wohl um Zuriickerstat
tung der Saatanleihe handeln. Ich erinnere in diesem Zusa.mmenhange daran, 
daB der Komarch fUr daB nicht besate Land verantwortlich gemacht wird. 
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lautete. Die neue /L£6{trootr; wurde aber erst dann vonnaten, wenn 
die Bedingungen der Pacht seitens der Regierung geandert wurden 
und die Pachter auf die neuen Bedingungen nicht eingingen. Die 
Lage der y86JQrO~ war also hochst prekar. Der starkste Ausdruck 
der Weigerung der ysro(Jyot, sich den Bedingungen der Pacht zu 
fugen, war der Streik, die tXvaxwQ'Y/0tS, iiber welche noch unten zu 
reden sein wird. In der Ansicht, daB wir es mit unbefristeter Pacht 
zu tun haben, werde ich noch durch folgende Daten bestarkt. 1m 
P. Tebt. 1,6, welcher unter anderem iiber die Bewirtschaftung seitens 
eines Tempels der ihm in Verwaltung gegebenen 1'1) is(JCt spricht, heiBt 
es Z. 30 ff.: ~v{ovs f.t£6{tOV{tE1{ ov]s I yaS t"8 "IX £ EUQa 8n~ nA8tova 

XQovov, t"£vas d'f "IXi ~ta~ol{tiv[ ov]s lXvsv ovvaAAa~8rov... Dber die 
letztere Klausel wird unten noch die Rede sein, uns interessiert hier 
der erstere Ausdruck, das unbestimmte sls 7CAEtova XQovov. Auch 
das ziemlich oft vorkommende Wort V7CcXQXOVot zur Bezeichnung des 
Rechtes eines ~cartA£"OS Y8roQyor; auf die von ihm bewirtschafteten Grund
stucke (z. B. P. Tebt. 1,42) paBt schlecht zu einer kurzbefristeten Pacht. 
Dagegen sprechen auch die wenigen erhaltenen XHQOYQlXfptIXt keines
wegs. Sie lauten zwar auf ein Jahr, sind aber eben keine Kontrakte, 
sondern VerpHichtungen fiir die Dauer der Landarbeiten (s. Revillout, 
Rev. ego III, 136; ders. Mel. sur 1a metrologie etc. S. 146 f., vgl. CPR. S.173 
J. 37 des Euergetes (demotisch); 1) P. Tebt. I, 210 (J. 107-6 v. Chr.).») 

Die HauptverpHichtung der Pachter war die Bezahlung des i,,
<po(Jwv; iiber die Modalitaten dieser Bezahlung siehe meinen oben 
erwiihnten Aufsatz. Wichtig ist es, daB bei dieser Operation iiberall 
vorausgesetzt wird - was auch fiir die Privatpacht geltend geworden 
ist S) -, daB die Friichte, die Ernte dem Staate, d. h. dem Verpiichter 
gehoren, daB der YE6JQYOS nur auf den Teil der Ernte Anrecht hat, 
welcher nach der Teilung der Friichte zwischen ibm und dem Staate 
ubrig bleibt - i1wyivr;{ta, und auch diesen Teil erst dann nach Hause 
bringen darf, wenn alie Forderungen des Staates gedeckt und den 
rliroQ1'O~ die lXrp80£S gegeben wird. Dariiber wachen die y8Vr;{tIXt"O-

1) Der hier genannte fermier general, wenn das betreff'ende demotische 
Wort richtig gedeutet ist (Spiegelberg, Berl. Dem. Pap. 18 iibersetzt es durch 
OiXO'lfO/LOf;, worauf mich W il c ken hinweist), erinnert an den 1tOl/LOlLttJ.f)oal'l;~S des 
P. Tebt. I, 188, vgl. vielleicht 58 (J. 111 v. Chr.). Mehr liber diese Dokumente, 
deren richtige Deutung ich Wilcken verdanke, unten und in den Addenda. 

2) Auf dasselbe laSt die oben besprochene Stelle Tebt. 61 b, 194ft'. schlieBen. 
Die Pacht dauert hier, augenscheinlich ohne Erneuerung, auf Grund derselben 
-onod'/;"adEtf; 11 Jahre, vom J. 23 bis zum J. 12 (Wilcken). 

3) WaszYllski, Die Bodenpacht, 143ft'.j Gentilli, Antichi contratti d'af
fitto, 314. 

4* 
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cpVA.a"ES eine Art Ackerpolizei, deren Befugnisse in dem wichtigen 
P. Tebt. I, 27 aufgezahlt werden. 

Die einzige VerpflicMung des Staates den Pachtem gegenuber 
ist die Leistung - als Anleihe oder als Geschenk - des Saatkornes, 
gewohnlich einer Artabe pro arura (s. P. Tebt. I, p. 226 f.), vgl. jetzt 
auch den wichtigen P. Lille 5 (260 - 259 v. Chr.) und P. Petrie II, 
39 a; III, 88; P. Hibeh I, 87. 1) 

Die Groae des Ackers, welchen jeder der Pachter zur Bewirt
schaftung bekommt, ist recht verschieden, wohl nach den Kraften 
jedes Pachters und nach der Beschaffung des Grund und Bodens. 
Charakteristisch dafiir sind die leider schlecht und unvollstandig er
haltenen Urkunden P. Petrie III, 98 ff. und del' erwahnte P. Lille 5, 
vgl. P. Petrie III; 95-97, welche in vielen Einzelheiten noch der 
El'klii.rung harren. Fur die spatere Zeit sind die P. Tebtynis, be
sonders die Katasterfragmente 86 und 87 zu vergleichen. Auf eine 
Zusammenstellung der Angaben dieser Dokumente mua ich abel' lei del' 
verzichten; sie gehort auch nicht in den Zusammenhang der hier ver
folgten Gesichtspunkte. 2) 

Eine Erscheinung aber mull auch hier betont werden. Die After
pacht, die inwp,Coftwo£s ist auch hier das iiblichste System der Aus
nutzung des gepachteten Bodens. Diese bekannte 'ratsache durch 
Beweise zu bekraftigen, ware mii6ig, ich verweise nur z. B. auf 
P. Petrie III, 95 und auf P. Tebt. I, 42, in welch ersterem ein vno
p,C6ftw«1£s-Kontrakt erwahnt und charakterisiert wird. Endlich notiere 
ich noch, daa die Pachter zu den verschiedensten Klassen der Be
volkerung 19yptens gehoren und zu den verschiedensten Nationali
taten; es kommen ofters Priester und Militars vor (z. B. P. Tebt. I,42 
- Priester und P. Th. Reinach 18 (p. 21) - Soldat). 

Nach dem Gesagten ist es klar, daB die gewohnliche OI/r:t,UTJ 

p,CoftwtitS im Bereiche der r~ /Jao£l£uTJ ein prekares, nicht befristetes 
Verhaltnis schuf, wobei von kontrahierenden Parteien kaum die Rede 
sein kann: der Staat erscheint als Gebender, die Pachter als N ehmende 
und sich dafur dem Staate gegeniiber und zwar mittelst eines 3Quos 
(:JaOLA.£'ltOS Verpflichtende. 3) Die Pachter sind da um des Staates 

1) Die VerpHichtungen der Beamten den Bauern gegeniiber werden dem 
Charakter der XEtCloYClacpic)(t derselben gemaB in die Form besonderer Verpflich
tungen gekleidetj so faase ich die nla~E's-V.ersicherungen P. Tebt. I, 41, 12 und 
36 auf, vgl. 61 b, 569f. = 72, 351if.: scp' eli, o.ox &na£~1l6-7)aov~a, I ~O 81JAO{,E£litlO'll 

sn£yi'll1j/ux xal nCioaXoClllY1J 1.ft1]6E~a, a.o~o;:s ~c¥ xa.ft1]xov~a 6neCl!la~a. 
2) GroBe, mehr wie hundert Armen fassende Pachtungen erwahnt der a.n

gefiihrte P. Lilla 6, vgl. P. Lille 8 (160 Aruren) und ofters. 
3) HlIchst charakteristisch ist in diesem Sinne P. Tebt. 61 b, 21£. Die 
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willen, und es wird seitens des Staates aHes Mogliche in Bewegung 
gesetzt, um dieselben auf Schritt und Trittzu bewachen, yom Moment 
der Uberschwemmung bis zum Moment der Saat und von da an bis 
zur Ernte und zur Teilung der Friichte. Der Rest, das E1U7'EV'YJI-HX 
ist das einzige, worauf die Pachter Anspruch erheben konnen, und 
dies EtU7'EVr/l.ttx kann ofters entweder durch aHerlei, teilweise ganz un
erwartete, Forderungen seitens des Staates sehr verminderl oder sogar 
ganzlich verbraucht werden, so daB die Regierung zu den Pfandern 
greifen muB. DaB dies ofters geschah, bezeugt die unten zu be
sprechende MaBregel Euergetes' II. in bezug auf das Haus, Vieh und 
Ackergerat der {JacJlAl?wl 7'EWQ7'ot. Uberall sehen wir also die Staats
raison, das fiskalische Interesse im Vordergrunde. 

Die Meinung, daB die (jal'1lAlxot 7'EwQyol meistens Kleinpachter 
waren, wird vielleicht richtig sein, aber im Begriffe (jat1lAlxog 7'EWQ7'Og 
liegt es nicht: {3acJlAlxog 7'EWQrog ist jeder, welcher yom Staate Grund
stucke gepachtet hat und dieselben bewirtschaftet, er mag GroB- oder 
Kleinpachter sein. Nur der ist es nicht, der in der einen oder anderen 
Weise Inhaber der 7'fi EV a!pEl'1El ist, besonders wenn er seinen. Besitz 
entweder yom Staate gekauft oder, was ofters auf dasselbe heraus
kommt, denselben von ihm als wirkliches oder Scheingeschenk be
kommen hat. 

Die prekare Lage der rEWQrO~ und, ich mochte sagen, del' ganzen 
agyptischen BevOlkerung wird besonders drastisch durch eine im Agrar
leben ganz ubliche Sitte - die Sitte der Bearbeitung des Landes ltVEv 
l'1VVaUa~Ewvl)-charakterisiert. Was ist das fiir eine Erscheinung? 

Neben der 1l{t1{}WcJlS erwahnt die oben schon angefiihrte Stelle 
aus P. Tebt. I, 6 als einen ganz allgemein gebrauchten Modus der 
Bewirtschaftung der 7'iJ tEQa die Zwangsaufbiirdung der Bewirt
schaftung ohne Kontrakt (Z. 31: uvag !tf "al {Jla~o\1l8v[ ov]s ltvEV 
c1vvaUa;Ewv). Es wird also ofters, wo es galt, das Land IDCht un
be baut zu belassen, der Bevolkerung Agyptens Gewalt angetan. Wenn 

Regierung verpflichtet Bich hier den Pachtern gegeniiber nicht in den Pacht
kontrakten, sondern in besonderen X(l7)/Lex-rlll'lwl j nlElgt'[ ex]s ~v-rvXlex[s I n]Eno£ija-B-ex£ 
n"'[(lexn-B-E J/LEVOV[' -roil]. Er~£~O/LE1'OVS ex-o-rol. X(l17/La[ nJa/L[ oil]. I [VIP' di]v EO'17AOV-rO 
/L[~ IbrolL]ET"(l[17aat] nlElro£ -rov xex[-r]a -r~v (jvv&l[aa]~£[v] I XEIPexlexlov. Auch hier 
erscheint also als Rauptinhalt der avv&aaa~t" die Bestimmung der Rohe der 
EXIPO(llex, vgl. oben S. 51. 

1) Es ist kaum anzunehmen, daB daB Wort 6VVaUex6l" ein besonderes Doku
ment, etwa den auf Grund der vn66-rexa£ .. geschlossenen Pachtkontrakt, bezeichnet. 
lch glaube vielmehr, me oben angedeutet worden ist, daB die von den Beamten 
akzeptierte vnoa-rexa£s allein den Pachtkontrakt ersetzte. In diesem Sinne hat 
sich auch U. Wilcken in einer brieflichen Mitteilung geau./3ert. 
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die I!'iille dieser zwangsweisen Aufbiirdung der Bewirtschaftung der 
fij tE(la - natiirlich seitens der Regierung, denn wie konnten die 
Priester {:J£lxtE63'at? - als ganz gewohnliche bezeichnet werden, um 
so mehr waren sie es bei der Bewirtschaftung der rij (ja6LA.t'X.q. Dies 
laSt sich auch urkundlich nachweisen. 

Zwei Abschnitte aus den beiden groBen Ackerurkunden von 
Kerkeosiris 61 b 19-110 und 72, 1-70 ha.ndeln von diesem 
Modus der Bewirtschaftung. Die beiden Passus sind uns bereits be
kannt; sie sprechen von der Ausnutzung der Felder, welche nicht 
imstande sind, das gewohnliche EXrpO(lLOV zu tragen, und deshalb 
iA.&otJOJL nov EnLfEf(>al'lIivoov E'XrpOQ£OOv in Bewirtschaftung gegeben 
werden. Nun ist der Modus dieser Bewirtschaftung entweder die 
oben besprochene emphyteutische Pacht oder die Beackerung lXVEV 
tJVVIX).A&~EOOV, falls keine Pachter zu finden oder dieselben nicht mehr 
vorhanden sind. Man lese nur P. Tebt. 61 b 21 f.: 1:ij!; II{LtJ.fJ'w].fJ'Ett1'1J1: 
fJno 'tE I [1:oo]v AnLILEA.1j1:ooV [xaL ol]xovo,.,.oov "at ?:'il!; livE1J O'vva).;l[ a~]E(lJb' 
i;'&ot1OOL I [1:oo]v EnLfEr(>aI'I'Evoo[V EX ]rpO(l£WV und den leider verstiim
melten Anfang des P. Tebt. I, 72, welcher von demselben Lande 
handelt, Z. 11 if.: A~1jll'v(>OO6.f)-1:n lL1jrYsv "av .• [ •••• ]00£ I .... [ ... ] 
EntrYE;a6.f)-IXL [ ••.•••••. • ]wv I 6vVIXll&~EWV 1:E1:lXfILEVOOV E"rpO(>£wv d't(~ 
1:0 1:TJv I rijv Elvat 'l,Et(>£01:1jV "d ElvaL fJnonE'C(lOv £A1jA.V.f)-EVlXt 15" Elg I 
1:0V!; XIX1:a ILE(lOt; fEW(JfOV!; ix 1:ij!; nQo!; IXfJ1:0VS rYLIXt(l(E6)EOO!; 1), neb en
einander, und man wird sehen, daB die Bewirtschaftung liVEV (svva).).&
eEWV ein Notbehelf war, welcher nur da eintrat, wo keine Pachter 
zu finden waren. 

Wer wurde aber zu dieser Last zugezogen und welcher Art war 
diese Zwangsbewirtschaftung? Eine Antwort darauf geben uns zuerst 
dieselben Tebtynisurkunden. 

In P. Tebt. I, 61 b kommt der Dorfschreiber, nachdem er das in 
emphyteutische Pacht gegebene Land aufgezahlt hat, auf die f-iJ lXVEV 
O'vva).,t&~EOOv zu sprechen. Es sind drei Parzellen, allen drei ist das 
A"rp6(>LOV E~ &~£a!; aufgeladen. Die zwei ersteren wurden aus dem 
fJn6,torov im Verfolg einer lnspektion (En£oxEt/JL!;) "zugefiihrt", die 
dritte verdankt ihre Fruchtbarkeit der Initiative der Bauern selbst 
oder der Lokalbeamten; es heiSt Z. 103: XIX~ 'Cij!; EV 1:ooL "E (l1:E£) 'X1X't'-

1) Dieser Passus Ill.Bt sich leider nicht herstelIen; m. E. bezieh~n sich hier 
die 0''lI1fo:U~8t~ auf das n.,;o:rILlivo:w i~lJioQlQ"'; der Binn wll.re etwa: da keine sich 
gefunden habeD, welche daB Land anf die durch die O''lIvo:UaSEts bestimmten Be
dingungen aufuehmen woliten, kam das Land in die HlI.nde der ~Qmx ILSQOS 

rECOQrO! natiirlich wie in 61 b, IXVEV O''lIvo:Ua;Ecov; also etwa: bn6liSo:O'.f}o:! [1#1 
.,;mv d£a .,;]ow O'vvaUa;EC01f n.,;o:rILEVO)V i~cpoQlco1f. 
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[E£(JyO:fJ'I'.EV1j!: .0,,0] "wv "o:[,,]a "E()O!: 'YEW()YWV I &:n:o 'tov ix'l:os p,£fJ'.ftrb
O'Ero[S] i1:n:oloyov. In zwei Fallen, wo von den tatsachlichen Bearbeitern 
im Zusammenhange mit der Art der Aussaat die Rede ist, steht die
selbe stereotype Formel: h,a "aw x(m~ p,{()OS. 1m P. Tebt. I, 72 er
scheinen unter derselben Rubrik iXVEV fJ'vvo:Ua~Erov auBer den zwei 
letzten Grundstiicken des 61 b einige andere, deren eines wenigstens 
friiher im 61 bunter der Rubrik der verpachteten :6.gurierte. Bei 
allen diesen Grundstiicken lesen wir zur Bezeichnung der tatsachlichen 
Bearbeiter der Grundstiicke eine und dieselbe Formel, welche auch 
am Anfange der Urkunde im allgemeinen Teile angefiihrt worden ist. 
Am vollstandigsten ist diese Formel in Z. 67 ausgeschrieben: 'YEW()(YOV
/LeVO:£) h£tX 'twv u[a'ttX "'E(JOS reW(J(rwv) Su 'tijs r EVO(",EVI1S)] :n:()[osJ I 
tx-o'tovstJto:t(J{<tJe)ws. Nur in einem Falle, wo das Land, welches 
uiiher IXVEV tJvva.u&~ewv beackert wurde und soeben Pachter ge
funden hat, aufgezahlt wird, findet sich statt dieser stereotypen Formel 
die Angabe Z. 34: ~~g(()os) X0(J'l:1}J vo(p,wv) d',a 'taw o:-o('twv), also die 
Beackemden sind die Pachter selbst, das Land ist also, wie es spii.ter 
in der romischen Zeit heiBt, ld'wfi"O()ovp,lvr;. Dieselbe stereotype 
Formel finden wir auch in derselben Urkunde P. Tebt. I, 61 b dem i~ 
emphyteutische Pacht gegebenen Lande beigeschrieben. Wenn wir 
nun bedenken, daB dies Land, wie P. Tebt. I, 72, 185:1f. zeigt, einige 
Jahre spater in der Rubrik v:n:6loyov aufgezahlt wird und schon zur 
Zeit des 61 b nicht mehr von den Pachtem bearbeitet wird, sondern 
nur unter ihrem Namen in den Listen figuriert, so mussen wir an
nehmen, daS die "a'fa p,{(Jos YEro()'YO~ auch hier zwal1gsweise in die 
Liicke, welche durch das Verschwinden der Pachter entstanden ist, 
eintreten muSten. 

Was erhellt nun aus allen diesen Angaben? Falls das Land 
keine Pachter findet, wird es an die YEWQ'Y0l und zwar x"'t'a p,{()OS 
auf Grund einer Verteilung (iy h£a£Q{fJ'Ew!:) iibergeben. DaB es nur 
selten nach dem Wunsche derselben geschah, lii..Bt sich denken. Der 
oben angefiihrte Fall (p. Tebt. I, 61b, 351ff. = 72, 341ff.), wo die 
Bauern aus einer ahnlichen Affare so klaglich herauskommen, bezeugt 
dies zur Geniige; auch hier ist es vorauszusetzen, daS die rew()'Yol die 
durch die Streikenden verlassenen Felder zwangsweise iXVEV 6vvaitita
£erov iibemommen haben. 

Was hei.Bt aber "O:'l:a ""(Jog, wen sollen wir unter den YEW(JyO~ 
verstehen und von wem wird die hud(JE6£S vollzogen? Eine direkte 
Antwort geben die Tebtynispapyri nicht. Vielleicht hilft uns aber 
der schon mehrfach erwahnte P. Par. 63. Die Urkunde, welche end
lich ·von Mahaffy in P. Petrie III, p. 18ff. gut veroffentlicht worden 
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ist, gebOn in das Jabr 164 v. Chr., also nach der Verwiistung .A.gyptens 
durch Antiochos Epiphanes. lch kann auf aIle Einzelheiten hier nicht 
eingehen, begniige mich nur mit den fur mich wichtigsten Daten. 
Der Fall, welcher in der Urkunde behandelt wird, war folgender Art. 
Ein groBer Teil der yiJ pati£l£x~ ist von der Landadministration als 
V1tO).o'}'ov angegeben worden. Die gewohnlichen Pachter (o~ E; H.f}ovs 

'}'Ero(>'}'oilV'r;E~ t'~v pa6[£ ]).t[ "tlv] Z. 155) haben wohl gestreikt. In 
Alexandrien wurde man durch diesen Vorfall hochst erregt. Es wurde 
durch ein 1t(>ol1t'ayp,a (Z. 26-7 t'o 1tE(>l dis '}'Ero(>'}'{C&~ 1t(Jotit'a'}'/La) be
foblen, daB das E"CPO(>tOv und zwar t'o Hloctitiov "Ecpcf.la£ov (Z. 28 vgl. 
56f.,91f.), d. h. die Summe desselben zu niedrigerem Satze berechnet 
(vgl. 92 und 108)1), coute que coute erhoben wurde; das Mittel dazu 
war Z. 47ft'.: 81taJs iXcll1t'otS "at'a Ifvvalp,w P,E(>[£]6&~£ t'a '}'ceo(>'}'tOC /L-rJt:E 

na(>ocp&!f'f I o[S] p;r;hEvos p,'fJt" EX t'wv Evavdrov "at'[ a] I t'a&ivt'os. Dieser 
p,E(>t6p,oS oder die En£'}'(>acp~ des koniglichen Landes an die hvvoct:ovv
t'Er.; oder die gewohnlichen Pachter der '}''iJ pal1£).£"~ bildete wohl den 
Hauptinhalt des n(>o6t'a,},p,tx. Er wird in der ganzen Dokumentenserie 
mehrmals erwahnt und beschrieben, so Z. 66ft.: P,E(J£t1{}~£ In I xoct:tX hv

'fItxP,W ~s g"atit'os ~XtxVOS Etin 1t(JOt1t''iJVOCt, so daJl Z. 71 ft'.: Xtx£ /L-rJt:' 

EV{OtS I "at'aIfEEtid(>txv -r:ov fut'(Jlov t'~v 81tt'}'(>acp~v '}'E I v'I)&'iJVtxt /L-rJt:E 
1tcllw v1tE(J'r:clvovl1av, vgl. auch Z.150ft'.: EX tivp,rp05vov If' iXclf5t:o£s 

p,E I (>tf5&~£ "a~a t'~v E1t£'}'(>acprJV ~s ~"C&vor.; ltit'a£ xa I 'I:tx"(Jtxt'Elv "ocl, t'avt:oc 
i["clti]t'oov t'wv 1t(JOf5hEOp,il voov "rop,wv und 118ft'.: t'o h£oo(J£tip,ivov EV 
cdJt'91 "Erp& I [la ]£Ov oil 1tati£V 81tt'}'(JC&1tt'iov Etit'lv aUa t'ols hvva I p,i
VOtS oiJ'X lltxtitiov t:ovt'ov p,E(J£ti-r:EOV. 

1) lch habe zueret i!lc"Jl1o'V lIE!ptXA.(UO'V als Defizit veretanden, d. h. wenn das 
Land zu -onoloyo'V erklart wurde, erga.b sich im Vergleiche mit der Hl>he der 
gewBhnlichen ill!POQHX ein Defizit - iltXl1f1co,."a (P. Tebt. 97), welches ebenso hoch 
war wie die Summe der exq}(JQ£a. Doch Wilcken echlagt eine bessere - die im 
Terle angegebene - gewiB richtige Erklarung vor. Es iet ohne weiteres kIar 
erstens, daB .i!laal1o'V lIE!p,XA.a£Ov" im Sinne Defizit doch mit iltXf1f1co,."a, i!la11110V 

!pave,.. nicht vollstandig gleichbedeutend sein kann, zweitens - was mir wich
tiger erscheint - daB die Erhebung der voUen ill!poQ£a eine doch zu harte MaB
regel ware, vgl. Z. 127 (n.f/'1jvEif1./Tat). Demnach wird die Regierung bei dieser 
Zwangspacht - was dieser Akt sicherlich darstellt - nur ein gemildertes 'x!po
QtOV, wie in den oben behandelten Fallen der freiwilligen Pacht minder bequemer 
Landparzellen, bekommen wollen, dies aber um jeden Preis. Zu bemerken ist 
es, daB die Zwangspacht ein sicherlich einseitiger Akt war, ein Akt der Auf
biirdung der Pacht. Ob dabei der Kontrahent eine erzwungene -onOl1ral1£f; ein
reichen solIte, iet dabei irreleva.nt. Der Ausdruck /X'VE'IJ 111/'ValltX6ECOIJ epricht eher 
dagegen als damr, schlieBt aber die MBglichkeit nicht aus. Zur Deutung von 
P. Paris. 63 vgl., auaer dem Kommentar von Mahaffy, Lumbroso, Recherches 
8911".; Revillout, Melanges, 251ft'.; Wilcken, Ostraka, 702. 
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Die Lokalbeamten gingen energisch ans Werk. Da in dem 1t()Of1-

7:tX,},/LtX die Worte tlVV1ttXtiw &v.f)o()W1tO£S standen, so haben sieauch 
wirklich die ganze Bevolkerung zur 'YEOO()'YtlX zugezogen. Es ging eine 
Fiille Klagschriften, besonders seitens der Soldaten, nach Alexandriell 
(Z. 20ff.). Nun kommt auch von Alexandrien eine scharfe Zurecht
weisung der Beamten: sie haben daB 1t()06'1:IX'Y/LtX millverstandenj unter 
den 6VV1tIXVns iXv.ft()oo1tot sind keineswegs die bei den Monopolen be
schaftigten v1to'l:EA.ElS und Z. 100: ,,]d 'l:OVS 1tAEtt1'1:0VS d'~ 'l:WV Iv 'rtxis I 
"W/LtXtS "IX'l:O£"OVV'l:OOv lfXWV or d'ux 'I:~V 'l:WV d'EOV'l:WV t11ttXvw ~Q'YIXnVOV'l:ES 
1tO()t~OV'l:fX£ 'I:£t 1tI,JOS I TO ~ijv zu verstehen, ebensowenig die diirftig 
besoldeten Militars oM}; I TOVS ld'tov(s) d1jQovs tXV'l:OV()'YEiv ~vvIXldvovs. 
Es sind darunter nur diejenigen gemeint, welche es ertragen Mnnen, 
hauptsachlich (Z. 155ff.) diejenigen, welche auch sonst die rii {jIXtld,£"", 

gewohnlich in Pacht halten, und die Beamten vom Strategen ange
fangen. Zur Zeit der Aussaat wird ihnen von del" ganzen Bevolkerung 
Hilfe geleistet. So war es schon einmal unter Hippalos: die Krafte 
der Beamten und llXo~ (dies sind also die E~ ifftovs rEOOQ'Y0VV'l:ES) 

haben ausgereicht, um die Sache in Ordnung zu bringen. In dieser 
Weise soll es auch jetzt gemacht werden. Dann Z. 168:ff.: {jQIXXEitX 

1tavnlws &'YEWQ'Y'YJ'l:OS 1tE I ()£lwp.f)o'1jtiE'l:IX£ "IX/' 'l:fXVT'YJS ~a£Moos ot, d'££t 'l:OV 

1t(?Ot1I'1:tX,},/LIX'l:oS 1tQotlxlXlov/LEvo£ d'vV1j60V'l:fX£ 1tQOt1/ 'l:ijVtX£ XOQ'YJ'Y'YJ.ftSV'l:WV 
Tois 1t(?Otid'EO!l{VO£S xIXi d'tX / VE{WV ix 'l:OV {jIXti£l£,,()v. Mit ihrem Vieh 
sollen aber aile Landwirte ohne Ausnahme helfen (174ff.). 

Man I!lieht, wenn viel Land unbebaut bleibt, so kommt ein 
/LE()U1/LOS zustande. Es sollen aber natiirlich nur die okonomisch 
Krnftigen zugezogen werden, vor allem sollen die gewohnlichen Pachter 
Hand anlegen. Geschieht es nicht, so greift die Administration um 
sich herum und biirdet Landparzellen allen, natiirlich zum groBten Teil 
den Schwachsten, ;tuf den Riicken. 

Jetzt verstehen wir, was unsere or XIX'I:£t p,{()OS '}'EW()'YO~ sind. Es 
sind die Pachter der Staatslandereien im Gebiete der "wp''Yj. Je nach 
ihren Krliften - "IX'I:£t p,Sl}OS, I£E()£tiI'OS, welche zu der Verteilung den 
MaBstab abgeben, - Bollen sie oder die d'vVfXTOVV'l:ES unter ihnen 
das unbebaut gebliebene Land bestellen, es ist eine Leiturgie, eine 
Zwangspacht, welche ihnen von den Beamten mittels einer d'£fXt()Ef1£t; 

auferlegt wird. Natiirlich geschieht es auf administrativem Wege ohne 
jeglichen Kontrakt, iXVEV f1vvaU&~EOOv. Eine Weigerung war wohl 
nicht zuliissig. Dagegen konnte man sich selbstverstandich bei einer 
hoheren Instanz beklagen. Es ist aber klar, daB es nicht im Interesse 
der Regierung war, die Krafte der Bevolkerung zu stark anzuspannen -
"a'l:IX'rEtvEw, wie es in P. Tebt. I, 61 b, 197 = 72,315 und P. Par. 63, 48 
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48 heiBt. Es war ratsamer, das unfruchtbare Land am Ende einfach zum 
vnoAoyov zu schlagen. 

Die Wichtigkeit des oben geschilderten Instituts ist nicht zu ver
kennen, besonders wenn wir bedenken, daB nicht nur die Staatspachter, 
sondern auch die Besitzer, d. h. die Inhaber der 'Yii Av arpE6H, im Not
falIe zugezogen werden konnten. Wir stehen sicherlich vor den An
fangen des unheilvollen romischen Instituts der A:n:£~o).~. Man be
denke, daB die In£'Y(Jarp-q je nach der 8vv(),!££~ der betreft'enden Pachter 
und Besitzer geschah. Diese Bewirtschaftung ohne Kontrakt, welche 
nur durch Gewalt zustande kommen kann, beleuchtet uns recht dra
stisch die schon mehrmals hervorgehobene, aber bis jetzt noch nicht 
klar formulierte Grundlage der ptolemaischen GrundbesitzverhliJtnisse, 
namlich, daB es der Staat, d. h. der Konig ist, welchem wirk
lich das Eigentum an agyptischem Grund und Boden, an den 
liegenden Giitern gehortj aile, welche das Land bewirtschaften, 
sind nur Besitzer, im Grunde genommen eigentlich nur erbliche, un
befristete, lang- und kurzbefristete Pachter. Mittels einer Auktion 
wird ihnen die Pacht konzediert, sie miissen Pachtzins bezahlen (gleich
giiltig ob in Geld oder in naturaj charakteristisch, daB der Geldzins, 
&(Jyv(Ju,~ :n:(l6608o~, Geldeinkommen des Staates heiSt), sie ver
pflichten sich stillschweigend oder ausdriicklich zu einer Reihe Oh
liegenheiten, unter welchen die Bestellung des koniglichen Bodens 
nicht die letzte Rolle spielt. Falls irgendwelche Verpflichtungen dem 
Staate gegeniiber nicht arfiillt sind, nimmt der Staat die konzedierten 
Giiter wieder zuriick (&va).IXI-'~&vEW). Dieser Ausdruck, besonders 
wenn er in Anwendung auf Privatbesitz gebraucht wird, wie es be
sonders drastisch in P. Par. 62, VIII, 17 f. geschieht: "IX~ 't'{~ fd't1X I [aD't' ]rov 
&va[A}l)rp.fr~[6E}tIX£ Elf: 't'o ~1X6£),£,,6v, zeigt mit Deutlichkeit, wer der 
eigentliche Eigentiimer der liegenden Giiter in Agypten ist. 1) 

Man wird aber einwenden: dies alles ist Theorie, die Praxis sagt 
anderes. Es mag sein, aber aus dieser Theorie stammt die Rechtslage, 
stammen die Modalitaten des Verkehrs, die Verpflichtungen, die soziale 
und politische Lage der Landbevolkerung. Und man sieht, daB der 
Konig, oder der Staat, der Fiskus, das ~1X6£).£"ov - denn hier in Agypten 
entwickelt sich auch, wie spater im kaiserlichen Rom, der sich vom 

1) Diese These hat bekanntlich neulich H. Maspero, Les finances de 
l'Egypte sous les Lagides, Paris 1905, S.10fi'., leider mit ungeniigendem Beweis
material und ohne auf die eigenartige Entwicklung des Priva.tbesitzes im ptole
maiechen Agypten einzugehen, verfochten. Seine These ist desha.lb von den 
meisten spateren Forschern, welche ich nicht zu nennen bra.uche, a.ngefochten 
worden. 
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Konig loslosende, selbstandige B~griff Fiskus, was schon die Schaffung 
des l'(}ws loros in der Verwaltung, der "EXOJQtO/LEV'1 :n;Qooo~OS im 
Landbesitze zur Geniige bezeugt - diese Theorie, wenigstens in den 
alteren Zeiten, nicht als Theorie, sondern als ein wirkliches Recht be
trachteten: daraus entwickelt sich logisch die Politik der Ptolemaer der 
Kirche gegeniiber, daraus entsteht auch die eigenartige Entwickelung 
des schon in alteren Zeiten vorhandenen privaten Grundbesitzes. Derselbe 
scheint - trots der 5ftereren Konfiskationen, &Vtxl1jvms - bestandig 
zu wachsen, die Konfiskationen fiihren nur zum Wechsel der Besitzer. 
Ais machtige neue Quellen des Besitzes treten die Emphyteusis und 
der Kleruchenbesitz in den Vordergrundj die erstere mag nicht neu 
sein, neu ist ihre reiche und mannigfaltige Anwendung auf aUerlei 
Grund und Boden in verschiedellen rechtlichen Rahmen, neu ist auch 
ihre Verkniipfung mit der Armee, die Idee des emphyteutischen Be
sitzes der Militars. 

So entsteht in Agypten eine vielleicht unter den Ptolemaern noch 
verhiiltnismaBig diinne Schicht von Grundbesitzern, welche den Staats
pachtern, den {3txot),t"O£ rEroQrO~ an die Seite getl'eten ist. W ozu 
brauchten die Ptolemaer diese Schicht von Landbesitzern? Wir sehen, 
aie haben die Entstehung derselben gefordert, und ieh halte deshalb 
die 0 ben gestellte Frage fiir bel'echtigt. Die Antwort wird folgende 
sein. Unter den Ptolemaern kam nach Agypten eille groBe Masse 
Griechen bzw. Levantiller, zum Teil waren sie schon friiher da. Sie 
brachten eille groBe Kraft und Geschaftsenergie, zum Teil auch Geld 
mit, sie suchten nach Objekten, um ihre geschaftlichen Talente zu ver
wirklichen. Die Ptolemiier 5ffneten Ihnen vor allem die Pforten der 
dies en Unternehmern aus ihrer Heimat bekannten Staatspacht, sowohl 
Land- wie Steuerpacht. 1) Der l'eiche Ausbau der Steuerpacht ist vor 
allem dadurch zu erkliiren. Nun aber brauchte der Staat unbedingt 
nicht nur zahlungsfahige Pachter, nicht nur Geldleute, sondern auch, 
da er nicht gewillt war, die Pacht als unersch5pfliche QueUe der Be
reicherung zu konzedieren, Leute, die dem Staate gegeniiber im Falle 
des Defizits mit etwas Realem haften konnten. Denn Geld ist als 

1) Die groLle Zahl der Juden, welche Staatslandpachter waren und in den 
Ostraka als solche genannt werden (s. Wilcken, Zum alexandrinischen Antisemi
tismu8, Abh. der ph.-hist. Kl. der K. Sachs. Gesellschaft, Nr. XXlII, 788f., vgl W. 
Otto, Priester und Tempel 88:fi'.), ist eine schOne Illustration zu dieser meiner 
These. Leider lassen sich die Griechen nicht so leicht wie die Semiten nach 
den Namen aHein unterscbeiden. Doch sind auch dieselben in den Ostraka, 
welche fll!poQwv-Zahlungen enthalten, zahlreich genug vertreten: nicht aUe sind 
natiirlich verkleidete Agypter. Interessant ist es, daB der Landpachter 2l/Lwv 
'Ia'&Qov a.uch als Steuerpachter auftritt. 
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Burgschaft gleich Null, wenn es in der Tasche des Untemehmers liegt. 
Die griechische Pacht forderle unbedingt zahlungsfahige Socii und 
Burgen in gro.Ber Zahl, und diese konnte nur eine kriiftige Land
besitzerschicht hergeben. In Agypten waren vor allem die Priester 
als alte Grundbesitzer da. Sie fanden aber ihre Verwendung in der 
Tempelwirtschaft. 1) Die Zabl der alten Rebengarten- und Garten
besitzer war am Anfange der Ptolemaerzeit wohl nicht so hoch zu ver
anschlagen. Bei dieser Sachlage mu.Bte man unbedingt die Pforten fiir die 
weitere Entstehung des Privatbesitzes offenhalten, del' Schaffung des
selben nach griechischem Muster keine Hindernisse in den Weg legen. 
Dies allein sollte die Regiemng leisten, das iibrige tat das Leben selbst, 
der Verkehr, der Untemehmungsgeist, die griechischen Rechtsgewohn
heiten, die wirlschaftlichen Verhaltnisse. Da.B die Ptolemaer diese 
Pforten sehr breit aufgetan hatten, durfen wir nicht voraussetzen. Der 
Konig tat es nur zogemd, ohne sein V orrecht des Eigentums an dem 
ganzen Grund und Boden aus den Hiinden zu lassen. So entsteht die 
rii Iv atp8tJE£. 

Nach allem, was oben gesagt worden ist, darf man abel' fragen: 
welches ist eigentlich der Unterschied zwischen den Inha bern der 
rii Iv atp8tJI!£ und denen der rfi /3at1tlt'K,'fj. Man konnte behaupten, 
daB es tatsachlich keinen gegeben hat. Denn, wie oben ausgefuhrt 
worden ist, sind die gewohnlichen Pachter der riJ /3(XtJtltx~ ebenso wie 
die Inhaber der rii Iv &rphfEt im Grunde genommen nul' unbefristete 
Pachter: denn beide Kategorien bezahlen entweder direkt ein i'K,rpoQtov 
oder ein Aquivalent desselben, und beide Kategorien verlieren, falls sie 
es nicht tun, in ganz gleicher Weise ihren Besitz, welcher zum Konig 
zuriickkehrt. Auch die Modalitaten des Besitzerwerbes sind bei beiden 
Kategorien dieselben: es ist ein Kauf bei einer Auktion. Worin be
steM nun der Unterschied und weshalb haben wir das Recht, in einem 
Falle vom Besitze, in dem anderen von Pacht zu reden? Man konnte 
glauben, daB dieser Unterschied hauptsachlich darin besteht, daB die 

1) Hochat charakteristisch ist die Konkurrenz der Priester und der Hellenen 
beziiglich der Pachtungen von 'Iii lE(leX in P. Amh. 40 (II. Jahrhundert v. Chr.). 
Es ist ein Brief eines gewissen 'HntlJ8rolloS an den AEaOOlltS und die Priester des 
Soknopaiostempels. Er berichtet, wie der Tempel beinahe seine besten Aruren 
z. 7: I-"EI-"u;.ftooll-l'lltts nal 'COOll 'EU~'IIoo'll verloren hlttte. Nnr mit Miihe und Not 
und groBem Geldverlust ist es ihm gelungen, das Land fiir den Tempel wieder
zugewinuen (Z. 14 if.: :1ttt(lCX'lElIOIl-S'IIOO'll 'COO'll I r(lcxl-"ll-ex'Ciroll inl 'C~'II I 8 t cx r Il ex!p ~ 11 

I-"E'C" :1toUoii I !8(1w't'os &:1to/Jdjacxt 'Ciis I '1iis 'C(W ~IlEtOll). Die gesperrten Aus
driicke wie auch der Ausdrnck in Z. 4f. EiJllOll V:1t' ~(lElov I 8U/J'CttAll-illcxs (vgl. 
BGU. 992, II) &no 'Cijs I rils Bind die bei dem Verkaufe von Staa.tsllindereien a11-
gemein iiblichen. 
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rfi EV acpidH weniger zahlt. Doch dies ist erstens unbeweisbar, zwei
tens fiir die juristische Frage irrelevant. 

Meines Erachtens ist der Unterschied ein anderer. Er besteht 
in dem Ma6e der Garantien, welche seitens des Staates dem Besitzer 
zugesichert werden. Der gewohnliche Pachter hat nur einen ganz 
prekli.ren Besitz; er hat sich verpfiichtet, das Land unter gewissen Be
dingungen zu bearbeiten, der Staat hat sich ihm gegeniiber zu gar 
nichts verpfiichtet; jeden Augenblick kann der Pachter seine Parzelle 
verlieren, andererseits aber kann er bei giinstigell Gelegenheiten sein 
Lebenlang auf derselben Parzelle bleiben und dieselbe sogar seinem 
Sohne, den der Staat stillschweigend anerkennt, iibergeben. Docb wird 
es wohl das Gewohnliche gewesen sein, daB die allgemeinen 6tlX/Ltd-

8-wdHr; doch Ofters eintraten, was sofori jede illusion des Besitzes ver
nichtete. 

In diesem Faile haben wir also unbefristete prekare Pacht vor 
uns, eine Pacht, welche nur eine Seite verpfiichtete. 

Eine besser garantierte Stufe bildeten die Emphyteuten, welche 
das Land E; astar; gepachtet baben. Ihnen wurden wenigstens 10 bzw. 
5 Jahre Besitz garantiert und fiir das Weitere wenigstens die Bedin
gungen festgestellt, unter welchen der Pachter das gepachtete Land 
behalten konnte. Es ist eine Stufe zu den als Besitz auch of.fiziell 
bezeichneten Verhii.ltnissen, welche uns durch die oben angefiihrten 
Dokumente charakterisiert werden. Der Besitz wird durch den Staat 
garantiert: es wird anerkannt, daB der betreffende Besitzer das Recht 
hat, mit dem Grundstiicke frei zu schalten, die Erblichkeit des Be
sitzes wird allmahlich iiberall schaner und scharfer betont, es wird 
ausdriicklich gesagt, daB die Leistungen dem Staate gegeniiber, wenn 
I!-icht auf immer, so docb bis auf Widerruf dieselben bleiben werden. 
Der Besitz kann nicht als Eigentum bezeichnet werden, auch er ist nicbt 
gesichert und im Grunde genommen prekar, aber er ist schon viel 
mehr nach den griechischen V orbildern gestaltet und konnte eine Stufe 
zu wirklicb und fest garantiertem Besitze werden. Die Rechte und 
PHichten sowohl des Staates wie der Privaten werden hier auf schrift
lichem, teilweise wohl auf gesetzlichem Wege fixiert, ein Landrecht 
ist im Entstehen. Dagegen waltet auf dem Gebiete der rfi ~lXdtl£"iJ 

del' Usus allein, der durch das administrative Gutachten mehrfach 
durchbrochen wird. Oharakteristisch fiir die Ptolemaer ist beides. 
Doeh bildet die Grundlage der Wirtschaft, besonders der Landwirtschaft 
des Staates das letztere, die rii ~txdtlt"'ri, und dementsprechehd wird 
ihr von der Regierung die groBte Sorge geschenkt. Zu einem wir k
lichen garantierten festen Privatbesitze nach griecbiscber 
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Art haben es die Ptolemaer nicht kommen lassen. Der 
Konig bleibt doch der Eigentiimer des ganzen Grund und 
Bodens. 

Welche Bedeutung dies fiir die soziale Geschichte .A.gyptens ge
habt hat, ist ohne weiteres klar. Wir konnen aber unserer Haupt
aufgabe gemiiJ3 die soziale Lage nur der koniglichen Pachter naher 
betrachten, die Landbesitzer scheiden fur uns aus. Auch bei der Unter
suchung der sozialen Lage der (j"'d£).£XO~ rEaJ(Jroi konnen wir leider 
nicht auf aile Fragen eingehen: es geniigt fiir uns, die Frage zu stellen 
und zu beantworlen, inwieweit das Prekare in ihrer wirlschaftlichen 
Lage auf ihre soziale Stellung gewirkt hat, wie wir uns die Stellung 
dieser Klasse dem Brotgeber, der Regierung gegeniiber vorzustellen 
haben. 1) 

Die zum Teil oben schon angefiihrten Tebtynisurkunden bezeugen 
uns, daB die {jcxd£).£xol rEaJ(Jrol nach Komen gegliedert wurden. N ach 
Komen sehen wir sie auch friiher Z. B. in P. Lille (Ill. Jahrhundert) 
zusammengefai\t. Die Benennung der KIasse als solcher ist nicht 
standig, wie iiberhaupt die Terminologie der Agrarverhiiltnisse in .A.gypten 
sehr schwankend ist. Der offizielle Name ist {Jtxd£l£xos rEW(JrOs, dieser 
Name erscheint auch iiberall da, wo in offiziellen Dokumenten die 
Klasse als solche (wie in Tebt. I, 5) bezeichnet wird, oder wo das be
treffende Individuum von sich selbst redet bzw. von einem Beamten 
als eine einem bestimmten Stande gehorige Person genannt wird. 
Belege dafiir anzufiihren, ware nach den schon angefiihrten Doku
menten und den vielen, welche noch zitiert werden, iiberfiiissig. 

Daneben aber scheint eine andere halboffizielle Bezeichnung der 
Klasse als eines Ganzen existiert zu haben. Diese Bezeichnung - ).txO£ -
trafen wir schon in P. Par. 63, sie kommt aber friiher, und zwar in 
derselben Bedeutung - als allgemeine Bezeichnung der {jtxd£).£xol 
rEW(JrO£ - vor. So vor allem in Rev. L. 42, 11: ot (H [ltxol] "txl ot 
)'o£:7I;'oi rEOJQrO£ ().txo1 ist hier wohl richtig erganzt) vgl. 15: r ]Qtxq>i
'twdtxv h8 oC [l]txot ['to]v d:n;6(Jov.2) Etwas naher werden die )'txo1 in 

1) Rochst charakteristisch fUr die LOBung der ganzen Frage ware eine 
systematiBche UnterBuchung der Beziehungen zwischen den ~. 'Y. und der ganzen 
Dorfadministration, welcbe im folgenden nur teilweise gefiihrt werden konnte, 
vgl. Arch. III, 201ff. Eine solche liefert leider auch die Arbeit M. Engers: De 
Aegyptiarum 1UJ)/LO:W administratione qualiB fuerit aetate Lagidarum, Gron. 1909, 
nicht, do. der VerfasBer weder daB ganze Material noch die gauze vorhandene, 
nicht zahlreiche Literatur liber die Frage durchgearbeitet hat. 

2) Unter Philadelphos oder Euergetes werden nicht naher bezeichnete (ot) 
~'IJ XE{3Evvln:rp luol erwll.hnt s. P. Lille, 16; vielleicht haben wir es mit einer 
aO)l'u1:''IC~ 8(!'Yualu der .onot'EAEig (s. unten) zu tun. 
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P. Par. 63, 100 definiert: 1:WV tv 'fa;;~ "mp,ats "a1:ot"OVV'fWV laCw, vgl. 
P. Petrie 14,4. Viel weiter gefaBt und nicht mehr technisch ist der 
Begriff in Mon. Ros. (Dittenberger, Or. 90) 12 und in Pol. IV, 52, 7.1) 

Doch scheint diese Benennung in der ptolemiiischen Zeit iiberhaupt 
im Absterben begriffen gewesen zu sein. 

Wie oben schon dargelegt worden ist, setzt der Terminus ~cu1tl",o!> 
rE(l)(lrOs und lao/' keineswegs voraus, daS die einzelnen ~a(jtlt"o~ 
rE(l)('rO/' kleine Leute, arme KIeinpachter sind. Wir Bahan oben, daB 
es keineswegs eine Regel ohne Ausnahmen ist: es zogen vor unseren 
Augen {lcefltl'''o/' rEW(lrO£ voriiber, welche mehr als 100 Aruren Land 
in Pacht hieltenj wir sahen Priester und Soldaten als ~atitlt'Xo£ fEW(l

rot. Mehr noch, wir sahen dieselben, die gewohnlichen Pachter der 
rii Pce6£J.t"n in P. Par. 63 den kieinen Leuten, welche auf dem Lande 
wohnen, entgegengesetzt; bezeichnenderweise sind die letzteren hier 
),ceo~ genannt Z. 100ff.: ,,]a~ 'fOVs ,,;lE(fI'fOvS d's 'fWV tv 'fais I 'Xmp,ce£!> 
XCC1:0t"OVV'fWV lawv, 01: d'ux 1:TJv 'fWV d'E I VV'fWV 6:rttxvw EQym:EvOVT:E!> 
no('tbOV1:a£ 1:1% ";(lOS I 1:0 bijV. Doch das "nlE{6'fOVS" bezeugt, daB 
aile - die Mvva'fOVV1:E!> wie die d'vvaT:o£ - unter den Begriff lceo~ 
subsummierl werden und die Armen darunter die Mehrzahl bilden. 

Die (lcefltlt'Xo£ YEW(Jrot, die lceo/' bilden nicht nur eine bestimmte 
abgegrenzte Gruppe der Bevolkerung Agyptens, geeinigt durch die
selben VerhiiItnisse zum Staate, dieselbe Beschiiftigung, denselbeil Ort, 
ein Ganzes, welches nur ortlich in einzelne Gruppen geteilt wird. Wir 
stehen vor einem festeren Gebilde: sozial haben wir, von einigen Aus
nahmen abgesehen, eine KIasse vor uns, vom Standpunkte des Staates 
- einen Stand. B) 

Diese Klasse, dieser Stand zerfiillt in zwei groBe Abteilungen: es 
sind einerseits die Landpiichter der Yil {Jatitlt'X1], andererseits die sog. 
-ono1:ElEis - die bei irgendeiner Pacht, cbv1] beschiiftigten Personen und 
die verschiedenen:Monopolarbeiter. Es ist fiir die Bestimmung der 
Lage der ~atitl",o£ YEW(JrO~ von groSter Wichtigkeit, zuerst die Daten 
iiber die zweite und besser bekannte Gruppe zusammenzustellen. Zu 
gleicher Zeit muS aber der Zusammenhang mit der ersten Gruppe 
bewiesen werden. Die entscheidenden Zeugnisse liefert uns der mehr
mals angefiihrte P. Tebt. I, 5, seine Daten werden nach oben durch 
die R. L. und einen P. Petrie ergiinzt. P. Tebt. I, 5, 155:ff. (= 138ft'.) 

1) Zu dieeem weiteren Begriffe gehiiren auch die Komposita 1ClOllelTCl£, 10:0:(1-
X1j1: (bzw. lO:O:(lXlCl), lo:or(lo:cplo: u. a. 

2) Die technische Bezeichnung dafiir gibt uns, worauf mich Wilcken 
hinweist, P. Tebt. 5, 203: "IEviiw no:vT(JJ1J 1t1~v uew. Es ist das auch ofters ge
brauchte Wort rivor; s. Herod. II, 164; Polyb. ap. Strab.797 und ofters. 
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lautet: p..'I'J.ftoiva J1: lorEvEw fL'I'J.ftoEv :n:a()a 't'wv '}'EW(()'}'IDV) I "d 't'wv iJ:n:o
't'Elwv "a1 t:IDV E:n:t:n:E:n:1Elrp..ivwv t:ais :n:()OdoJo£s "d p..E),,£ddOV()rwV I 
"d 't'wv ~llwv • • .. Dieselbe oder ahnlich lautende Zusammenstellung 
von Personen kehrt in demselben Dokumente ofters wieder. Uberall 
werden der ganzen Gruppe gemeinsame Rechte gegeben oder Privi
legien erteilt. Z. 16Sfl:'. redet davon, daB die Militars, P.riester, 169 if.: 
"d t:ovs I rEW(Q'}'ovvt:as) (Ja( l'J£l£,,~v) '}'ijv "a~ 't'ovs ['}'varpia]s "at 't'ovs 
:n:o"orpovs I "at t:avvq)(x[v't'as :n:avt: ]~s "d t:ovs iJorpoQ(Jovs "a~ 'X,'1Jvo-
(Jo( t1"ovs) "[at ..••••... • Js "at lla£ovQrovs "at I "t"tovQrovs "at 
p..E[J..td60VQrO]vs "at ~v't'o:n:o£Ovs I t:ovs nlovv't'as t:a "a.fto~("ov't'a) frei 
vom dt:a{}p,os (&'vE:It'td't'a.ftp,Ot) sein sollen. Es sind auBer den Militars 
und Priestern folgende Gruppen: rEw()roi, die bei der Stoffabrikation 
Beschaftigen 1), Hirten der staatlichen Schweine- und Ganseherden, 
Arbeiter in den verschiedenen Zweigen der 01- und Getrankeproduk
tion. Wollte man die beiden oben angeffihrten Formeln als gleich
bedeutend auffassen, so sollte man die '}'varpEis usw. gleich iJ:It'o't'E1Eis, 
die iJorpoQf3o~ usw. gleich E1r:t~wr;lErp..{VOt t:ais :It'()Ol'Jod'o£s, die tLE1t6-
dOV()rO~ "IX~ of iXJ..J..o£ gleich der ganzen, vollstandig aufgezahlten Gruppe 
der 01- und Getriinkeproduzenten deuten. Dies hie.6e aber die W orte 
pressen. Z. 207:1f. bespricht die gerichtliche Stellung der Bevolkerung 
Agyptens; eine Ausnahmestellung wird folgenden Personen garantiert 
210ff.: :n:l:qv 7:IDV '}'EW«()'}'OVV1:wv) (Ja(l'J£l.£"~v) rijv "IX~ t:wv.o:lt'o't'E1Cw 
"ai 't'wv I iXUwv t:wv E:n:£:n:E:n:lErpivwv -rais :It'()06oJO£I;;. Eine ahnliche 
etwas kiirzere Formel bietet Z. 222:1f.: tL~ :It'aQaJ..afL{JavEw 't'ovg (Ja
{6£l£"ovS) rEW(QrOVs) I tL'1JJ]; 7:0Vs iJ:n:OT;E)"Eis p..'1JJ]; 't'ovs iXUovs I 't'ov(s) 
%wJ..vopivovs Jta t:wv :n:QOE"%EtfLEVWV I :It'()067:a'}'p..a-rwv. Endlich werden 
in Z. 231ft'. die {Ja(u1t,,0£ '}'EW(lrol, mit den in den Tempeln arbeiten
den Uvvrpo£, {JVI'J60V()rOC, EQ£ovrpctV1:a£ u. a. zusammengestellt. Es wird 
ihnen die Unverletzlichkeit ihrer Arbeitsinstrumente garantierij in 
betre:lf der letzteren steht es Z. 241:1f.: P-'1JJ' lUJ..ovs I "-rii6.ftat tL'1JJ"E 
'X,()ij6.fta£ 7:ois t:E lwv I rpavt:£"ois "ai {JVddOV()'}'t"ois EQra1Eto£s I :It'l~v 
aiJ-rwv t:wv v:n:07:E1wv ,,[at] 'tIDV I {JVl'JdOV()'}'wV. 

Storend wirkt in allen diesen Angaben, wie iiberall in den helle
nistischen Dokumenten, die Unbestandigkejt der Terminologie. Aber 
eines wird doch sofori klar: die angegebenen vier Gruppen bilden 
rechtlich und sozial eine Einheit. In dieser Gruppe stehen die (Jad£
l£"ot '}'EW(lrot der Zahl und der Bedeutung nach an erster Stelle_ 

1) Zu bemerken ist das Fehlen der Arbeiter der Leinwa.ndmanufaktur. Von 
denjenigen, welche innerhalb dar Tempel leben, wird in unBerem Dokumente 
.erst spater gesprochen. Aus diesen spateren Angaben erfa.hren wir aber, daiS 
diese Arbeiter den hier aufgezahlten ga.nz il.hnlich behandelt wurden. 
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Welches ist nun die Bedeutung und die Stellung der verschiedenen 
Glieder der zweiten Unterabteilung der Gruppe? Unsere Nachrichten 
dariiber flieBen ziemlich sparlich. Zuerst fragt es sich; was sind 
eigentlich die v7toUAl'is? In einer Urkunde des III. Jahrh. P. Petrie 
III,32c (Wilcken Arch. III, 516) beruft sich ein yvarplivs auf seine 
Privilegien in bezug auf Gerichtsbarkeit, indem er angibt, er sei {J7r:o

UA.*. 1m P.Tebt. I 40 wird durch den ~a(UA£1{OS YQu/L/-La-rl3vs ein Pachter 
del' ~vr'l)()(x und V£r(H1{~ als V7tOUA~g bezeichnet (Z. 24). 1m P. Par. 
63, 97 ff. (s. oben S. 57) werden die vrrouAEis mit den Aao~ zusammen 
als eine Gruppe erwiihnt, und zwar wird hier VrroT:liAe'ig im weiten 
Sinne gefaBt: on xed, -rovs {m;ouAliig I rfj£ u lX{1v'l)(,Jih xcd ~vr'l)£Qih 

xo:£ wis lXHcug ciJv I ais. Als V7tOUArjS wird endlich eine Herde in 
BGU. 1012,6 (II. Jahrh. v. Ohr.) bezeichnet, wohl eine Herde, welche 
mit den Schweine- und Ganseherden der P. Tebt. I, 5 zusammenzustellen 
ist. Seltener nennen die V7to7:I3Al3is die Dokumente aus romischer Zeit. 
lch kenne nUl' eine sichere Erwahnung in P. Amh. II, 92, 18f.: oilX 

g~ro (sagt ein Pachter beim Olmonopol) Of x[oJwrolvov oMf pll1{1£Ov 

nl'I6]f.£~VOV I rfjs ciJvf;s vno-rI3M) (J. 162-3 n. Ohr.). V gl. vielleicht 
BGU. 428, 12 (II. Jahrh. n. Ohr.)' 

Trotz der erwahnten terminologischen Unbestimmtheit erhellt 
aus allen diesen Erwahnungen doch mit Sicherheit eine Tatsache, 
welche uns hier VOl' allem interessiert. Wir ersehen, daB das ganze 
bei den Staatspachtungen, den ciJvcd beschaftigte Personal von den 
Pachtern selbst an und bis zu den in P. Amh. II, 92 erwahnten /-L{6-

{1£O£ bzw. den Aoywra£ del' R. L. zu den V7to7:I3Al3is gehorte; auBerdem 
werden auch die vielen Arbeiter, welche bei den Staatsmonopolen be
schaftigt waren, als V7t07:liAliiS bezeichnet; dazu treten auch die in den 
Tempeln arbeitenden Handwerker, deren Lage ich am anderen Orte 1) 
naher beleuchtet habe. Del' leitende Gedanke war hier der, daB aile, 
welche E/L7tE7tAEY/LEVO£ 7:U~S 7tQo6ooo£g sind, einen Stand bilden; sie 
miissen vom Staate naher im Auge behalten und beobachtet werden, 
sie erhalten aUe eine AusnahmesteUung, welche sie dem Staate naher 
riickt als die anderen Einwohner Agyptens, sie sind, wie unten noch 
zu zeigen ist, mit den Beamten engel' als die iibrige Bevolkerung 
verbunden. Weshalb? Natiirlich aus deni Grunde, weil sie den Ein
kiinften des Staates direkt dienen, fur den Staat in einer oder der 
anderen Qualitat arbeiten. Da del' Staat sein Vermogen durch Ver
pachtung ausnutzt, so sind sie aIle - die yl3roQYo~ nicht ausgenom
men - V7t07:liAliiS 7:ars wvais, E/-L7tli1tAliY/-LEVO£ -rais nQo6Mo£g. 

1) Gotting. Gel. Anz. 1909 S. 630ff. 
R 0 S t 0 'W L'. e w: Geschichte des rom. Kolonates. 5 
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Am meisten interessiert uns in diesel' gewaltigen Menschenmassa, 
wo Arme und Reiche, Kleine und GroBe vermischt sind, die nntere 
Schicht, die verschiedenen Monopolarbeiter, welche den ,,%).Eit1-r:o£" 
aus der Zahl der {jac1t).tXot '}'Ero~yot am nachsten stehen. Ihra naheren 
Verhaltnisse el'lautarn uns die R. L. in dem Abschnitte uber das 01-
monopol. 

R. L. 44, 7:1f. lautet: -r:ovs 8' Uawv,,'}'ovs -r:ovs ~v [xa6'rwt vO/LWt I 
xa-r:a'rax,f}{v'ras p,~ E%£'r"E%[E1'rroG'av Eis I lDl).ov VO/Lov p,E'rmto"EvE6-6'a[t. 
~d]V ~E 'rWES IP,E-r:{I..-6'W6W aywytp,o£ lfO''r[w6a]v -r:QJL 'rE d'wtlxoilv-r:£ -r:~v 

wv~v xat 'rOO £ olxo[v6]/Lw£ xa/' 'roo£ av'rt'}'"IXcpEi ... und weiter 14ff.: 
/L~ V%O!t8X{6,f}ro(6a[vJ) d'E 'rOVS ~[A]awv"yovS I /Lt),f}Eis' ~[d]V M us 
8l!tills im;oU;t)'rIX£ 17 E%£ I c1'raUv[ 'ro]s a{mil£ /L~ aVIX'}'eX'}'t)£ a%o-r:WE-r:W I 
i[ x ]ac1'rov [~A]a£Ov"l'oil f. r xal. 0 EAawv",},os al'rol'£ j/LOS If[ 6-r:ro]. 

Dazu lesen wir in 46, 8ff.: ol d'E -r:~v wv~v lXOV'rES xat 0 avu
l'"acpEvs 0 x"'raG'1 m[ -6'E ]ts into 'roil olxov6/Lov xat 'roil avul'(latpEl ro]s 

Uawv~yw. 

xvi "t[EV60V]G'W -r:WV [,},EW"YWV] %av'rwv 'rWV 8V 'r[oot v]O/Lw£ I ,,[a~ 
-r:w]v 8,,'}'aG''rt)~trov "at -r:ijs xa'ra6xEvijs [xal %]a \ ~a[ G'cp~a ]ytbEc1-6'wc1av 
'reX 5"yava 'rov al.,Jl'OV -r:o[ iI X~6]vov, 8%[ av ]a'}'xa~iG' \ ,f}ro6av ~8 -r;ovs 

EAaWV~'l'OvS xalt' [ij]p,{[Qav ~~ ]yabE6-6'a£. 
In 45,lff., 55, 10ff. und 57, 19ff. wird dann der p,£6-6'os dar 

iAa£Ov~'}'o/' festgestellt. 
Was ergeben nun diese Zeugnisse? Man sieht, die Olarbeiter 

sind richtige Leibeigene des Staates, sie sind an einen Ort gebunden, 
mussen taglich fiir den Staat arbeiten. Den Ort, an dem sie tatig 
sind, dunen sie nicht verlassen 1), falls sie es tun, sind sie mit Gewalt 
zuruckzubringen; jeder, del' sie aufnimmt, wird einer BuBe unter
worfen. Nun aber sind diese Monopolarbeiter unter die verschie
denen wval. repartiert; sie gehoren zu del' einen oder anderen wvfj, 
und mit diesel' zusammen werden sie verkauft; dadurch geht die Ge
walt, welche del' Staat uber sie innehat, in die Hande del' Monopol
pachter iiber, welche dadurch fiir die Zeit ihrer Pachtung xVQ£O£ del' 
Monopolarbeiter werden. Die Analogie mit dem Verkaufe von Grund
stiicken springt in die Augen. 

Aus dies en Angaben ersehen wir abel' auch etwas anderes. Wir 
sehen, daB die V%O'rEI..EiS keineswegs eine Masse bilden: dem Staate 

1) Die Beamten disponieren frei iiber diese Arbeiter und schicken dieaelben 
von einem Ort zum anderen, s. P. Hibeh 4,3 (J. 261 v. Chr.). Die Urkunde ist also 
alter ala die R. L.(vgl. W il c ken Arch. IV, 182) und bezeugt unter anderem - was 
eigentlich anch ohne dieses Zeugnis klar ist -, daB die Lage der iaaLov(lrO~ 

durch die Ptolemaer nicht geschaflen, Bondern nur in gesetzlich iixierte Form 
gekleidet worden ist. 
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gegeniiber bilden sie einen Stand, aber innerhalb dieses Standes, je 
nach den Mitteln des einzelnen, gibt es Unterabteilungen: die einen 
sind Pachter, die anderen Unterpachter, die dritten besoldete Beamte 
derselben, die vierten endlich richtige Leibeigene. 

Diese Sachlage macht es notwendig, auch im Falle der {3a6£A,u,ol. 
l'EW('yot naher zuzusehen und zu ermitteln, ob auch hier solche Unter
abteilungen zu finden sind, und ob es auch unter den {3at1£),£"ot l'EW('l'0£ 
eine Schicht gibt, welche mit der der Monopolarbeiter zusammenfallt. 

Besonders gut sind wir iiber die Lage der {3at1£),ucot YEWQyot in 
bezug auf ihre Stellung zum Gerichte informiert. leh fiihle mich 
nicht berufen, die komplizierten Fragen der Gerichtsbarkeit der agyp
tischen Bevolkerung zu beriihren: dies ist Sache der J uris ten. Einiges 
aber mochte ich doch hervorheben. 

Die bekannte Verordnung Euergetes des II. (P. Tebt. I, 0, 207 :If.) 
bezeugt (so fasse ieh wenigstens im Widerspruch mit den Herausgebem 
und Wengerl) die Stelle auf), daB die {3a(J£A£"ot l'EW()l'01. bzw. {m;onAE;;S 
in bezug auf die Gerichte eine Ausnahmestellung innerhalb der iibrigen 
Bevolkerung Agyptens einnahmen. Das Zeugnis ist negativ; wie es 
positiv zu denken ist, ersieht man leider aus anderen vorhandenen 
Urkunden nieht. Einiges laBt sieh aber wenigstens vermuten. 

Ich erinnere vor allem an die bekannte Urkunde P. Petrie III, 
32c=II, 18, Iff. (III. Jahrh. v. Chr.), s. Wilcken Archiv ill, 516. Ein 
von einem iJ']to'uU,s (rV(UpEVS) korperlieh gesehadigter Mann adressiert 
hier seine Klage an den Okonom, indem er dieselbe folgendermaBen 
motiviert Z. 13 ff.: "a1:a<p('o'll'lj 1 (Jas !Jux 1:0 vn[ 0 ]u),[ ij]£ Elva£ 1 afno'll 
xal. p.~ dvva/1,f}a£ [IL ]81 [), ]a{3E[;;'II na ]Q' a""'t'O'v '1:0 M[" ]a[£Ov] I odt 1:oil 
[8t.]"a61:'I/('£ov. Diese Urkunde, welche viel alter ist als der be
sprochene P. Tebt. I, 0, bezeugt vor allem, daB die iJnonJ.8is iiberhaupt 
aus der gewohnliehen Prozedur ausgesehlossen waren; di~ erste lnstanz 
fur sie war jedenfalls der betre:lfende Okonom, ihr direkter Vorgesetzter. 
Diese Angabe wird auch durch eine Reihe hochst charakteristischer, 
der oben angefiihrten beinahe gleichzeitiger Urkunden bestiitigt. Es 

1) Wenger Archlv II, 490ff. bes. 494. Ich kann die Worte n},~" usw. keines
falls nllI auf das vorhergehende ~ Alyv'1t1:iow n€lOS (Alyvn1:lovs) beziehen, denn 
dies hil.tte einen notorisch falschen Tatbestand vorausgesetzt, namlich, daft alle 
{Jat1tAtxol yew€lyot uew. Agypter waren, was sicherlich falsch ist. Viel wahrschein
licher ist es, die W orte auf das Ganze zu beziehen und dieselben so zn erkHiren, 
daB die genannten Personeu von der Verordnnng iiberhaupt ausgeschlossen sind, 
weil in bezug auf sie andere Verordnungen gaIten. V gl. iiber die ganze Stelle 
noch Schubart ·Arch. V, 67; Waszynski ebendas., 19; P. Meyer Klio VI, 
462,1; VII,291; Engers, De Aegyptiarum Kco/Lciw administratione qualis fuerit 
aetate Lagidarum Gron. 1909, 53. 

5* 
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sind mehrere Petrie-Papyri (P. Petrie III, 32a-g), welche samtlich 
Eingaben an den Okonom enthalten. Zur Charakterisierung genugt 
es, die Qualifikation der Petenten und den Inhalt jeder Petition kurz 
aufzuziihlen: 32a = II, 10,1, zwei X'l}vofJOI'1"O~ uber unrechtmaBige Forde
rung von Gansen als ;{v£O:j 32b = II, 10, 2, der Petent ist 0 rQap,p,aT:Evrov 

lPavij£ I raw ~EQl 'O;vQvrXa, hum ein Komogrammateus, eher Schreiber 
eines Pachters; er beklagt sich wegen unrechtmaBiger Arretierungj 
32 c = II, 18, 1 (s. oben S.67); 32d - Petent llQroTOr{V'l}S 0 1t(JOS Ti)£ 

dE(Jp,a't'l}Qa£, Inhalt nicht erhaltenj 32e - Petent 'HQro£~'I}S 0 S;E£A.'I}CPWS 
't[l}v] I ~vr1]Qav ~~£(X~OS, Inhalt nicht erhaltenj 32f. - Pachter, Klage 
gegen seinen Sozius j 32 g - Klage von (3aC'i£A.£"o~ rEro(Jrot, die Klage 
bezieht sich abel' auf V orfiilIe mit einer Parzelle ri) "Qo'trolJocp6(Jos, 
gehort also zum Bereiche del' iAIX£Xtj, welche durch den Schaden del' 
rEro(JrO~ auch geschiidigt wurde. Aile Petenten ohne Ausnahme sind 
also Personen, welche bei den 6wtXt beschaftigt sind, d. h. fJ1tOT:EA.EiS. 
Der Inhalt ihrer Klagen und del' KIagen, welche gegen sie gerichtet 
sind, ist sehr bunt; sie betreffen of tel'S nicht die mv~ als solche, sondern 
ausschlieBlich die Person des V~OTEAtlS. 

Aus diesen Beobachtungen durfen wir schlieBen, daB im III. Jahrh. 
fur aile v~orEAEis die erste Instanz ihr Okonom war 1); an wen, falls 
del' Okonom die Sache selbst nicht in Ordllung bringen konnte, die 
Sache weiter ging, sagen unsere Urkunden nicht; erraten liiBt es sich 
auch nicht.2) 

Der besprochenen Gruppe del' Petitionen von v~orE)..Eis laSt sich 
eine andere viel spatere, welche von fJaC'i£)..£"o~ rEroQrO/' stammt, an 
die Seite setzen. leh meine die P. Tebt. 1,44-51 j 53; 126-129; 183. Es 
sind samtlich Petitionen, welche verschiedene {3al'1£A£xo/' rECJJQrO~ an den 
"rop,0YQap,p,IXTEvs richten. Der Inhalt del' Eingaben ist recht verschieden: 
Schlagerei (44), Raub (45-47; 126-7), Gewalt (48), dann eine Reihe 

1) In P. Petrie II, 32,1 = III, 36d wendet sich ain im P"'l1ti.tx/w 1:/XILEiov ar
beitender axv7:Evs wegen Schadigung seitens des 1:EA.aw1jS an den Epimeletes; 
wir mussen vorauBsetzen, daB dieser sein direkter Vorgesetzter war. Die grolSe 
Rolle des Okonomen im Leben der vno7:Ei.Eis erhellt auch aus P. Tebt. I, 5, 155 ff., 
die Reihe der hier als direkt mit den P"'l1tA.£XO~ rECO(lrO! und den iJno7:EA.Eis ver
kehrenden Beamten enthalt an letzter Stelle auch den Okonom; sonst werden 
nur der Strateg und die hoheren Ij'vA.",xi-ra£ genannt. Die Petition des Pachters 
in P. Tebt. I, 39, vg1. 40, welche er an den Komogrammateus richtet, wird durch 
einen Vonall in der X"'/L1) selbst verursacht; ubrigens steht dem Pachter ein 
Agent des Okonomen zur Seite (P. Tebt. I, 39, 11f.). 

2) Schubart 1. 1. verweist auf den Dioketen als die oberste Instanz. Zu 
den von ihm angefuhrten Stellen fiigt Wilcken noch P.Paris.62III2 hinzu. Mir 
ist die Sache noch durchauB nicht klar. 
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Prozesse, welche im Bereiche der landlichen Arbeit entstehen: Schiidigung 
der Felder (49, 50), Arretierung des Viehes (53), endlich reine Zivil
sachen: Streit wegen einer oV,),'Y(!arp~ t:(!orpins (51). N ach diesen 
Dokumenten zu urteilen, spielt der Dorfschreiber im Leben der {jtxtit
AtXot 'YEW(!'Yot dieselbe Rolle wie der Okonom im Leben der vn;o7:E
lEis. Nur wo die Klage gegen einen Beamten gerichtet wird, geht 
sie direkt an bOher gestellte Beamten: an den &(!x£rpv).ax{t:'Y/S gegen 
den Toparchen im P. Tebt. I, 41, an den Meridarchen und "ro/LOp,£(j.ftwt:~s 
gegen den Komarchen und 'YEVfJlL(Xt:OrpV)'(x~ in P. Tebt. 1,183. Es scheint 
also der Dorfschreiber fur den Konigsbauer in allen Vorfallen des 
intern en Lebens der "wlLfJ die erate Instanz gebildet zu haben. 

In dieser Prozedur scheint es aber auch einige Ausnahmen ge
geben zu hahen. Vor allem nenne ich zwei viel altere Urkunden, 
P. Petrie III, 34a (vgL p. X) und 34b = II, 38a; hier wenden sich an 
den Dorfschreiber nicht Konigsbauern, sondern Kleruchen; doch scheinen 
hier die Angeklagten Konigsbauern gewesen zu sein, so daB es ganz 
rationell erscheint, daB die Kleruchen sich zuerst an den direkten Vor
gesetzten der Bauern, den Dorfschreiber, wenden. 

Es gibt aber auch Faile, wo Konigsbauern sich direkt an h01ere 
Beamten wenden; danach konnte man annehmen, daB der oben be
zeichnete Weg zwar der gewohnliche, aber nicht der obligate gewesen 
ist. Doch priifen wir die Faile. In P. Petrie III,31 (7. Jahr des Euer
getes 1.) wendet sich ein Konigsbauer direkt an den Strategen; aber 
dieser Bauer ist zugleich Dorfschreiber; in P. Reinach 18,19 (J.108) 
wendet sich ein Bauer ebenfalls an den Strategen und an die koniglichen 
Schreiber; man bedenke aber, daB dieser Bauer zugleich IIE(!or;s t:f]s 
£1t£')'ovijs ist; ahnlich in P. Tebt. I, 42 (J. 114); hier ist der sich an 
den Strategen wendende Bauer ein Priester und zugleich Konigsbauer. 
Nur Konigsbauer scheint der Petent, welcher sich direkt an den 
Strategen (?) in P. Lille 8 (III. J81rh.) wendet, zu sein; auch hier 
scheint aber eine Ausnahme vorzuliegen; wir stehen vor einem GroB
pachter (160 Aruren hat er in Pacht). 

Diese FaIle in sicherer Weise zu erkliiren, bin ich nicht imstande. 
In P. Rein. 18, 19 betont der Petent und der Strateg nur die Qualitiit 
des Petenten als {jaotJ.£xos 'YEW(!')'Or;, und diese Qualitat Bcheint dem
nach, woranf Wilcken hinweist,.ihm das Recht gegeben zu haben, 
sich an den Strategen direkt zu wenden. Ahnlich in P. Amh. 35. 
Nichtsdestoweniger bleiben diese FaIle Ausnahmen; die Regel bleibt 
das Auftreten der "wfw')'(J(XtLlL(Xt:EiS als erste Instanz. 

Der Zweck dieser Eingaben war vor allem, den Streitfall gleich 
in der ersten Instanz zu schlichten (s. P. Tebt. I, 49, 13:ff.). Dies ge-
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schab aber nur selten; in den meisten Fallen soll der Dorfschreiber 
die Sache nur weiter belordern, ors "IX3'-q'CEt heiBt es in den meisten 
FiilIen, Zv' vn&QXr;£ p.o£ iv XQr;/UX-t£6p.ID£ (P. Tebt. I, 44, 25). Aus diesen 
Angaben haben die Herausgeber und mit ihnen Wenger und andere 1) 

geschlossen, daB diese ors xtx,f}'1/XE£ die Chrematisten waren. Oben 
habe ich schon ausgefiihrt, daB die Exemption der ~tx6£A.£"ot rE(l)Qrot 
nicht nur darin bestand, daB sie den Laokriten entriickt waren. In 
dieser Ansicht bestiirken mich auBer den oben entwickelten Argumenten 
noch foigende Beobachtungen. Es ist bekannt, daB die Finanzbeamten 
- zwar nicht immer in gleicher Weise, aber doch gewohnlich - nur 
durch den Dioketen gerichtet wurden (Bouche-Leclercq, Hist. d. 
Lagides IV, 205), fiir die anderen Beamten gaIten auch besondere V or
schriften (s. P. Amh.II, 33; Wenger, Archlv II,47; Wilcken ebend.121), 
wenigstens eine besondere Form des Chrematistengerichtes unter V or
sitz des Epimeleten. Dies alles fiihrt darauf, auch in bezug auf die 
{JIXc1t).t"O£ YEWQYO£ die Existenz besonderer Normen administrativer Ge
richtsbarkeit anzunehmen. Naher sind wir dariiber leider nicht unter
richtet. 

Selbst die sparlichen oben angefiihrten sicheren Daten sind rur 
die Charakterisierung der allgemeinen Lage der {Jtx«1£A.£xo2 rE(l)QrO~ 

hOchst bezeichnend. Der Weg des direkten Verkehrs mit den Ge
richten ist den Konigsbauern verschlossen; sie stehen unter einer steten 
Vormundschaft der Beamtenwelt, vor allem ihrer direkten Vorgesetzten. 
Manchmal wird ihnen diese Bevormundung niitzlich gewesen sein; so 
wird sie von Dionysios und den mit seiner Sache beschii.ftigten Be
amten direkt als Privileg betrachtet (P. Reinach 18); aber rechtlich 
gefaBt ist diese Beschrankung der Freiheit doch ein groBer N achteil. 
Es ist nur ein anderer Aspekt des uns schon bekannten Biides: auf 
Schritt und Tritt begleiten das ganze Leben der Konigsbauern die 
Beamten; in ihrer Arbeit und ihrer Wirtschaft werden sie von blut
fremden, nicht aus ihrer Mitte genommenen rEVfJp.a,,;ocpv),axES bewacht; 
dazu kommen noch der Komarch und der Dorfschreiber einerseits und 
die V orgesetzten der qnl),a"ES, der tkQx£cpv),a"C,,;r;s und 61t£6'1:&'l:r;S anderer
seits; in der Gestaltung ihrer Verhaltnisse zum Staate, sogar in der 
Regelung ihrer Wirtschaft fiir das bevorstehende Jahr sind sie auch 
keineswegs frei: hier wachen der Meridarch und der XWP,OP.£c13'w,,;-qS, 
welche mit dem Dorfschreiber zusammenarbeiten; immer wieder ist 
der Bauer in Gefahr, entweder seine Parzelle ganz zu verlieren (wenn 

1) Vgl. Gradenwitz Axch. Ill, 40; Waszynski Arch. V, 19, 1. DaB Iv 
XIl1/I'IX.'nlill-tP (ill XIX.t:IX.XWIl£Iil'tP in romischer Zeit) mit den Chrematisten nichts zu 
tun hat, ist auch die A.nsicht U. Wilckens. 
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sie z. B. an einen anderen, besonders einen Gr08pachter vergeben 
wird) bzw. genotigt zu sein, dieselbe von dem neuen Pichter in 
Afterpacht zu nehmen, oder ganz unerwartet zu dem von ihm ge
pachteten Grundstiick ein Stiick schwer zu bebauenden Landes als Zu
satz zu bekommen. 

Doch genie1\en neben allen diesen Nachteilen die Bauem einige, 
prinzipiell aufgefaBt, nicht gering zu schiitzende V orleile, iiber welche 
wir manches in dem P. Tebt. I, 5 erfahren. Welcher Art sind aber 
diese Privilegien? 

Die :1tQot11;arl'«:rft, welche diese Privilegien formulieren, bilden den 
letzten Teil der erwiihnten Tebtynisurkunde; dieser Teil (von Kol. VI 
an) beschiiftigt sich fast ausschlieBlich mit den fJfttl£l£"o£ rECDQrO£ und 
iJ:rr;07:ElE'~, in demselben MaBe wie der vorgehende sich mit den ver
schiedenen lnhabem der rij iv acpEtJE£ hefaBt hat. Die wichtigsten 
dieser "(1otl'tarl'ft'tft beziehen sich auf folgendes. 

1. Z. 138 ft'. = 155 ff.: Verbot unrechtmaBiger Sammlungen seitens 
der fJIXtI£A£"O£ rECDQrO£ und V:rr;O'tEU€S ffir die Beamten. 

2. Z. 144 ft'. = 162 ff.: Verbot der Bestellung der r~ tv a(1E'Z'ij£ 
durch die Beamten (s. oben). 

3. Z. 168ff.: Verleihung der Anepistathmie. Das Wohnhaus ist 
ganz frei, die ~otJ£p,tX (ich mochte es als Mietshli.user erklii.ren - ~Otl£S 
im Sinne von Mietspreis) in wer Hiill'te. 

4. Z. 178 ft'.: Verbot an die Beamten, die Landbevolkerung durch zu 
ihren, der Beamten Uunsten auferlegte Arbeiten und durch Beschlag
nahme ihrer Zug- und Reittiere zu privaten Transportzwecken (vgl. 252 fr. 
dasselbe uber die Fahrzeuge) zu belii.stigen (s. Klio VI253ft'.). Strenges 
Verbot, irgendwelche Naturallieferungen zum Zwecke des Ersetzens 
des von den Beamten fur ihr Amt erlegten Preises von der Be
volkerung zu fordem; Verbot, unentgeltliche Arbeit von derselben fiir 
die durch Beamte bewirtschafteten Grundstucke zu fordern (s. oben). 

5. 188 ft'.: eine Rellie kleinerer Verordnungen; die erste bezieht 
sich auf die mit den Konigsbauern so eng verbundenen rEVYJI'tX'tOrpv
lIX"E~, die iibrigen auf Monopole und das Verhii.ltnis zum Staatslande. 

6. 207 :If.: die oben charakterisierle Verordnung uber die Gerichts
barkeit der Landbevolkerung. 

7. 221 if.: Besondere Vergiinstigungen flir die Konigsbauem und 
V:rr;O'Z'EAE'~ in betreft' des Zwangsverkaufes wegen Privatforderungen (?). 
Ihr Haus, ihr Ackergerat, ihr Vieh, sowie die Gerate der Manufaktur
arbeiter diirfen nicht verkauft werden. 

In diesen Verordnungen bilden die an die Beamten ergangenen 
Verbote eine geschlossene Gruppe. 1hr Zweck iet es, die mitere Schicht 
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der Bevolkerung zu schiitzen. Aber schon der Inhalt der Verord
nungen zeigt, daB die MiBstande tief eingebiirgert und keineswegs 
durch Verordnungen aus dem Leben zu schaffen waren. Was fiihrte 
zu dieser Belastigung der Konigsbauern durch die Beamten? Nichts 
anderes als die oben an einem Beispiele beleuchtete tiefe Abhangig
keit derselben von den Beamten, del' Mangel an wirklichem Rechts
schutze, die stete und wachsame Bevormundung. Bei dieser Sachlage 
waren Vexationen seitens dieser Beschiitzer und Vormunder unver
meidlich und durch keine MaBregel zu eliminieren. 

Etwas anderer Art waren die zwei MaBregeln in bezug auf die 
t1m{}fto~ und den Zwangsverkauf. Wenn wir bedenken, in welchem 
MaBe die Epistathmie, besonders bei einem klein en, den Beamten preis
gegebenenBauerfur seine Wirtschaft schadlich werden konnte, so werden 
wir uns nicht wundern, daB die Regierung die Arbeitskraft und den 
notwendigsten Besitz ihrer Pachter, welche doch zum groBten Teile 
fitr den Staat arbeiteten, einigermaBen schonte. Sehr weit aber gingen 
dieser Schutz und diese Schonung nicht. Denn es ist kaum anzu
nehmen, daB in der letzten Verordnung auch die Fol'derungen der 
Regierung gemeint sind; was wiirden sonst die oben el'wahnten EVEXV
Qat1ta~ der {:Jat1l1lxo£ rEWQrO~ dargestellt haben, wenn wir das Haus, 
das Gerat und das Vieh ausschlieBen? Dagegen spricht auch P. Tebt. I, 
27, 74 ff.; es wird der Fall vorgesehen, wo bei del' Nichterfiillung 
einer Regierungsforderung: rex 'r:E I "l?l}V'I1~ vno Or:8QEt1W eXX{}'1j<1Eo{}al 

n(los 'ttl iXrpOQlC<. Es wird sich also die Verordnung in betreff des 
Hauses usw. nur auf Forderungen dritter Personen, Privatglaubiger, 
beziehen. Diesen gegeniiber die Konigspachter, d. h. sich selbst zu 
schutzen, entspl'ach vollstandig den Fiskalinteressen der Regierung. 
Ob dieser Schutz auch den Intel'essen der Geschutzten entsprach, ist 
eine andere Frage. In demselben MaBe, wie er den Bauern ihren 
minimalen Besitz garantierte, beschrankte er ihre private Rechts- und 
Handelsfahigkeit und erschwerte fur sie jedes Geschaft. Den staat
lichen Fiskalinteressen entspl'achen auch die Kornvorschiisse und Saat
darlehen, welche teilweise vielleicht sogar als Geschenk aufzufassen 
sind (s. Grenfell u. Hunt, P. Tebt. 226f.; P. Lille, 5 introduction)l). 

Den besprochenen Privilegien gegenuber mochte ich auf zwei 
Erscheinungen hinweisen. Oben habe ich schon ausgeftihrt, daB die 
Konigspachter keinesfalls als eine gleichartige Masse aufzufassen sind: 
es gibt darunter reiche und arme, Griechen (P. Tebt. I, 247) und Ein-

1) Vgl. auch P. Hibeh, 113 (etwa 260 v. Chr.), 17 ff .. xcd 'ro d'o-lHv 'roi£; 

&a'&c1'oilaw I 'raW ycOl(>yaW El. 'reX f(lylX 'riiw I xnllufrOl1' &(>1'. x. Es wird hier Geld 
gegeben, weil Xt:1}!1lXU¥ - Weingarten - im Spiele sind. 
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heimisehe, Pachter, welche nur Pachter sind, und andere, welche zu
gleich ala Priester, Militars, sogar Beamte erseheinen. Trotz dieser 
verschiedenen Schichten scheint der Terminus 1'EWl!1'O~ fJao~}.~"o~ auch 
sozial eine gewisse Einheit zu bilden; wie in den V~01:EU;;~ die leib
eigenen E}.a~OV(l'}'o~ und ahnI. die Hauptmasse bilden, so werden wohl 
auch unter den fJao~}.~'Xo/' 1'EwQ,},oi die alteingesessenen Bauern der 
einh~imischen Dorfer, die Fellachin, die Mehrzahl gebildet haben. 
Das Hauptmerkmal dieser Klasse bildet nicht Reichtum oder Armut -
es gibt auch heute reiehe Fellachin genug -, sondern die Zugehorigkeit 
zu einem gewissen Ort, zu einer 'Xwp,'r/, das alte Verhaltnis zu dem 
heackerten Lande, die ererbte Qualitat koniglicher Landpachter. Ihnen 
gegenuber bildeten die Priester die einheimische Aristokratie, die 
DeueD Besitzer, griechisch-barbarische Kleruchen und Katoken eiDer
seits und die ltYw'Xnlp,ovcS, griechische Unternehmer, andererseits, eine 
Deue Oberschicht, ganz wie es in den Staatsmonopolen und Staats
pachtungen auch gewesen ist, wo die Unterschicht die alten Arbeiter, 
die Oberschicht die neuen Pachter gebildet haben. 

Diese alteingesessenen Bauern sind es auch, welche hauptsachlich 
unter dem sozialen Begriff fJao~}.~"o~ 1'EWQ'}'O£ gemeint sind, sie sind 
es, welche den Grundstock des entsprechenden Standes bilden, ihnen 
hauptsachlich falit auch die undankbare Rolle zu, den Staat der Ptole
maer mit dem von ihnen produzierten Kome zu futtern. Welches das 
numerische Verhaltnis dieser Bevolkerungsschicht zu den anderen 
Schichten, besonders zu der del' Besitzer, war, werden wir wohl nie 
enahren, die groBe Rolle aber, welche sie in dem wirlschaftlichen und 
sozialen Leben Agyptens gespielt haben, wird auch durch das vor
handene Material genugend beleuchtet. 

Oben habe ich Zeugnisse angefiihrt, aus welchen es klar hervor
ging, daB die ~ao~}.~"o~ 1'EWQ1'O/' und die tXTconU;;g als ein Stand auf
gefaBt wurden. Diiden wir nun annehmen, daB die groBte Zahl der 
Konigsbauern sozial und rechtlich ebenso tief stand wie die konig
lichen l}.awvQ'}'o{? Ich glaube nicht, daB wir so weit gehen durfen. 
Vor allem ist es· nicht ersichtlich, wer denn als ihre "vQ£O~ genannt 
werden solite. Pachter und Okonom - das ist deutlich genug, die 
groBe Serie der verschiedenen Beamten, darunter eigene Vertreter, das 
ist weniger konkret und weniger belastend. Tagliche Arbeit, dazu 
unter Peitschen- oder Stockhieben, pro Tag berechneter Lohn sind 
selbstverstandlich anders zu beurteilen als jahrliche Bezahlung eines 
hup6l!~ov, sei es auch mit Anwendung alier moglichen Strenge. Viel 
Gemeinsames gibt es aber trotzdem. 

leh mache vor allem auf eine Erscheinung aufrnerksam, welche 
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in Agypten alteinheimisch zu sein scheint. Es ist der eigentumliche 
echt agyptische Streik, welcher technisch Ixvaxw(l7J6'S, d. h. Verlassen 
seines alten W ohnorts und seiner gewohnlichen Tatigkeit heiBt. Die 
Streikenden verlassen ihre Arbeit und ihre W ohnungen und begeben 
sich entweder in ein naheliegendes Heiligtum oder zerstreuen sich in 
die Nachbardorfer (s. P. Tebt. I, 26 und 411) vgl. 61 b, 35 if. = 72, 
352 f.; es streiken hier {ja6tlt"o! '}'EG'J(I'}'O! (J. 119 und 114 v. Chr.); 
P. Hibeh 71 (J. 245 v. Chr.) und P. Petrie III, 43, 3 - die Streikenden 
sind Bergwerksarbeiter). 

In etwas weiterer Bedeutung, aber doch hauptsachlich in bezug 
auf die uns interessierende Schicht der BevOlkerung wird das Wort 
in P. Tebt. I, 5, 6 if. gebraucht:- %(106"'rE'f,x[xa ]0'£ d'1: "al 'fOUr; Ixva"EXG'J(lTJ

"ot'ar; d'[ta t'O EvEXEO'.{)-a£] I [l}1IXtr; "IX! ld(la(t)r; ahtIX£r; "at'a1to(lEvop,l
vovr; Elr; [rar; ld'tar; £(1] I [')' ],xf1E6.{tIX£ %[(1 ]or; alr; "al. 1t(lOt'E(lOV ~tlav £(I'}'a
tlta[£r; ••• Die Flucht aus ihren Wohnungsorten ist auch hier eigent
lich als unrechtmaBige Handlung aufgefaBt, denn der Konig ladet die 
Verlaufenen ein, heimzukehren, um die verlassene Arbeit wieder auf
zunehmen (vgl. P. Amh. II, 50 J. 106; Wilcken Arch. II, 124)1). 

Nicht so sehr der Streik oder die Flucht als solche - obwohl dies 
auch fur die Lage der Konigsbauern hOchst charakteristisch ist, indem 
es ein Massengefiihl und eine starke Abhiingigkeit bekundet - als der 
Terminus technicus soll uns hier beschaftigen. ~vaX(JJ(lE&v ist korrelat 
von ld'ta, weggehen und zwar als Protest kann nur der, welcher an seinen 
Wohnort, wenn auch nicht streng rechtlich, so doch tatsachlich ge-

1) S. auch P. Tebt. I, 48, 24 if.: X~11J!,&f; ~E I 6t.'II ~oi'f; i.o£no;;~ yEOlI,lY0i'S .onon-
1:'OlS I O"X0'll~~s o"V'll6E6f/~/£rl'd'll~t. In diesem o"V'll8E6Q~/£7jxs'II"1t sehe ich eine dem 
6:'II«XOlf/Ei''II ahnliche Handlung, und zwar wegen der vorhergehenden Worte .onon
~OlS O"X6'11~OlV, welche zur technischen Streiksprache zu gehoren scheinen und das 
Stadium vor dem Streike bezeichnen, 8. 41, 13 f.; 40 f. Flullht in ein Heiligtum, 
s. Revillout, Melanges, 148: ein Pariser Papyrus aus dem Serapeum, welcher 
einen (J~O",i.,xos YEOlf/YOS erwahnt, der im Serapeum Zuflucht gefunden hat. 

2) Sehr lehrreich ist die Zusammenstellung dieses nI,l6a~ay!,u mit einem 
i.hnlichen, uns von Ps. Aristeas bezeugten des Ptolemaus Philadelphus, Aristeas, 
ep. ad Philocr. ed. Wendland, 109-110: ~oii~o 8~ ~ylv~o nE(l1 ~~v ~i.E~a'll8f/et~'II 
iJnsf/{JaHovauv nal1~S ~;p /£eys.ftH xal eVbu,!,o'lliCf ~O:S noi.Ets· ot YO:f/ &no ~ij!; 
xmf/~S Els ~iJ~~'II int~E'IIOv/£E'II~' XU~~E£svo'llns ~rp' lx~'IIo'll Els O.anOlO"£'II ~yo" 
1:'0: dis if/yuO"l~s. [}.ftE'II & fJ~O",lE"s, r'll~ /£~ ~~n'/£svCDO"', n(lOaS~a6e /£~ nUo'll 
.ei:xoO", iJ/£Ef/WV nUf/En£87jE£Ei''II . x~1 ~ois ~n1 ~OJV Xf/StOw &/£OlOlf; lit' ~Y'Yf/cXn~CDV 8toe-
4~010:s l60lXEV io:'II &'IIoeyx~i'o'll :y xa~ax~Uaul, 8toexf/l'llEW i'll 1JE£Sf/CC1S nS'IIn. Wir 
sehen hier nicht nur eine weitgehende Beschrankung der Bewegungsfreiheit der 
in1 -rijs XmI,lUf;, sondern auch die Motivierung dieser Einschriinkung dadurch, daB 
dieselbe der Arbeit schadlich ist. Unter den ol in1 ~ijs xoo(l~S sind sicherlich 
vor aHem pU6d"xo1 YSCDf/yol und .ononlEi's, welche fiir den Staat arbeiteten, gemeint. 
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bunden ist. Bezeichnend ist es auch, daB der, welcher nicht in seinem 
Dorfe wohnt, als Il~~ ;EV'l/S wohnend genannt wird. Wir sehen also 
hier dasselbe Prinzip, welches wir auch bei den {nr;oT:ElE'ts konstatierl 
haben, obwohl in abgeschwachter Form geltend. Jeder Konigsbauer 
muB in seiner llfio: sitzen und seine Arbeit tun. Man kOnnte sagen, 
daB dasselbe Prinzip auch fur andere Bevolkerungsklassen Agyptens 
geltend ist 1); man beachte aber den Unterschied, welcher z. B. zwi
schen Mon. Ros. Z. 17 f. und P. Tebt. I, 5, 6:ff. zu konstatieren ist; zn 
erklaren ist er dadurch, daB Mon. Ros. sich auf militarische Besitzer, 
P. Tebt. hauptsachlich auf die )./Xol bezieht.2) 

Leibeigene, wie die s)./xwv(J'}'ot, sind also die (jO:(jt).t"O~ '}'EW(J'}'OL 

keineswegs; sie sind freie Pachter, aber aUes spricht dafiir, daB die 
Zeit noch nicht fern war, wo sie die Lage der i)./Xwv(JyoL voUstandig 
geteilt haben. Ala Uberbleibsel dieser Zeit bleiben: die Zusammen
fassung der ganzen Klasse zu einem rechtlichen Ganzen, die starke 
Bevormundung durch die Beamten, die korporative Gliederung nach 
den Komen, die Auffassung der Pacht als einseitiger Verpilichtung 
seitens der Pachter, die strenge Beobachtung des ganzen Lebens be
sonders aber der Wirtschaft der Konigabauern durch ihre Vorgesetzten, 
besonders die niederen Polizisten - die '}'EV1jIl/Xwcpv).mec;;, die Be
handlung der Bauern durch die Regierung ausschlieBlich vom fiskali
schen Standpunkte aus, endlich die hier besonders pointierte Lehre 
von der l~t/X, welche es mit groBer Wahrscheinlichkeit vermuten laBt, 
daB im Grunde genommen das Verbleiben in der lhia obligat ist, und 
daB die Beamten eigentlich das Recht haben, die fliichtigen Bauern 
mit Gewalt zuriickzufiihren. 

Lehrreich ist fiir diese Fragen auch das Recht der Regierung, 
Zwangsarbeit von den Konigsbauern zu verlangen. lch rede hier nicht 
von den regelmaBigen Liturgien, welche in gesetzliche Formen gekleidet 
worden sind. Damm- und Kanalarbeiten, Einstellen von Arbeitem 

1) S. z.B. die von Wilcken schon hergestellte demotische Urkunde P.Eleph. 7 
= dem. 7 (Wilcken, Arch. V 211). Es handelt sich urn Riickstande, welche ein 
verlaufener Priester zu bezahlen hat. Die Herstellung gelang Wilcken mit 
Hilfe der Urkunden romischer Zeit P. Tebt. II, 353 und P. Oxy. II, 251-253, auf 
welche ich noch im II. Kap. zuriickkommen werde. 

2) Rochst charakteristisch fiir die Lage gerade der plX,nl~xot i'Em(li'ol ist 
die Motivierung seiner Abwesenheit durch einen von ihnen in P. Tebt. I, 50, 8 if.: 
I'll d'8 'l:m£ p (lr:e~) I zm(ltf13'e'/IT:os /LOV Els &1.1od''l//£ilXfI 1tE(ll &'IIIXi' I xlXim'll 1t(lIXi'/L,xr:CO'll 
~m'll ~6'''[1]'l/1t~,x6ov l:oiJ I f1vrrf'lloiis. In dieser Weise wird ein freier Mensch seine 
Abwesenheit nicht motivieren; Pasis fiirchtet, daB ihm seine Abwesenheit als 
Schuld angerechnet werden konnte. Von gro8ter Wichtigkeit sind auch die lLuf 
S. 51 erwli.hnten Il(lxo~ PIXf1~l"wl, woriiber in den Addenda. 
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zu den Bergwerksal'beiten, zur Elephantenjagd, als Mannschaft fiir 
die koniglichen Schiffe usw. lasten wohl nicht nur auf den Konigs
bauern, obwohl auch die Liturgien je nach dem Stande streng abge
stuft waren (s. z. B. P. Tebt. I, 124, 37 ff.). Ich meine hier das Recht 
der Regierung, wenn es einmal notwendig iet, eine durch Gesetze 
nicht vorgesehene Arbeit zu fordern, und dabei das Recht, mit den 
vorhandenen Kraften ganz frei zu schalten. Die Arbeit wird einfach 
einer Gesamtheit oder einzelnen Personen zugeschrieben (i7t£Y(JtXQmv). 
So einen Fall haben wir in P. Hibeh ':14 (J. 253 v. Chr.). Ein hoherer 
Beamtel' fordert vom Topogrammateus einer Verordnung des Dioketes 
gemaB die Zuschickung von Soldaten und Z.3ff.: T:OVS E7t£YEY(Jup.\
P.EVOVS ,f}EQ£/J-eaS "u-ea -e~v (}O{}E'i6all 60£ Y(Jurp1jv. 

Dies waren die Verhaltnisse, welche die Lage der PIX6£J.£"O~ YEQ)(J

yot, insoweit sie auf dem Staatslande sitzen, charakterisieren. AuBer 
dem direkt bewirlschafteten Staatslande gab es aber auch Land, wel
ches in der einen oder anderen Weise an Privatbesitzer verge ben 
wurde. Oben haben wir gesehen, in welcher Weise der Staat die Rechte 
der Pachter denen del' Besitzer gegeniiber schiitzte. Sonst werden 
die Beziehungen zwischen Pachtern und gewohnlichen Besitzern durch 
private Vereinbarungen reguliert, weiche aber der Regierung bekannt 
gemacht werden muBten, weil der Staat, wie oben gezeigt worden ist, 
an del' Person des tatsachlichen Beackerers jedes Grundstiickes intflr
essiert war. 

Aus der Reihe del' Privatbesitzer meist emphyteutischer Art scheiden 
abel' zwei Kategorien aus, weiche keineswegs mit den Kleruchen 
und Katoken einerseits, den Erbpachtern und l(}w,,-e1j/LOllES anderer
seits identifiziert werden konnen. Es sind VOl' allem die Besitzer del' 
rii iv (}(jJQE~ und zweitens die Priester, welche das dem Tempel bei
geschriebene Areal del' rii iEQtl dem Staate zur selbstandigen Be
wirtschaftung abgepachtet haben. Diese beiden Besitzerkategorien saBen 
nicht auf Neuland, das erst gewonnen werden muJ.\te und demgemaB 
keine fl'iiheren standigen Beackerer aufzuweisen hatte, Bondern auf altern 
Kulturboden, welcher seit unvordenklicher Zeit regular beackert wurde. 
Es ist kIar, daB die als Geschenk konzedierten Komen von Bauern 
bevolkert waren, welche VOl' der Konzedierung den geschenkten Grund 
und Boden bewirtschafteten. Es ist auch selbstverstandlich, da.B die 
Priester nul' selten einige Grundstiicke des ihren Tempeln zugeschrie
benen Landes selbst bewirtscbafteten, meistens taten es die Bauern 
del' Dorfer, in deren Gebiet die heiligen Landereien lagen, oder del' 
Dorfer, welche auf der Yii LEQa seit alter Zeit entstanden waren. 

Die rii Ell (}(jJ(JE~ sowie die rii lEila siud alte Gebilde. Die Ve1'-
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haltnisse zwischen den Besitzern des Landes und den rcwQrol, sind 
demgemaB auch alten Datums. Wir konnen aber hier nul' auf die 
ptolemaische Zeit eingehen, wie interessant es auch ware, das vor
ptolemaische in seiner Entwicklung feststellen zu konnen. Abgesehen 
von den Besitztiimern der Priester, welche sich auf der r~ {cQa ge
bildet haben, wurde die rii LEQa, wie oben angedeutet worden ist, 
entweder von dem Staat selbst verpachtet oder den Tempeln von ihm 
zur Bewirtschaftung konzediert. 1m ersteren wie im zweiten Falle 
sind wohl die Priester alB Ganzes durch ihre Vertreter dem Staate 
fur die vollzablige Entrichtung del' berpoQux der rCOJQrot verantwort
lich. Der einzige Unterschied wird wahl nur del' sein, daB im zweiten 
FaIle die Priesterschaft den Modus der Bewirtschaftung selbstandiger 
als im ersten Falle bestimmte. Die Formen abel' bleiben in beiden 
Fallen sieh gleich. P. Tebt. 6 sagt uns ausdriieklich, dail die Tempel 
ebenso wie der Staat die Llindereien entweder verpachteten oder rnittelst 
Zwanges dieselben durch Bauern, welehe ohne Kontrakte das Land 
bebauten, bewirtschafteten. Es entsteht nun die Frage, wer in diesem 
FaIle der Verpachter war, und in zweiter Linie die noch wichtigere 
Frage, weI' eigentlich die Bauern zur Ubel'llahme del' Pacht. zwang. 
lch erinnere vor aHem an die eben angeflihrte Stelle aus P. Tebt. I, 
5, 235 f., wo un tel' anderen Pri vilegien del' f3cxutAtXO~ ycwQro~ steht: 
lt1]rc n'Qou[ «rEW ] , 7tQog fcQcvux~,!, /1110B 7tQog q~~l1'!' I 7tlXQWQEtJlit ltl1-
OE!ldf. Es ist klar, daB es sieb. hier nicht urn rii £EQa iiberhaupt, 
son del'll urn das Land, welches die rcQEt:g zur Bewirtschaftung erhalten 
haben, handelt. Man sieht, daB es als ein ziemlieh gewohnlicher Vor
fall erseheint, daB die Bewirtsehaftung diesel' Landereien den Konigs
bauern, natiirlich von den Beamten, aufgebiirdet wurde; zu Unreeht, 
meint Konig Euergetes II., denn - miissen wir daraus schlieBen -
diese Last lag auf den Schultern del' Bauel'll, welche sonst das Land 
bewirtschafteten. Wenn wir aber in Betracht ziehen, wie eng in den 
Listen von Tebtynis die rii LEQa mit del' anderen rii f3a(jlAlu~ ver
wachsen ist, wie oft dieselbe mitten unter Grundstiicken von Konigs
land liegt, so werden wir uns nicht wundel'll, daB die Pachter 
dieses Landes und die Pachter del' rii f3lXulAlX~ in den Augen der 
Regierung alB eine Einheit erschienen. Besonders war es dann der 
Fall, wo die Regierung selbst die rii lEQa verpachtete, wie es fur 
manche Parzellen del' yij iE(Ja im Gebiete von Tebtynis wenigstens 
wahrscheinlieh ist. 

Die angefiihrten Tatsaehen bezeugen uns zuerst eines: ein Dispo
sitionsrecht bzw. ein Zwangsrecht del' Tempel den Bauern der rii £E(Ja 
gegeniiber kannte das ptolemaisehe Agypten, wenigstens im Fayum, 
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nicht. Die r8CDQrO~ der yfj CEQa hangen direkt von der Re
gierung ab; den Tempeln stehen ihnen gegeniiber keine feu
dalen Rechte zu. DaB solche Rechte in friiherer Zeit den Priestern 
gehorten und nur von den Ptolemaern denselben entzogen worden 
sind, laBt sich vielleicht mit Wahrscheinlichkeit vermuten. Denselben 
Wandel haben wohl auch die Arbeiter der Tempelmanufakturen durch
gemacht (s. vor allem P. Tebt. I, 5, 237ff.). 

Ebensowenig lassen sich irgendwelche Herrenrechte der Be
sitzer der yij EV hCDQEij ihren Bauern gegeniiber konstatieren. Oben 
schon haben wir es erortert, in welchen Verhiiltnissen die Inhaber 
der ril tv ~CD(}Eij zu ihren YECD(}rO~ standen: die YECD(}rO~ sind ihre 
Pachter, und es war uns sogar wahrscheinlich, daB der Akt der Ver
pachtung nicht ganz dem Einflusse der Beamten entriickt war. Die 
oben mehrmals schon angefiihrte Urkunde P. Magd: 28 (BCH. 1903, 185) 
sagt uns aber noch mehr. Die Urkunde ist eine Eingabe eines Bauem 
der ~CDQEa des Chrysermos an den Konig, enthaltend eine Klage 
gegen zwei andere Bauern, die wohl ebenfalls ein Grundstiick aus der 
~CDQEa des Chrysermos gepachtet haben. Charakteristisch ist dabei, 
daB der Streit sich zuerst vor dem Epistaten, dann durch die Vermitt
lung des Strategen vor dem ?Ca-l}ij?Cov ~£(?Ca(ft''f/(}£Ov) abspielen soIl 
(vgl. P. Magd.6). Von einem Iudikationsrechte des Inhabers der ~CDQEa 
ist keine Rede. Zweitens ist der Charakter des Streites selbst von 
groBer Bedeutung; denn der Streit ist ein reiner Agrarstreit und 
dreht sich im letzten Grunde um die ewige Frage der Bezahlung 
der i"'Po(}£a; hier erfolgt dieselbe zwar an Chrysermos, sie ist aber 
wohl auch der Administration nicht gleichgiiltig. Dies alles und 
vor allem erstens das Recht, welches der Epistat hat, die Parzellen 
der Streitenden zu vertauschen (s. die Lesung U. W ilckens in Z. 10 
&vt'£~o-I}fjva£), dann die Bezeichnung der Pachter nicht als die rECDQ

ro~ des Chrysermos, sondern als t-t£o.f}CDoap,Evo£ &:n;o t'fjs; XQVI1EQP,OV 

~CDQEi'i.S; bezeugen uns, daB die Bauern der rii EV tSCD(}Efj ebenso wie die 
der ril CE(}a dem Einflusse ihrer Inhaber entriickt und in direkte Be
ziehungen zum Staate gestellt wurden. Irgendwelche Herrenrechte des 
Inhabers lassen sich in beiden FaIlen vorlaufig nicht konstatieren; 
moglich ist es aber, daB sich etwas Derartiges noch finden wird, aber 
sicherlich nur als Uberbleibsel aus einer definitiv begrabenen Ver
gangenheit. 

Welches ist nun in kurzen Ziigen zusammengefaBt das Bild der 
agrarischen Zustiinde .A.gyptens in ptolemaischer Zeit? 

Vor allem ist zu bemerken, daB es uns an statistischem Material, 
welches sich auf ganz .A.gypten beziehen lieBe, vollstandig fehlt. So 
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haben wir keine Moglichkeit, die verschiedenen Erscheinungen des 
agrarischen Lebens auch quantitativ zu erfassen. Daten, welche fiir da~ 
]'ayum gelten konnten, lassen sich leider nicht verallgemeinern, und fiir 
den groBten Teil Agyptens (z. B. Delta) besitzen wir uberhaupt keine 
Angaben. Bei der quantitativen Abmessung der im agrarischen Leben 
.lgyptens tatigen Faktoren mussen wir also besonders vorsichtig sein 
und gar nichts verallgemeinem. Was fiir das Fayum Geltung hat, 
kann schon im Delta und erst recht in der Thebais ganz anders ge
wesen sein. 

Was sich feststellen laBt, ist etwas anderes. Es sind die Typen,. 
welche ffir das agrarische Leben des ptolemaischen 19yptens maS
gebend sind, es ist die agrarische Politik des Staates, es ist a.uch 
vielleicht eine gewisse Evolution in den agrarischen Zustanden und 
der Agrarpolitik des Staates. 

Vor allem ist zu bemerken, daB Konig und Staat sich kaum unter
scheiden lassen, so daB man berechtigt ist, das eine oder das andere 
Wort je nach Laune zu gebrauchen. Konig bzw. Staat ist aber das 
maBgebende Element im agrarischen Leben .lgyptenFi. Der Konig ist 
sicherlich allgemein und unstreitig als Eigentumer des ganzen Grund 
und Bodens aufgefaSt worden. 1) Auch die Landereien, welche im 
Privatbesitze sind, auch Landereien, welche er selbst an Tempel oder 
Private verschenkt hat, auch solche, welche von ihm verkauft und 
solche, welche seit alters her von den Tempeln ausgenutzt werden,. 
sind sein Eigentum, die jeweiligen Besitzer des Landes sind nur Be
sitzer verschiedener Kategorien und verschiedener Rechte. Das sou
verine Recht des Konigs wird drastisch in der gewohnlichen Formel, 
worunter der ganze Grund und Boden Agyptens subsummierl wird, 
ausgesprochen: das Land 19yptens ist entweder (3"'d~lu,~ oder iv 
acpsdEf,. Diese Formel schlieBt ein Privateigentum vollstandig aus. 

Privatbesitz aber existiert in verschiedenen Formen, verschie
denen Formationsstadien und unter verschiedenen Aspekten, welche 
teilweise davon abhangen, in welcher Zeit sich derselbe gebildet hat. 
Seit alters her scheint ein entwickeltes Besitzrecht auf Wein- und 
Gartenland, auf Hauser und Hausland enstiert zu haben. Daneben 
scheinen sich auch Keime eines Besitzrechtes auf Saatland besonders 
innerbalb des Tempellandes gebildet zu haben. Ob die Emphyteuse 
such schon vorptolemaisch ist und zur Bildung eines Besitzes schon 
in dieser Zeit gefiihrt hat, liiBt sich leider mit Sicherheit nicht ent
scheiden. 

1) Dies Konigsrecht hat sich in Agypten bis in die Zeiten des Mehemet-Ali 
gehalten, s. A. CheIn, Le Nil, Soudan, Egypte, 185. 
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Diese Emphyteuse wird aber in der ptolemiiischen Zeit zu dem 
wichtigsten Faktor der Bildung neuer privater Besitztiimer; dieser 
Faktor wirkt iiberall: in der Bildung einer KIasse militarischer An
siedler, in der Erweiterung der Zahl der Besitzer von Wein- und 
Gartenland, in der Bildung einer Klasse von Erbpiichtern und Pach
tern ohne begrenzte Dauer ihrer Pachtkontrakte, in der Bildung end
lich einer Klasse von l&o"-r~""OVE!;, welche sich wohl aus Kaufern 
des unbebauten oder vernachlassigten Staatslandes gebildet hat. 

Die alten Besitztiimer der Priester und wohl auch der gr06en 
pharaonischen Beamten verschwinden keineswegs. Es scheint aber, 
da6 der Priesterbesitz sich allmiihlich stark parzelliert und in andere 
Hande, teilweise nicht priesterliche iibergeht. Die groBen priester
lichen Familien werden jetzt in das Finanzleben des Staates, in das 
gro.6e Gebaude der Staatspacht und der Staatsliturgie hineingezogen, 
sie werden fiir die Tempelverwaltung und die Tempelindustrie ver
antwortlich gemacht und haften dem Staate dafUr mit ihrem Privat
vermogen, welches in Grundstiicken und einkunftsreichen Stellen inner
halb des Tempellebens besteht. Ob sie dabei viel gewonnen haben, 
ist fraglichj wie sie dabei ihren ererbten Besitz verlieren, bezeugen 
uns die Papyri aus Elephantine. 

Was die Lehnbesitztiimer der agyptischen GroBen anbetrifft, so 
horen wir davon in der ptolemaischen Zeit gar nichts. Die meisten 
werden wohl in der Zeit der Eroberung, die iibrigen in den folgen
den Jahren von dem Konige eingezogen worden sein. Der Lehnbesitz 
ist aber keineswegs tot. An die Stelle der pharaonischen Beamten 
treten makedonische GroBe, Feldherren und Beamte del' neuen Konige, 
welche fur ihre Dienste dUl'ch Schenkungen ganzer Dorfer belohnt 
werden. Diese Lehngiiter scheinen aber keineswegs Keime zur Bil
dung eines Latifundienbesitzes enthalten zu habenj das geschenkte 
Land scheint zu ihren Besitzern nur in ganz losem Verhiiltnisse ge
standen zu habenj viel fester sind die Bande, die es an den Konig 
binden; das Land bleibt im Grunde genommen rf] ptXtld.uefj. 

Parallel dieser Entwicklung der Lehnbesitztiimer geht die Bildung 
eines Privatbesitztumes der koniglichen Familie (ob auch des Konigs 
selbst, ist fraglich). Auch dieser Besitz ist nominell, die Besitzer 
scheinen nur die Einkiinfte der XE'l,W(J£6/AEV'I} 'Jt(J660~Of; genossen zu 
haben. 

Die Haupterscheinung innerhalb dieser Serie von Bildungen ist 
sicherlich die oben erwahnte Formation eines privaten Grundbesitzes 
auf staatlichem Lande. Die Zahl der Grundbesitzer scheint bestandig 
zu wachsen, und am Ende der ptolemaischen Zeit scheinen die Grund-
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besitzer, meistens wohl Kleinbesitzer, eine ziemlich starke Schicht der 
Bevolkerung gebildet zu haben. Bedenklich ist es nur, daB in dieser 
Schicht die Beamten eine nicht unwiehtige Rolle gespielt baben. Dies 
erklart sieh, abgesehen von den oben hervorgehobenen Ursachen fiska
lischen und wirtschaftlichen Charakters, durch den Ursprung des 
Beamtenstandes. Wenn wir auf die bekannte Urkunde P. Tebt. I, 27 
einen Blick werfen, ersehen wir, daB die fur das Landleben wichtigsten 
Beamten aus der Klasse der militarischen und zivilen Grundbesitzer 
genommen wurden. Aus ihr rekrutierle man wohl auch hauptsach
lich die groBe Armee der Pachter: ein Pachter ohne Burgen war 
nicht moglich, Burgen ohne Grundbesitz waren ein Nonsens. Das 
ganze Beamten- und Pachtsystem del' ptolemaischen Finanzen war 
ohne eine starke Schicht von Grundbesitzern undenkbar. Je groBer 
die Zahl derselben war, desto freier schaltete die Regierung. W 0 

viele Grundbesitzer waren, konnte man getrost die Paeht und das 
Beamtentum je weiter desto mehr ZUl' Liturgie machen. Dies erklart 
uns vor ailem die Forderung des Privatbesitzes durch den Staat. 
Doch bedeutet diese Forderung keineswegs einen Verzieht der Re
gierung auf sein Eigentumsrecht: die Erbpachter bezahlen das sx
tpoQwv wie aile anderen Pachter, die Besitzer bezahlen entwedel' Geld
steuer oder Steuer in Natura, welehe im Grunde genommen sich wenig 
vom Pachtzinse unterscheidet, im FaIle einer nicht befriedigten For
derung der Regierung werden die Erbpachtungen und Besitztumer 
nicht konfisziert, was Privateigentum voraussetzen wiirde, sondern 
"zuriickgen ommen". 

Neben diesem sich machtig entwickelnden Privatbesitze besteht 
der Konigsgrundbesitz als Grundlage der ganzen ptolemaisehen Wirt
schaft ungeschmalerl weiter. Es ist die Yil {jCC6~A~X7/. Insoweit diese 
r'il (3CC6~A~XTJ regelrecht bewassertes Land ist, wird sie fiir ein von 
vornherein bestimmtes SKCPOQWV verpachtet. Die Pachter sind meistens, 
a ber keineswegs ausschlieBlich, die Bewobner der Komen, zu denen 
das eine odeI' andere Grundstiick gehort, die agyptiscben Aaot, alt
einheimiscbe Fellacbin. Diese Verpachtung an die betreft'enden Ko
meten ist aber keineswegs Regel. Da die Pachtkontrakte einseitig 
sind und nur Verpflichtungen der Bauern enthalten, so kann das Ver
haltnis sofort von der Regierung aufgelost werden, und das Land 
wil'd dann entweder an die Bauel'll der Nachbardorfer oder an Unter
nehmer verpachtet. Fiir gewohnlieh aber bearbeiten das Dorfareal 
die Dorfbauel'll, die {jCC6tA,uwt YEOOQY0/' xa-r' S;OX7/v. 

Diese Dorfbauern werden von der Regierung als ein Ganzes auf
gefa.6t. Sie haben ihre Vertreter, ihre Altesten, ihre Schreiber, an 

Rostowzew: Geschicht. des r(jm. Kolonat... 6 



82 I. Das ptolemaiscbe Agypten. 

ihrer Spitze steht ein Komarch, mit ihnen hauptsachlich haben es die 
'}'Ev'rjllat:og)'fJAa"ES und die ubrige Dorfadministration zu tun. Als Ganzes 
werden die Dorfier besonders dann aufgefaBt, wenn sie als Ganzes zu 
einer Liturgie zugezogen werden mussen. Hau.fig besteht diese Liturgie 
in der Beackerung des von der Regierung nicht verpachteten oder von 
den Besitzern bzw. Erbpiichtern verlassenen Bodens, in einer Zwangs
pacht dieses Bodens. Diese Beackerung heiBt Bewirtschaftung lXVEV 

6'vvalU;EUlv und geschieht nach Repartition zwischen den '}'EUl()'}'O£ 

einer ,,05WrJ, wohl je auf Grund ihrer wirtschaftlichen Lage. Es sind 
keineswegs die Pachter der 'Y~ (:Ja6'tAt"TJ allein, welche zu dieser Be
wirtschaftung zugezogen werden, das Prinzip ist ein anderes; die hvva
'fot mussen die Arbeit leisten. Die Praxis aber wird sich wohl auf 
die Konigsbauem beschrankt haben; die anderen zog mau wohl nur 
in Ausnahmefallen zu. 

Es ware aber ein Fehler, sei es auch nur fiir das Fayum, anzu
nehmen, daB die ganze Bevolkerung jeder Kome von der Pachtung 
des Staatslandes gelebt hiitte. Nicht in jeder agyptischen "wp-'rj gab 
es Staatsland. Es gab wohl in 19ypten Dorfer I welche als Ganzes 
an Privatbesitzer oder an Tempel (')'~ &VtE()UlIlEV1]) verschenkt wurden, 
es gab andere, wo privater Kleinbesitz vorherrschte, dritte, welche 
mitten im Tempellande lagen, vierte, wo das Areal Militars gehorte, 
uberall aber gab es eine alteinheimische Pachterbevolkerung, die laot, 
die Fellachin, welche meistens tatsachlich das agyptische Land be
ackerten. Diese lao£ figurieren in den Listen der ptolemaischen Be
amten unter der Rubrik: '}'EW(}'YOS () ISEiva, und ihr Verhaltnis zu den 
Besitzem wird durch private Pachtkontrakte reguliert. 

Unter dieser Pachterbevolkerung Agyptens bilden die Konigs
pachter ein Ganzes fUr sicb. Diese Unterabteilung der agyptischen 
lao£ wird besonders scharf und energisch durch die Regierung bevor
mundet. Kein freier Schritt wird ihnen, besonders in ihrem wirt
schaftlichen Leben gestattet, stets steht hinter ihnen ein beobachtender 
Beamter. Einerseits war diese Bevormundung fiir die betrefi'enden 
Bauern bequem, andererseits nicht auszuhalten. Es brachte einerseits 
einige wirtschaftliche Privilegien mit, bedeutete aber andererseits eine 
vollige Unterwerfung unter die Beamten, welche selten heilbringend 
wirkt. Man merkt mit voller Deutlichkeit, daB hier in der Mitte 
dieser Konigsbauern sich manche Erscheinungen viel scharfer ausbilden 
oder viel zaber erhalten als anderswo. Die Liturgien werden unter 
den meisten Bewohnern Agyptens repartiert, besonders scharf aber 
fUhlen dieselben die Konigsbauern, nicht nur insoweit sie das brach
liegende, nicht verpachtete konigliche Land ofters zwangsweise zu be-
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ackern haben, sondern auch insofern sie von den Beamten als jeder
zeit fur jede dringende Arbeit zur Verfiigung stehendes Material an
gesehen werden. Fur jeden Agypter gilt die Lehre von der ldla, 
nirgends aber werden aus derselben so scharfe Konsequenzen gezogen 
wie bei den leibeigenen Monopolarbeitern und den beinahe an den Boden 
gebundenen Konigsbauern. Dies bezeugen schon die nur in dieser Mitte 
standigen Streike, welche gewohnlich als ein Auswandern-&vaxwQ'l1otS
uns vor Augen treten Man ware geneigt, von einer nicht vollig abge
schuttelten Gebundenheit an den Boden und Leibeigenschaft zu spre
chen: die Befreiung davon ist im Landleben weiter als in den Mono
polen gediehen, aber die Grundtendenzen bleiben fest. Diese merklichen 
Spuren der Gebundenheit findet man nur auf dem Staatslande in scharf 
ausgepragter Gestalt, im Gebiete des Privatbesitzes, wie z. B. auf der 
')Ii; EV ~wQsif, merkt man nur wenig davon. Es ware bei dieser Sach
lage nicht zu kiihn, von eiuer allmahlich wachsenden Tendenz der 
PtoJemaer zu einer effektiven Bauernbefreiung zu sprechen, die aber 
in vollem MaBe von ihnen nie zustande gebracht worden ist. Es ge
schah jedoch dafiir etwas anderes: das, was fruher als Sitte, als ererbte 
Tatsache, als Ausdruck politischer und wirtschaftlicher Verhiiltnisse 
hestand, wird jetzt in gesetzliche Normen gekleidet, die Leibeigen
schaft der Monopolarbeiter wird in den betreffenden vo{tDt uAUJv£xol 
festgestellt und geregelt, die Sonderstellung der {J7tor:c),sCs und {Jaot).,t

"o~ ,},swQ,},Ot bekommt in man chen koniglichen x(,Jo(}r:a'}'(-Lar:a ihren 
scharfen Ausdruck, die wirtschaftlichen Verhaltnisse derselben, ihre 
Abhiingigkeit von der Regierung werden durch iihnliche nQo(}ra'}'{tlX'tlX 

und entsprechende Entscheidungen der Finanzadministration fest und 
dauernd reguliert. Es entsteht so mit eine gesetzlich fixierte soziale 
und wirtschaftliche Klasse, ein Stand (rsvos), welcher als solcher ge
regelt und dauernd eingerichtet wird. Die Konigsbauern und die {,xo

't"CAsis scheiden damit aus der iibrigen BevOlkerung Agyptens aus, in
dem sie als nahere Untertanen behandelt werden, eine Art Aristo
kratie und zugleich etwas den Leibeigenen Ahnliches unter den iibrigen 
agyptischen Aaot. 

Was fiir ein soziales Bild bietet nun die agyptische XWQa? Einer
seits die bevorrechteten Klassen: die {sQsiS, welche allmiihlich wirt
schaftlich wie sozial mit einigen Hebungen und Senkungen doch be
standig an ihrer friiheren Bedeutung mehr und mehr EinbuBe erleiden, 
indem sie zu Halbbeamten - Halbliturgen werden; die neue Aristo
kratie oder lieber Landbourgeoisie der Kleruchen und Katoken, welche 
je weiter des to mehr mit dem Landleben verwachst und ihre milita
rische Bedeutung verliert; die vielen Landbesitzer, einheimische und 

6· 
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fremde, welche auf irgendeine Weise das Land in dauernden Besitz 
bekommen; und unten eine dichte Schicht von laot, welche teilweise 
als Pachter das Konigsland bewirtschaften, teilweise als .Afterpachter 
das von anderen gepachtete oder besessene Land beackern. Die hoheren 
Klassen - Priester, Kleruchen, Katoken, Besitzer - bilden die Schicht, 
aus welcher die Beamten der XOOQfX rekrutiert werden, sie stellen auch 
die dem Staate notwendigen Pachter. Manche bereichern sich dabei, 
manche verlieren das, was sie fruher besa1\en; das Verlorene kommt 
aber unter denselben Bedingungen in andere Hande. Manche Fremde 
werden einheimisch, indem sie zu Besitzern werden, manche andere 
mussen weglaufen. .Aber soweit zu ersehen ist, wachst diese Schicht 
in der ptolemaischen Zeit bestandig, und zwar nicht auf Kosten der 
alteingesessenen Bevolkerung allein. Es scheinen in dieser Klasse 
Keime zur Bildung einer landlichen Bourgeoisie vorhanden zu sein; 
diese Keime aber entwickeln sich schlecht, da die Monopole einer
seits, die streng bewachte Pacht andererseits, dazu das Liturgiewesen, 
uberhaupt die stetige Einmischung des Staates in das Privatleben und 
die Privatwirtschaft diese Keime einerseits fordern, andererseits und 
desto starker unterdriicken. 



II. Das romische Agypten. 
Unsere Quellen liber die agrarischen Zustiinde des romischen 

Agyptens sind wohl an Zahl starker als die aus der ptolemaischen 
Zeit; sie sind aber viel abgerissener und viel mehr zel'splittert. Eine 
Urkundenserie, welche UDS das agrarische Leben eines Dorfes in der
selben Art wie die Tebtynisurkunden fiir die romische Zeit beleuchten 
wiirde, besitzen wir nicht. Auch die Prostagmataserie Euergetes' II. 
hat in der romischen Zeit kein Analogon, obwohl wir einige Prafekten
edikte besitzen, welche sich auch auf das agrarische Leben beziehen. 
Darunter steht immer noch an erster Stelle das beriihmte Edikt des 
Ti. Julius Alexander aus der Zeit Galbas, welches einen sehr brauch
baren Querschnitt bietet.1) Seine Wichtigkeit ist dadurch keineswegs 
beeintrachtigt, daB seine Verordnungen sich ausschlie1.Uich auf die 
Alexandriner beziehen: das Edikt ist ~war eine Antwort auf Be
Bchwerden der Alexandriner, aber die Alexandriner sind mit dem wirt
schaftlichen Leben von ganz Agypten tief verwachsen. . 

Die Einteilung des Ediktes bezeugt dies so klar wie moglich: der 
erste Teil der Urkunde spricht a.usschlie.Blich von allerlei Mi.Bstanden, 
welche hauptsiichlich die Alexandriner belasten - § 1 (nach der Ein
teilung Dit'tenbergers, Or. II,669) handelt von der Steuerpacht und den 
oV6£axa~ p,t6.ft'W6'Etf;, an welchen die Alexandriner als die gro.Bten Geld
leute am meisten interessiert waren; § 2-3 von der Schuldhaft und der 
Verschuldung gegeniiber dem Fiskus, Verordnungen, welche wiederum fiir 
die alexandrinischen Kapitalisten von groater Wichtigkeit waren; denn 
es ist doch anzunehmen, erstens, da.B die Alexandriner ihr Geld massen
haft ausgeliehen haben (s. jetzt die neuen Nachrichten iiber die vielen 
alexandrinischen Bankgeschafte, welche Schubart, Arch. V, 35ft'. be
sonders 130 so meisterhaft erliiutert hat), zweitens, daB sie selbst viel
fach Schuldner des Fiskus waren und mit Fiskusschuldnern zu tun 
hatten; je weiter wir in unserer Bekanntschaft mit Agypten vor
dringen, desto klarer wird es fiir uns, wie tief das ganze W irtschafts-

1) CJGr. 4957 vgl. III Add. p.1236j Dittenbarger, Or. gr. 669 (nach diasar 
Ausgaba zitiere ich durchweg das Dokument), vgl. Bruns, Fontes 7, 72 (p. 248). 



86 II. DaB romiBche Agypten. 

leben Agyptens mit dem Staate verwachsen war; § 4-5 behandelt 
die Privatbesitzungen in ihrem Verhii.ltnis zu der Steuerlast; wir 
kommen darauf noch mehrfach zu sprechen; hier geniigt es, cIarauf 
hinzuweisen, daB es wiederum die Alexandriner waren, welche die 
groBten Besitztiimer in der XIDQrx hatten; im § 6 wird iiber die AE£
,,;ovQy{a£ XWQ£"IXl, gehandelt und ausdriicklich hervorgehoben, daB die 
Alexandriner davon frei waren. Nur die Strategie (§ 8) interessien 
die Alexandriner: sie scheint nicht zu den AE£'CovQyt(n XWQ£"IXl, ge
hon zu haben, obwohl sie auch eine Liturgie ist; als so eine Litur
gie hoherer Art falIt sie auch und wohl ziemlich stark den Alexan
drinern zur Last. i ) Deshalb wird auch in den folgenden §§ 8 und 9 
ausilihrlich iiber die Rechenschaftsablegung der Strategen gesprochen, 
und zwar sowohl in bezug auf die JW{.,''Y/f1£r; wie auf den I:J£os loyor;. 
Am meisten wird gegen die Sykophantie gedonnert, welche das Leben 
in Alexandrien unertraglich gemacht hat. 

Mit dem § 10 beginnt, wie Ti. Jul. Alexander selbst hervorhebt, 
eine neue Abteilung; sie beschaftigt sich mit der YEWQytrx auf dem 
Staatslande und bespricht hauptsachlich die Steuerlasten der YUiJf!yot. 
Dieser Teil wird folgendermaBen eingefiihrt, Z. 46ft'.: of,,, ayvoro(£> 

(}' on xoll1}v Xf!OVO£IXV nOtEit1.ftE "d 7:01) 'C1}v Al:yvnT:ov 6V EVf1'CIX3'EUf 

(}£IX[~8VEW], 6~ ~s [as Els 7:0V ~tov "XIXV'CIX J I XOQ1Jy{rxg EXET:E . .• Es 
wird daraus klar, daB die Alexandriner an der Steuerfrage des Staats
landes auch tief interessiert waren, ob als Bebauer des Landes oder 
anderswie, mag vorlaufig dahingestellt bleiben. Die §§ 10, 11, 12 be
handeln alie die Fragen der Bemessung der E"qJOf!£IX des Staatslandes; 
auf die Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen. 

In § 13 und 14 kommt Ti. Julius Alexander auf eine rein alexan
drinische Frage - die der Vermessung der 'A;'E~rxVJQ{rov XIDf!IX und 
des Menelaites zu sprechen. Die Alexandriner befiirchteten, daB diese 
Gebiete jetzt in derselben Art wie die iibrige XWf!IX behandelt werden 
kOnnten. Der Prafekt beruhigt sie. Steuerfrei werden diese Gebiete 
wohl kaum gewesen sein. 

Zum Schlusse verweist der Priifekt in § 15 fiir andere altere 
Fragen auf die Entscheidung des Kaisers. 

Ich bin auf die Struktur und die Bedeutung des Ediktes naher 
eingegangen, eiuerseits wegen del' Wichtigkeit der Urkunde, anderer
seits urn auf diese Frage bei der Behandlung der einzelnen Para-

1) In diesem Sinne sind meine Ausfiihrungen in Geschichte der Staatspacht, 
462ff. (134ft'.) zu modifizieren. Die Strategen nehmen eine Mittelstellung zwi
schen den epichorischen Beamtenliturgien und den romischen Prokuraturen ein. 
VgI. Wilcken, Hermes, 27, 287ff. 



Quellen. 87 

gt'aphen nicht wieder zuriickzukommen. Kehren Wir aber zu der 
Quellenfrage zuriick. 

Obwohl wir also aus der romischen Zeit keine zusammenhangende 
Serie von Dokumenten, wie die von Tebtynis, besitzen, haben wir 
doch eine beinahe uberwaltigende Masse von Dokumenten verschie
denster Art, welche das agrarische Leben Agyptens beleuchten. Die 
meisten stammen aus dem l!'ayum und Oxyrynchus, nur relativ wenige 
aus anderen Gegenden 1); fur die Thebais haben wir ziemlich wenig. 
So mu6 vorlii.ufig das Bild, welches ich hier zu entwerfen gedenke, 
nur fur den Arsinoites als vollgiiltig angesehen werden. Viele Einzel
heiten werden wohl in den anderen Gegenden anders gewesen sein; 
die Haupterscheinungen, auf welche es uns hauptsachlich ankommt, 
werden aber wohl in den meisten Gegenden Agyptens - mit Aus
schluB vielleicht der alexandrinischen XW{!" und der Gebiete der so
genannten Freistiidte - diesel ben gewesen sein. 

Eine Evolution IaBt sich nicht immer und nicht fiir alIe Fragen 
verfolgen. Doch erscheint es schon jetzt ziemlich klar, daB die Zeit 
des Augustus den ersten tiefen Einschnitt bildet, welcher das Ptole
maische von dem Romischen trennt und uns erlaubt, trotz der tief
gehenden Kontinuitat, die romische Zeit doch als eine neue Epoche 
zu behandeln. N ach Augustus scheinen die Regierungen N eros und 
besonders der Flavier manches Neue gebracht zu haben, hauptsachlich 
in bezug auf die Behandlung der riJ oiJ6£"Xtl. Ob die Tatigkeit 
Hadrians auch in Agypten fur das Agrarleben ebenso wichtig war 
wie fiir das iibrige Reich, mag dahingestellt bleiben. Sicherlich bringt 
aber das III. Jahrhundert mit seiner Munizipalreform eine Wandlung 
such in die agrarischen Verhaltnisse. Es scheint, wie unten noch zu 
zeigen ist, daB der GroBgrundbesitz in Agypten wieder aufgebliiht ist, 
und auf ihm das gauze Finanzverwaltungssystem, statt wie friiher auf 
dem mittleren und kleinen Grundbesitze, aufgebaut wurde. Das 
m. Jahrhundert wird auch die Grenze bilden, an welcher ich in meiner 
Untersuchung Halt mache. Denn in der spateren Zeit verliert sich 
manches, was Agypten von den anderen Provinzen absondert, indem 
manches Agyptische allgemein romisch wird, manches aus dem iibrigen 
Reiche nach Agypten eindringt. Mir aber liegt es hauptsachlich daran, 
die Prozesse zu verfolgen, welche fiir das hellenistische Agypten als 
solches maBgebend sind. lch bin mir vollstandig bewu.Bt, daB die 
Grenze, welche ich mir gesteckt habe, nur kunstlich und vielleicht 

1) Die meisten Urkunden von Hermupolis gehoren ins m., IV. und die 
folgenden Jahrhunderte und kommen fUr uns deshalb nur sekundar in Betracht. 
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unberechtigt ist. Ich erinnere aber wiederum daran, daB es keineswegs 
meine Absicht ist, eine Agrargeschicbte .A.gyptens zu schreiben. Die 
Zeit dafiir - ich hebe es wiederum hervor - ist noch lange nicht 
gekommenj man bedenke nul', daB es noch viele Urkunden gibt, welche 
noch lange nicht in allen ihren Einzelheiten verstiindlich oder lieber 
verstanden worden sind. 

Oben habe ich schon auf die Kontinuitat der Entwicklung vom 
Ptolemaischen zum Romischen hingewiesen j diese Kontinuitat wird fiir 
uns, je weiter wir in der Untersuchung vordringen, desto klarer. Doch 
begegnen wir auch manchen neuen oder uns nen erscheinenden Tat
sachen. Die Haupterscheinung darunter ist wohl die Entwicklung 
des Privatbesitzes, welcher teilweise neue Formen annimmt oder 
wenigstens neu geregelt wird. 

Wir beobachten zuerst, daE das Katokenland und das Land 
der Kleruchen wenigstens teilwei"e - dafiir aber auch definitiv -
zum Privatbesitze seiner Inhaber wird. Es mag sein, daB groEe 
Strecken dieses Landes unter Augustus definitiv eingezogen worden 
sind und zur rij (Jat1tll/x'Yj wurdenj es mag sein, daE mehrere Soldaten 
und Offiziere der ptolemaischen Territorialarmee in der ersten Zeit 
der Eroberung expropriiert wurden - Faile solcher Expropriation 
werden wir noch beobachtenj sicher ist es aber, daB del' Rest im 
festen Besitze seiner alten oder neuen Inhaber geblieben ist, d. h. in 
den Handen der Kleruchen und Katoken. Oberr haben wir es schon 
beobachtet, daB die dij(>ot der ptolemaischen Militars je weiter desto 
mehr' zu Privatbesitztiimern wurden. Wann del' letzte Schritt ge
macht worden ist - ob noch unter den letzten Ptolemaern oder 
unter Augustus - laEt sich zurzeit nicht feststellenj daE aber der 
Schritt gemacht worden ist, ist feststehende Tatsache. Manches darauf 
Bezugliche hat schon P. Meyer wiederholt zusammengestelltl), und ich 
mochte seine Ausfiihrungen nicht wiederholen. Wir besitzen aber 
jetzt manche neue Daten, welche uns etwas tiefer zu blicken erlauben. 

Vor allem sehen wir, daB neben der rij "IXT:O£"rov auch die rij 

1) S. Philologus 1897, 193 if. vgl. Mitteis, Hermes 32, 656ft'. und meine 
Bemerkungen Philol. 57, 572,13; Heerwesen S.10aft'. vgl. Waszynski, Die Boden
pacht 79ft'. S. auch Grenfell-Hunt zuP. Oxy. 270,18. Bedauerlich ist nur, daB 
P. Meyer in letzter Zeit seine Ansicht wieder geandert hat (Hirschfelds Fest
schrift 146) und jetzt, etwa wie fruher im Philologus, in den Katliken nur Unter
eigentumer sieht. S. dagegen die folgenden Ausilihrungen und die treft'lichen 
Bemerkungen O. Eger's, Zum agyptischen Grundbuchwesen in rlimischer Zeit, 
a4 ft'. Leider hat E g e r die Besteuerung des Landes nicht in Betracht gezogen; 
hiitte er es getan, 80 hatte er sich sicherlich noch entschiedener gegen die jetzige 
Ansicht P. Meyers erklart. 
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d1jQovX~X~, neben den xa.rotxo~ auch die xl1jQovxo~ als Grundbesitzer 
weiter bestehen. Besonders lehrreich dafiir sind die Dokumente, welche 
in den Bureaus der Sitologen ausgefertigt worden sind. So erscheinen 
Bfters in den Sitologenberichten neben den Einzahlungen &a hrU£06{WV 
'}'EWQ,},WV (iiber diese Formel s. weiter unten) Zahlungen h£a xl1jQovXOOv 
s. P. Fay. 82,86, 86a, 338; BGU. 61,9; 573, 7; P. Tebt. II, 339; 471; 
ich erinnere daneben an Sitologenberichte, wo iiber Katokenzahlungen 
referiert wird, s. z. B. P. Fay. 81; 85 u. a. Dasselbe beobachten wir 
in den Sitologenquittungen s. P. Lond. II, 217 p. 93 (J. 213) (fm:EQ 
xl1jQovxwv); P. Amh. II, 120 (8£a xl1j()OVXOOv); P. Fior. 35 (J. 167): 
fm:EQ 'I{3£iiwos (Ebeo6£:7rWrcc(JovQwv) xl1j(lovxwv, vgl. fiir die KatBken 
z. B. BGU. 792 (196/7); 336 (216); P. Fay. Ostr.23 u. a. Sehr be
zeichnend ist die Quittung P. Tebt. II, 366 (188), wo neben Kleruchen 
auch Katoken als Zahler erscheinen. 

In BGU. 1096 (nach 167) I, 9ff. werden ~QtXXT:O(lES 6£T:!XWV hUl 
"CCT:o{xwv, in II, 3ff. XCC~ d'££t h1Jl-W6{wv rEOOQ'}'wv aufgezahIt, daneben 
bezieht sich die Instruktion des Strategen P. Tebt. II, 288 (226) auf 
die ~(ltX"T:O(lES Z. 2: -rOV E [ET:OVS] -r:WV ErE ]OOQr( wv) I x/X~ x1'lQovxoov, 
vgl. 6: xd -r:tX [ovo]~cc-rcc -r:WV "CCT:tX fJJV6W <rE)YEWQ'}'1Jix[o-r:]wv hTj~06ioov 
,},EOOQrWV XCCt xA.1jQ[ o]v' XOOV. 

Diese Zitate geniigen, urn zu erweisen, daB neben den Katoken 
als gesonderte KIasse von Grundbesitzern auch die Kleruchen fort
existierten. In manchen Gegenden scheinen sie sogar sehr zahlreich 
vertreten gewesen zu sein. In bezug auf ihr Land schalten sie ebenso 
frei wie die Katoken: sie verpachten ihr Grundstiick (P. Lond. II, 
438 p. 188 (J. 142)), die geerbten "li'jQo£ werden zwischen den Erben 
geteilt (P. Tebt. II, 382 (30 v. Ohr. - 1 n. Ohr.) Z. 3 T:OVS vna(lxov-rccS 
~p'E;;V ~cc-r:()£XOVS xl1/QovS; diese ,,1;)(10£ bestehen hauptsiichlich aus 
xl1J(l0vX£xccl lX(lov(I/X£). PrivatrechtIich verschmelzen aber wohl bald die 
:d1j(lovxo£ mit den Katoken; denn wir haben nirgends N achrichten 
uber Verkiiufe usw. der Kleruchen, wiihrend Akten dieser Art, wo 
Katoken als Handelnde erscheinen, sehr zahlreich sind 1). 

Doch mag dem sein, wie ihm wolle. Wichtig ist es fiir uns, daB 
das Katoken- und Kleruchenland seit den ersten romischen Zeiten 
als Privatland in der vollen Bedeutung des W ortes erscheint. Urn 
dies endgiiltig zu beweisen, miissen wir abel' iiber das Verhiiltnis dieses 
Landes zum Staate naher unterrichtet werden. Wie wurde das Land 
in bezug auf die Steuern behande1t? Existieren die Anzeichen weiter, 
welche uns fiir die ptolemiiische Zeit eine tiefe Abhiingigkeit von dem 

1) S. P. Meyer, Heerwesen 106 uud 166, 888. 
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Staate bezeugten? Werden neue xl~I?Ot ge bildet und verge ben ? Be
zahlt man daftir? Sind die Falle der Konfiskation wegen Nicht
bezahlung ebenso haufig? Hat der Staat Bewegungsfreiheit im .Ab
messen der Rohe der von diesen Landereien bezahlten Steuer? 

Soweit wir bis jetzt unterrichtet sind, bildet der Staat der 
romischen Zeit keine neuen xl~l?ot mehr. 1) Deshalb falit auch der 
odffJavos und aIle seine Folgen weg. Konfisziert werden zwar die 
x lil I?Ot ofters (s. weiter unten), aber immer nur als dem Staate aus 
gewissen Obligationen verfallene Privatbesitztiimer. Wir haben keinen 
einzigen Fall, wo die Nichtbezahlung der Steuer fiir den Kleros zur 
Konfiskation desselben fiihl'te. Dabei sehe ich abel' von den V or
fiillen der augusteischen Zeit ab j tiber sie wird noch weiter unten 
die Rede sein.2) 

Lehrreich ist die Stellung der Kleruchen- und Katokenliindereien 
in bezug auf die Steuer. Dartiber besitzen wir jetzt einiges Material. 
Zuerst P. Lond. II, 192, p.222ff. (aus del' Zeit des Tiberius?), eine 
Liste von Inhabern des Staats- und Privatlandes. Auf das Staatsland 
kommen wir noch zu sprechen, die .Abteilung iiber das Privatland 
wird betitelt, col. II Z. 82 ff.: xlt.fr1Jx6v[r ]rov l&rot:£x( ruv) Marpru( v) '1!f!,ljruv 

I xarotx(txruv) xMj(Qrov) (txI?OVl?ltt) ffJVS L1J' (~VI?OV aI?Tlx{3at) ffJV; .. 
Es folgt eine Liste der Inhaber geteilt in 84: 'A}"c~ltv8I?irov und 94: 
iVT:o~trov. 

Es wird daraus vor allem klar, daB die XA~I?Ot xltrotX£X:o~ zu der 
allgemeinen Rubrik der l8uJ),r:txa McXffJ1J - wenigstens in bezug auf 
die Steuer - gehorten 3); wir erfahl'en auch, daB diese Kategorie der 
Landel'eien eine N aturalsteuer, welche als 't'a xafhjxovT:lt bezeichnet 
wird, bezahlte, und endlich, daB die Rohe dieser Steuer eine Artabe 
pro amra betrug. 

1) Die einzige mir bekannte Nachricht, welche von Bildung neuer 1'l;1}IlO' 
berichtet, ist P. Oxy. 270 (J. 94 n. Chr.). Hier wird neben dem lIlii(lO~ 1'at:o£1'£1I0!; 
ala verpf<1ndeter Besitz mehrfach rii thVlJ/LfV1J erwahnt (Z. 17 ft'.). Einmal Z. 24f. 
(hier nach Lesung Wile ken s, welcher eine Zeile mehr auf der Photographie 
geleaen hat) wird von 1'at A1' t:ov ~J.E~a:VO(lOV 1'al &Urov 1'a I (24a)t:0'1I£1I1}s 1'al thvlJ
/LEV1]!; &llovQa£~ ~~ T;/L{6H 't'ais tnt t:o avt:o 1'at:o£ I (25) 1'£lIii~ lIat rhV1J/LSV1Js Els 
1'at:oLlI{av geaprochen. 1st diese Nachricht so auszulegen, daB der Staat Land ver
kauft hat, welches die Rechte der rii lIat:o£lI'1'1] bekam? An sich ware das nicht 
unmoglich, da die vom Staate gekaufte rii lt1u51't:1Jt:os (s. unten) tatsachlich fast 
als ril lIIXt:O£lILlI1] behandelt worden ist (vgJ. unten uber die ril thVlJ/LEV1J). Doch 
ist diese AuffasBung der fraglichen Stelle keineswegs die einzig mogliche, 
s. Grenfell-Hunt z. St. und weiter unten S. 104,1. 

2) Vgl. O. Eger, Zum iigypt. Grundbuchw. 36. 
3) Vgl. P. Meyer, Heerwesen 71, 247; Waszynski, Bodenpacht 81,2. 
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Diese Angaben werden durch mehrel'e andere Dokumente be
Btiitigt. Zuerst durch den beriihmten Briisseler Landkataster, P. Brux. 1. 
In jeder orpQarh; wird hier die Zahl der Aruren sowohl der rfi {Jacft
A£1!TJ wie der rfi ltJ£OJn"TJ mit der Rohe der betreft'enden Abgaben 
angegeben. Die Aruren der r'ii l&ronxTJ werden hier ofters bezeichnet 
als 'fEAOvc1al ava nVQov tXP1:,x{J"1V p,tav XIX'tO("OJV. Die Rohe der dabei 
verzeichneten Zahlungen belauft sich auch wirklich iiberall auf etwaB 
mehr als eine Artabe. Die Herausgeber deB Papyrus de Ricci und 
Mayence (Mus. beIge VIII, 117) haben daraus den richtigen SchluB 
gezogen, daB die rfJ ""-r:ot,,OJv mit einer Abgabe von einer Arlabe 
pro arura belastet war. 1) 

Andererseits besitzen wir eine sehr interessante Serie von U r
kunden, welche uns die Angaben deB Londoner und des BriiBseler 
Papyrus bestiitigen. Ich spreche von den tXnon,Jacpa~ der Grundbesitzer, 
welche auf ein GeheiB des jeweiligen Priifekten angeben, daB ihr Grund
stiick im laufenden Jahre nicht bewiissert worden ist (s. Wilcken, 
Ostr.I, 211; Grenfell-Hunt, P. Fay. zu n. 33). Wir besitzen drei An
gaben aus dem Jahre 163 (P. Grenf. II, 56 - r'ii tXl'nElins; P. Fay.'33; 
BGU. 198 - ulfJQoS "a-ro£"£,,os), je eine aus dem Jahre 202 (BGU. 139 
- r'ii lct£ox'tfj'tos), 194-196 (BGU. 973 - dijpo£ "a1:o£x£xos) und aUB 
dem Jahre 208 (P. Tebt. II, 324 rfi u)."1QovX£"n, vgl. P. Fior. 326, 11 
aus Hermupolis, Jahr 298). Die Formel ist iiberall dieselbe; die Grund
stiicke werden ofters als 6OJl'anbol'Eva£ Eis -r:ov JEiva (BGU. 139) oder 
aC ot,6a£ ct££t orouan0l'0v Els -r:ov bEiva (P. Fay. 33; BGU. 198, 973) 
und als vnaQXovc1IX( 1'0£ nEQ~ -r:TJV bEiva uoJl'''1V bezeichnet. 

Es ist bezeichnend, daB in allen diesen U rkunden nur vom Privat
besitze die Rede ist (rij "a1:o(xOJv, ul"1QovX£"n, lb£o,,'t"1'tos, Ctl'nEAins); 
es scheint, daB die Besitzer dieser Liindereien allein das V orrecht be
saBen, falls sie dazu vom Priifekten erl1liichtigt wurden, ihr Land alB 

1) Mit dieser Angabe sind mehrere Dokumente zu vergleichen. Zuerst der 
unten zu besprechende P. Lond.III, 604B p. 76ff., J. 47 n. Chr. Die Landereien, 
welche hier als von militarischen Besitzern bearbeitet erscheinen, zahlen etwa. 
1 % Artaben pro amra (Z. 248). Die Mehrzahl der [6uonxiX i6&cp1J ist auch zu 
einer Artabe pro arura taxiert, ein kleiner Teil zu zwei Arlaben (Z. 255 und 260). 
Doch zahlt hier auch die yij {Jo:(nl£x~ nicht mehr, was zu den Besonderheiten 
des Gebietes von Ptolemais gehoren wird. Auch die x&~o£"o£ in P. Lond. II, 198 
p. 121fi"., vgl. 175a p.119, Wilcken, Arch. I,150 bezahlen meistens eine Artabe 
pro arura (mit dem Saatdarlehen hat diese Urkunde, wie Kenyon und P.Meyer, 
Heerwesen 108, vgl. 40, 189, annehmen, gar nichts zu tun; es ist eine Abrechnung 
liber die Landstener, die xtx,fhixona, vgl. P. Lond.II, 188 p. 141, dazu Otto, Priester 
und Tempel 106, 2). Vgl Pauly-Wissowa, R. E. Frumentum S. 18 (SA.). In dieser 
Abgabe ist die ptolemaische &(>~a{J£El« nicht zu verkennen. 
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unbewassert durch Selbstprofession anzuzeigen. Nun aber wird es 
in P. Tebt. II, 324, 13 ausdrucklicb, und zwar in derselben Art wie im 
Brusseler Kataster, angegeben, daB die betreffenden x).r;/10VXLXIX£ a/1ovl!aL 
je eine Artabe pro arura bezahlen (13: UAOVO'IXS av(a) 7tv/1ov /kiav). 
Dementsprecbend :£lnden wir in BGU. 139 die Angabe, (laB die Yil 18Lo
x'tr;'tos del' Valeria anderthalb Artaben pro arura bezahlt ('tEAOVIJas ava 
7t1' I QOv {ttav ~{tL(j1'. 1) 

Dasselbe ergibt sich auch aus P. Oxy. VII 1044 (II. Jahrh.). Es er
scheinen hier neben Yil (JaotJ..Lx~ und olxo7tEoa Landereien, welche als 
IX (a/17:a{3r;s) oder aL (a/17:a{3r;s) bezeichnet werden; daB damit Privat
land gemeint wird, ergeben Kol. II: lo/w(uxfJs) aL xcd IX (tXQTa{Jr;s), 
vgl. Kol. I, 26: [L 86W ]/kIX( 7:(o-lhiIJIXV) i7d 7tOAEWS 'AQOLVOrp XIXI, LiLOVO
(jtep 'A7toUorpavo1'S a (tX/1Ta{3r;s), dasselbe zweimal in Kol. II. 

Aus alien diesen Angaben durfen wir wohl schlieBen, daB es in 
der romischen Zeit eine Landklasse gab, welche als yfJ l8LWUX~ be
zeichnet wurde und >Ill del' auch die fruheren Militarlandereien ge
hoden; daB diese Landereien alie eine ein fur alIe Male festgesetzte 
Steuer bezablten; diese Steuer wurde niedrig bemessen: meistens eine 
Arta be pro arura, nul' seHen mehr (del' hiichste bekannte Satz sind 
zwei Artaben), dazu die Zuschlagssteuern, welche ofters in den Ur
kunden, welche von del' yfJ xaTotxwv bandeln, aufgezahlt werden, s. z. B. 
CPR. 1 (83/84),15ff.,P.Oxy.270(94),40.41 ; BGU.236; 883 (II. Jabrh.) u.a. 

Die Abgaben diesel' Landereien werden separat gebucht, in den 
Sitologenurkunden (oben S. 89) werden sie als 8[(( xarotxwv bzw. 
XAr;QOVXWv (odeI' V7tEI! xaTotxwv) erhoben bezeichnet. Es konnte auf
fallen, daB in diesen Buchern eine Erwahnung del' Zahlungen del' Yii 
lOLwux~ nicht vorkommt. Doch scheint es, daB, ebenso wie in an
deren Urkunden die Zahlungen des Privatlandes uberhaupt als "IX{t~xovy;a 
bezeichnet wurden 2), die Sitologen die Zahlungen del' Besitzer del' 

1) Uber die bier besprochenen Urkunden s. O. Eger, Zum ago Grundbuch
wesen, 183ff. Seine Ausfiihrungen erklaren auch die Parallelitat del' Ausdriicke 
in diesen Urkunden und dem P. Brux. 1. Del' Schwerpunkt in diesen Urkunden 
liegt in der Erlaubnis zur Selbstprofession; die Inhaber der l'ij cY1J/Lo6lcx uSW. hatten 
dies Recht der Selbstprofession nicht und waren in diesel' Hinsicht durchaus von 
dem Gutdiinken del' Administration abhangig. Vgl. auch H. Lewald, Beitrage 
z. Kenntnis des romisch-agyptischen Grundbuchrechts, Leipzig 1909, 81. 

2) 1m Gegensatze oder als Zusatz zu den fntpO(lLCX - dem Pachtzinse des 
Staatslandes s. Ed. Ti. Jul. Alex. Z. 30ff.; P. Lond. II 256a, 6 (p. 97); 192, IV, 1 
p. 222; BGD. 457, 5 (J. 132-3). In del' letzteren Urkunde handelt es sich augen
scheinlich auch urn 1j) lcYLO",'t'l/'tos; bezal).lt wird etwa 1 Art. pro arura. Dagegen 
wird in BGU. 1060 (J. 14 V. Ohr) durch das Wort ",cx-B-rino'V1:cx (Z. 23) die Steuer 
eines nJ.ij(lOS "cxToLxLno. bezeichnet. Die f",tpO(lLCX in Z. 30 sind der Pachtzins, 
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rii M£(S,,'tl1'tos zusammen mit denen der ,,"-r:ou(,Ot bzw. xA.1}Qoiixot ge
bucht haben. 

Aus dem angefiihrten Material wird es klar, da6 die r~ "a'to("wv 
bzw. XA."1QOVxwv in der romischen Zeit als im wirklichen festen Besitze 
befindlich angesehen werden darf. Das friiher hervorgehobene Hoch
heitsrecht des Konigs uber diese Liindereien wird in unseren Doku
menten nirgends hervorgehoben oder zur Geltung gebracht. Sein 
Anrecht darauf hat wohl der Staat definitiv fallen lassen. Eine Ein
wirkung zuerst der griechischen, spater der romischen ldeen ist darin 
nicht zu verkennen. 

Doch eraehen wir zugleich, da£ die rii "cx:r:olxwv und "A1}QOVXwv 
in del' romischen Zeit keineswegs allein steht. lhr gesellt sich in 
engster Verwandtschaft die rfi l8"h(,'trj1:os bzw. l8tw'tt"fJ bei. 
Diese Erscheinung ist fur uns nicht neu. Wir trafen dasselbe schon 
in der ptolemaischen Zeit. Doch werden unsere N achrichten iiber die 
r~ lot6xT:rI-rOS in der romischen Zeit viel zahlreicher und reichhaltiger. 
Die Eigenschaften und das Werden diesel' Bodenklasse werden greif
bar, und aus dem ptolemaischen Dunkel tritt in der romischen Zeit 
das Privatland in volles Licht. 

Zuerst wird es klar, da6 die r~ lotwnxfJ keineswegs ein General
begriff zur Bezeichnung der rfi xa-rOt"l"fJ und x).r;(Jovxt"rJ ist. Es ist, 
wie in der ptolemiiischen Zeit, eine Bodenklasse, welche eine selb
standige Existenz fiihrt. Diese Tatsache beweisen schon die oben an
gefuhrten Dokumente. Erhiirtet wird der Beweis durch folgende U r
kunden. Zuerst der gro6e Londoner Papyrus 604B (P. Lond. ill p. 76ff. 
etwa aus d. J. 47 n. Chr.). Er muB wohl ebenso wie der Papyrus 604A. 
als eine vom Komogrammateus zusammengestellte Liste des besaeten 
Bodens im Gebiete von Krokodeilopolis (bei Ptolemais Hermiu s. 
Wilcken, Arch. III 534) aufgefaBt werden. 1m P. 604A waren die ril 
pa6tAtxfJ, tEQa und l(}tw'nXf; verzeichnet (erhalten ist nur die Liste der In
habel' der y~ ~a6tAtl(fJ). 1m 604B ist die Reihenfolge eine andere. Nach 
der rfi {ja6lAl"fj werden die 7tASOl'a6ILO£ {3a6£A.l"~S (Z. 54ft'.) mit ihren 
Inhabern aufgezahlt; direkt auf diese Aufzahlung ohne Summierung 
des V orhergehenden folgt die Aufzahlung eiuer Reihe von Gruppen 
militiirischer Inhaber ((Sl"06l7tSv-r)aQovQot 7to).SWS Z. 69ft'., ."a-r:ot"ot 
Z. 132ff., :7t'E~Ot Z. 174ff. s. Wilcken, 1.1.) und zum SchluB eine Sum-

den der tJbeltater als NutznieBer des Gutes bezahlen muS. DaB lIao/l'1jxOll'rlX nur 
die Zahlungen der rii l"uot:£x~ bezeichnete, will ich damit nicht sagen. Kao/l'1}
xov'ra ist jede standige Steuer im Gegensatze zu dem wechselnden Pachtzinse 
- dem ixcpoQ£OIJ; auch die rfJ pIXI1£a£X~ bezahlt xao/l'1}xov'rlX s. P. Lond. II S. 97 Z. 7, 
auf welche letztere Stelle mich Wilcken hingewiesen hat. 
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mierung der beiden Kategorien: der ersten unter dem Titel pat1£A.£xf}, 
der zweiten unter der Rubrik ft£t1 fr, was ich zu ",£($-&( orpO()wv) oder 
",£($-&( orpo(J£x-YJ 1'ij) bzw. ft£o-&( orpO()£x,x d. h. M&rpr;) erganzen mochte. 
In Z. 255 folgt dann die Rubrik l8£w~£xwv d. h. Marpwv und an
geschlossen ein Verzeichnis der Besitzer dieser Landart. So erscheint 
hier das Milillirland als Anhiingsel des koniglichen Landes ganz in 
der Art der ptolemaischen Praxis (dem entspricht auch das Fehlen 
einer Rubrik fur das Militarland in dem ersten Dokument), die rfi 
ld£w1:£x-YJ wird von den beiden scharf geschieden. Dies wird eine Be
sonderheit der Stadt Ptolemais sein, denn in anderen Gegenden ver
einigt man, wie wir gesehen haben, das Katokenland mit der l8£w1:£xf}. 
Man scheint in Ptolemais langer an den ptolemaischen Zustanden fest
gehalten zu haben als in dem Fayum. Doch auch im Fayum scheidet 
man die lrYtox'Cr;1:0s (bzw. l8unnx-YJ) von der 1'ij xa'Co£xwv. 

lch erinnere zuerst an P. Oxy. 78 (J.246). Hier wird der Besitz 
eines Sarapas an der Spitze Jer Urkunde aufgezahlt. Diesen Besitz 
hat er durch Kauf erworben. Unter den aufgezahlten Grundstiicken 
ist sowohl die rij xa1:o£x£x-YJ wie die ld£w1:£x-YJ vertreten (iiber diese 
Urkunde im allgemeinen s. O. Eger, Zum ago Grundbuchw., 192ft'.). 

Dieselbe Scheidung der 1'1) xa'Co£xwv von der 1'1) l8£wnxf] treft'en 
wir vielleicht in dem schwer verstalldlichen P. Lond. II 194 p. 124ft'. 
(1. Jahrh.), wenn hier die Sigle xOt zu xa1:o£xwv (vgl. P. Lond. II, 193 
p. 121ft'. bes. Z. 33 1» und nicht zu xo£(vov) aufzuli:isen ist; in Z.80 
kommt hier lr}£ox( 1:r;1:0s) vor. Es erscheinen auch mehrfach l8£w1:£x,x 
i8&rpfJ als an xlij()os xa1:o£x£XOs angrenzende Landparzellen (s. Z. B. 
P. Amh. II, 99 (179); 96 (213». 

Doch schwerer als diese Indizien wiegen erstens das hau:fige V or
kommen in den verschiedensten Dokumenten der 1'1) l8£w1:£xf] und 
l8£ox~r;1:0s als einer ganz abgesonderten Landart. S) Manches ist oben 
schon angefUhrt worden, hier fUge ich noch einiges hinzu. So haben 
wir mehrere Quittungen, in denen iiber die Zahlungen der 1'~ l8,,6"1:r;1:os 
quittiert wird (BGU. 787 (J. 40/41 n. Chr.); P. Oxy.342 (143-4); P. 
Fior. 7 (247); die Dokumente des IV. Jahrh. fiihre ich nicht an, denn 
in dieser Zeit hat sich die Bedeutung des Begrift'es lr}"w'CiX-YJ vielleicht 
geandert. Sehr oft erscheint l8tox'Cr;'Cos (bzw. l8"wnx1j) in den Doku
menten, welche das bewasserle Land aufzahlen (P. Brux. S.110ft'.; P. Fior. 

1) Wileken, Arch. I, 150. 
2) Diese Litndereien werden zuweilen bezeichnet alB EfJ 1a6E~ l"£OlI'!:7]'!:ov oder 

llfuD'!:t'll.fjf: s. Wileken, Archiv III, 534 zu P. Lond. ill p. 69 (J. 211); entsprechend 
werden die xl7j(lo~ der Kamken alB Ev lIa'!:o~'II.~xjj '!:asEt befindlich bezeichnet, B. 
z. B. BGU. 282; O. Eger, Zum ago Grundbuchw., 33, 6. 
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Vitelli, Atene e Roma VIII, 122 dazu Lewald, Beitrage z. K. d. r.-a.g. 
Grundbuchwesens, 76f.) und in der gro.Ben Liste des Wein- und Garten
landes aus der Thebais (P.Lond. I, 119 p.140; Wilcken, Ostr.I, 148ff. 
vgl. 134,250,315; Otto, Priester u. Tempel II, 105f.) als Bezeichnung 
mehrerer Grundstiicke (vgl. BGD. 494 und 897.898). Auch sonst wird 
die l~£wn'X~ ofters erwiihnt (BGU. 454 (193); 703 (11. Jahrh.); P. Lond. 
III 1157, p. 110 (246) u. a.). 

Nicht zu verwundern ist es auch, daB die rii l&mn'X~ in den 
Kaufvertragen seltener erwiihnt wird als die 'J'1J 'Xa'Co£'X£'X~ (s. die Liste 

. bei O. Eger, Zum ag. Grundbuchw. 90ff.: BGU. 1049 (J. 342) vielleicht 
auch P. Stra.Bb., 19 (105); Amh. II, 98; BGU. 917 (348)1), denn so zahl
reich wie die Parzellen der 'J'1J 'Xa'ro£'X£,,~ waren die erst seit Augustus 
sich bildenden Grundstiicke EV 'r&~E£ ltY,o,,'C'lj'Cov sicher nicht. Es ist 
such wahrscheinlich, daB die ltYUJ'X'r'YJ'rOf; sich von .Anfang an in wenigen 
Handen konzentriert hatte (s. unten iiber die oMta£). 

N och wichtiger aber ist es, daL\ eine ganze Serie von Dokumenten 
uns die Entstehung dieser Landart oder vielmehr die Vermehrung der
seIbeR ziemlich klar vor Augen fiihren. Ich beginne mit einer groBen 
U rkunde aus dem ersten J ahrhundert, welche vielfach besprochen worden 
ist - P . .Amb. II, 68. ll) Die Geschichte des Dokumentes ist von den 
Herausgebern, denen Mitteis folgt, geniigend erlautert worden, so daB 
ich darauf nicht zuriickzukommen branche. Das Zentrum derUrkunde 
bildet ein &vafTJo(nov eines gewissen Dioskoros, welcher vorschlagt, aus 
zwei "l1J()o£ 10 Aruren Land zu kaufenj die Folgen des Kaufes werden 
folgendermaL\en bestimmt 20ft: E]fTJ' 0)£ n:1X()atYE£X&Eif; ['CIXV]'rIXS (Grenfell
Hunt in Oxy. IV S. 199) ~£a'J'(J&tpm En:~ 'r~v i%t 'raw 'Con:rov ~'YJp,06tav 

1:(J&n;E~av 'C~'11 'X[Elsvl1&Ei6a]v 1:£p,~V -on:o Aov"tov'IovUov I 21. [O]V'1]-
6[ 'CEtvov 'Co]v ~rEp,O'll[ o]s s[ "dO' }~'1]S &[()OV()'YJs &(J'J' ]v(Jtov ~(JaX/Laf; Ef'X06£, 
[E;W ~]~ Els 'r~v 'rOV'Cwv &varror~v 'XlXi "a'CE(na6tav &dlE£IXV H'r'1] 

['C()]ta &[n:o 'rOV El6£6]V'COS 'J' (E'rOVf;) Ns()rovoS [Klav]~tov I 22. [K]at-
6a()0[s 2'E ]~a6'rov H()p,av£'Xt;Jv A~1£C!~()~'rO()OS 1'[ E&'] a nU6W 'r1JS EV 
6%O()W fTJ!t,!,'!JtJ9P'-~V'YJS E"a6'C'1]S &()OV!;>'YJS n:V()OV &()'CdfJ'YJ'II p,ilXv .••.• 
23. p,EVEi [~E 1-'0£] 'Xa£ ErrOVO£s 'Xai r9f~ ~!t()' Ep,OV p,[E'r ]an:IX()al'1]tPo
,."'vots n 'Cov'rwv 'X()cX'C'Y16£S "v()ta &'IIIXfTJlXi()E'COS E%i 'Cov &si X()ovov. 

Also: Bezahlung einer yom Pritfekten bestimmten 'r£p,~, Bepfisnzung 

1) Vgl. auch P. Lond. III 933 p. 69 (J. 211) - Quittung iiber Bezahlung des 
",ilo; i'JIxvxllov fiir Land i'JI El6(t)o(nxijs) nl.sEt Wilcken, Arch. IV 534; P. Oxy. 
718 und 78, wo von gekauften Parzellen der rij l6tlOt:£xT] die Rede ist. 

2) S. besonders Mitteis, Zeitschr. der Sav.-St. Rom. Aht. 36 (1901), 151ft'. 
Die spll.teren Erwahnu:ugen des Papyrus zitiel'e ich nicht, ds sie meistens sich 
an die Ausfiihrungen von Mitteis anschlie8en. 
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des Bodens (s. unten), Bezahlung von dem in jedem Jahre besaten 
Boden einer Abgabe - eine Artabe pro arura - seitens des Kaufersj 
Gewahrung einer dreijahrigen Atelie und Anerkennung eines erblichen 
garantierten ewigen Besitzrechtes seitens des Staates. Die Form der 
Ubertragung dieses Besitzes ist die nlX~ad'H;£~, welche von den be
treft'enden Lokalbeamten vollzogen wird. 

Welches Land wird nun dem Strategen, an welchen sich der 
Petent oder der Bieter wendet, verkauft? Dariiber besitzen wir 
detaillierte N achrichten in allen Teilen der Sammelurkunde. 

Z. 3 (es soll festgestellt werden): EX Eltitv axo [TOV] XIX.ft'1j"OVTOg 
,)no}.0I'0V "IX~ 6VYXEXro~'I'}~ivov sl[g] x[(lalti£v i; of, oMsv Tro£ XIX.ftO}.O'V 
Eig anlXtTfjtiw ~XTIX£ T[9Jl iVStiTron yL "IX~ IXVTOV TOV T(ltTOV L. 

Z. 6 fr.: EXEl.ft6[v ]T( Eg) EX~ TaS d''I'}lo'Vp,ivlX~ d',' IXV-rOV (a~ov(llXg) £ 

"1X1 in£6"stJ}(f[~EVO£ Be Elti£v «xo TOV XIX ].ft'1j"O[VT( og)] xd tivyxSX[ ro ](l'l'}
p.ivo'V elf! x(lati£V ,)noloyo'V 'tOV lX£TIX 6'VVXE(l6EVOVT(OS) 8; of, ovd'1:v 

an}.ros Eis TO d'fj~06£OV nS(l£'}'stvsTIX£, XIX~ ano notov E'tO'Vg XE(ltiEVCJV6£o/ 
I [20 Buchst.] .... 8roV'Y}fLEVOV oME (, WVOV[LEVO~ vxo{jlfj'tog 'taw "E"CD
lv~ivrov wVEi:6.ft1X£ ovd" Elti~V axo xlX.ftlX(lag Yiis (1xo(lt/Lfjg ovelE Taw 

,)nE(lTEf}-{VTrov Els [.]o/~ .. [ .. ] I [26 Buchst.] ~ n(106'}'cvfj~&T( rov) ~ 8n' 
6qJ(lvrov 7tOTIX~OV ~ lElE£[L[LEV'I') &ro(lvyrov, vgl. Z. 26 und besonders 

Z. 33 ft'. (Schwur der Bearnten, die die Feststeilung des Tatbestandes 
vollzogen haben): 6[LVVO[LEV ..... Ei WYJV 8; ,)YE£OVg XIX~ EX' al'l'}.ftE{IX~ 

8:1ttd'Ed'ro"[E1vat T~V nlX~ad'Et;W "IX~ ~~ Efl''!f 8n~ y~ •. . IpV I ~ n(lo(1ysv'l'}
~aTrov 1) 8X' oCP(l[ vro]v '!(}!'!/LOV aHa ElVlXt anb TOV ""4hl,,ovTog vno
loyo'V "1X1 6VY"EXro(l'l'}[Livo'V sis x(li'i.ti£V o'ME b WVOV~EVOS vnonE{1tTEf, 

TIjj xV(lCrp tiVV~(l[tJI!IX!t I 1tsQ~ 8rovfj~iv1J~. 
Das verka~fte Land gebOrt danach zu dem Staatslandej in welcher 

Eigenschaft, wissen wir nieht, denn die Angabe dariiber ist verloren 
gegangen. 1) Es wird als TO "1X.ftii"ov ,)noloyov bezeichnet. Aus den 
Tebtynisurkunden wissen wir jetzt, was vnoloyov ist. Die Amherst
urkunde gibt daruber aueh eine ziemlieh ,genaue Auskunft. Das Land 
wird als solches definiert, von welehem im laufenden Jahre gar nichts 
fur die Staatskasse verlangt wird, d. h. von welehem das tJ'I'}/L06toV 
uberhaupt keinen N utzen hat. Der Grund davon liegt darin, daB das 
Land XEQ60S geworden ist. 

Nur dies Land gehort zu den Landereien, welehe dem Wortlaute 
der Urkunde gemaB verkauft werden durfen. 

Dies sind die positiven Kennzeichen. Negativ soil das Land 
keineswegs zu der Yii (11to(lt/L'I') gehoren, auch nicht zu den Landereien, 

1) Sie sta.nd wohl in der Liicke Z. l8; wie dieselbe 2lV. erganzen ist, dariiber 
II. weiter unten. 
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welche noch irgendwie auf einem anderen Wege irgend etwas 'dem 
Staate abwerfen konnten, andererseits aber darf es nicht Land sein, 
welches, obwohl unbebaut, doch zu den Landereien gehOrt, welche 
auch unbebaut bleiben mussen (Kanalland, I;n' l)(pqvrov ~O'l:CX!J,Ov). 

Wir stehen also vor ganzlich unfruchtbarem Lande, welches nur mit 
Anwendung von groBen Spesen und vieler Arbeit fruchttragend werden 
kann. Wir sehen, daB dies Land ebenso wie in der ptolemaischen 
Zeit die groBe Sorge der Regierung bildet. Deshalb verkauft auch 
die Regierung dies Land unter so vorteilhaften Bedingungen: der 
Preis ist sehr niedrig und ein fur allemal bernessen, und der kiinftige 
Besitzer bekommt eine dreijahrige Atelie. 

N ur der X{(J60~ ist also unter den angegebenen Bedingungen 
verkauflich ((/v'J"'E1,w(J1]p-IvYj El~ ~(Jii(/w). Wenn nicht X{(Jt/o~ verkauft 
wird, so sind dafiir erstens die betreffenden Beamten verantwortlich, 
zweitens der Kaufer selbst, welcher die Folgen seines ungesetzlichen 
Verfahrens zu tragen hat (8: (, tbVOVILEVO~ v~ofJl1]'l:o~ 'l:IDV "E"w1v'
P-EVWV tbvEit/8'cx£, vgl. 34: ouoE (, WVOVP-EVO~ V~o~Et~'l:E£ 'l:ID£ "'I!(J[CP 
6vv';'(J[£11!-1X!£ I ~E(Jl EWVYJI'EV1]~).l) Diese Folgen sind in dem t/vv"(J£p-cx 
~E(Jl 'EwVf}ILEV'I1S festgesetzt und bestehen wohl, wie im Falle der un
rechtmaBigen Okkupation, in der Bezahlung eines ~(JOt1'1:£ILOV und viel
leicht sogar im Verlust des Besitzes. 

N ach dem Kaufe und der ~"(J&tJE£;£~ wird das Land also voller 
Besitz des Kaufers. Wir gehen vorlaufig auf die von Mitteis ge
stellte Frage, ob der Kaufer Besitzer oder Erbpachter wird, nicht ein. 
Ich mochte vorlaufig nur die Frage nach der rechtlichen Qualitat des 
gekauften Bodens nach den in Agypten geltenden N ormen stellen. 
Zu welchem Lande wird die gekaufte parzelle nach dem vollzogenen 
Kaufe gerechnet? Die Antwort auf diese Frage ist nicht schwer. 

Wir sahen, daB das Land nach dem Verkaufe jahrlich eine Artabe 
pro arura zu bezahlen hatte. Diese Artabe pro arura ist fiir uns nicht 
neu. Es ist die Taxe, Ta "cx~"ovt'''' welche die l'ii "cxt'o£"'''fJ bzw. ,,11]
(Jov1,£"'~ und die 1'~ lo£o"'l:1]'l:o~ zu bezahlen hatten (oben S. 9lf.). A.hn
lich sind auch die 'l:ii~ lo£w'I:£"iis O'l1ILot/£cx, welche Antistius Primus 
Lollianus (P. Oxy. 718 aus d. J. 180-192) in direkten Gegensatz zu den 

1) So fasse ich diese Stellen im Gegensatz zu Mitteis auf; zu Wr6Pl:'r~Oi 
denke ich mir 'l:fj Ifl"l.rJ hinzu, vgl. Dittenberger, Or. 521, I}: 7fowfj i",o]~&ll'I16-(n 

und bes. P. Lips. 32, 3: 7f(Jo 7foJ.loii %(16110'11 "E"O"rx (sic) I'B'I:'rx~v Ko11o-66-ov 'l:OWO'l1 

'l:'oii .r,7fOP"ll.f}'fI'I:Of; ,,11,,011811 &"(JrxCPOf; !LE1JE&'l:lce. Da Kolluthus, wie Mitteis im Kom
mentar und in dar Einleitung annimmt, der Beklagte ist, so ist in diesem 
Sinne auch .r,no~"1j'ttE1r; ('I:'fi Jl"l.rJ) zu deuten. Anderen Sinn hat P. Lips. 44, m, 17, 
vgl. Wilcken, Arch. I, 408, 10. 

R 0 • tow z e w: Geschichte des rllm. Kolonate8. 7 
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Zablungen der rfj {3a6~1~x~ stellt (Z.l1 vgl. 16 und 22); Antistius ist 
nicht rfro(Jyog, d. b. Pachter, er hat sein Land gekauft und ist Be
sitzer, deshalb bezablt er auch nur die -rfjg lotWTLxfls o'Y}[1o('1£a, nicbt 
die 8xlJlo(Jta der {3aOtl~xt}. 

Es ist deswegen bocbst wahrscheinlich, da£ die rfj froV1}[1EV1} der 
Ambersturkunde, da sie nicht das fXCPOQWV, sondern eine feste Steuer 
und zwar diese allein zu bezahlen hatte, welcbe zudem ebenso hocb 
wie die iiblichsten Steuern des Privatlandes war, ebenfalls aus dem 
Bereiche der rfj (3a6~lo,~ ausschied und zu einer Art des Privatlandes 
- der Yii lotro-r~x~ wurde. 

Diese Ansicht wird durch eine bis jetzt nicht voll verstandene 
Stelle des Ediktum Ti. Jul. Alexandri vollauf bestiitigt.1) Es heiBt 
hier Z. 29 if. (fiber das V orhergehende, welches mit diesem Passus 
auf das engste verbunden ist, wird noch unten die Rede sein): v'XsQ 

(n II nov 8X WV Ka(6aQog AOYOV :1tQa(x},fMv-rwv 6V -rmL [1EoWt XQo

VWt, :1tE(J1, tbv 6xcpoQta xa-r:cx(Jiit1}<t), ws OiJ1}o-rftvos 6XfAEV6f n~ xait

t}xov-ra ulEi6ita£ xa/' aiJl-ros Zo-r'Y}[1~ &'XolElvxcbs Ta [1'Y}OE:1tW(£} f16-

'XQaxitfVTa, xat 'XQOS oro /-tEUOV [1EVEW aiJ-ra 6:1t1, 'lois xaiJ't}xov6£' 

cxOtXOV yaQ 60TLV -rOllS thv'Y}oa[1fVovg x-r:tli!La-ra xcd, TL[1as aiJ-rrov &'Xo

oov-ras wg o'Y}[106iovg 8xcpo(Jta &:1tat-rEi'oiJ'at rrov lotrov BOacprov. 

Es ist also die Rede von Landereien, welche dem Kaiser gehoren 
und verkauft werden. Nach dem Erlasse des Vestinus, eines der 
naheren V organger des Alexander, sollen diese Landereien nur ra 
xaittlx0vTa bezahlen, keine 6xcpoQta. Dies bestiitigt auch Alexander: 
denn die Landereien sind [(ita BOalJl1} geworden, fiir sie ist von den 
Kiiufern ein Preis erlegt, sie sind xTt}!LaTa. Wir wissen jetzt, was die 
xaitt}"ovTa sind: es ist die feste Steuer, welche meistens die rfj 
lc}£wTLx~ bezahlt; wir wissen auch, daB Vestinus iiber den Verkauf 
des Xf(Joog edizierl hat, daB er die Rohe der TL[1~ und die Bedin
gungen des Verkaufes in diesem Edikte, welches mit den Verrinischen 
Edikten zu vergleichen ist, festgestellt hat: eine dieser Bedingungen 
war die Bezahlung nicbt eines schwaukenden Ekphorions, sondern eines 
festen Zinses - einer Artabe pro arura. Kaun man nun zweifeln, 
da1.\ Alexander sich auf dasselbe Edikt stutzt, welches die Vorlage 
fur das Angebot des Dioskoros abgab? 1st dies der Fall, so kann 
aucb kein Zweifel daruber sein, da1.\ Ti. Julius Alexander eben die 

1) Uber diese Stelle des Ediktes s. die schonau Ausfiihrungen Wilckens, 
Arch. I, 149. Dieselben werden von allen anderen, welche die Stelle anfiihren, 
ohne weiteres angenommen, s. zuletzt Mitteis, Romisches Privatrecht, 361, 28. 
leh hoffe, daB meine untenstehenden Ausfiihrungen, welehe aueh auf Wilekens 
Darlegungen fuBen, die Frage etwas weiter bringen. 
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rii lou)xT:1jt:os bzw. lotOlT:txTJ oder die fbux 6oacp'IJ, wie er sagt, an 
unserer Stelle im Auge hat. 

Die rfj ibu)X'f1IT:OS bzw. l&rot:tx~ entsteht also zum Teil aus den 
ans dem Kaiserschatze verkauften Liindereien (rii 6OlV'rjfJiv1j P. Amh. 
68, 35). Nun ist aber damit die Frage iiber diese Landart keineswegs 
erledigt. Es entsteht sofort eine Reihe weiterer Fragen. Welches ist 
staatsrechtlich die Qualitat des verkauften Grund und Bodens? War 
es Vestinus, der den Verkauf aus dem Kaiserschatze eingeffihrt hat? 
Gibt es ein Bindeglied zwischen der romischen und der ptolemaischen 
rii lotoXT:1JT:Os? Was bedeutet wirtschaftsgeschichtlich die Ma6regel? 
Welches sind die weiteren Schicksale der rfj lotoXT:'IJ'tos? 

Ein gliicklicher Zufall hat es gewollt, da6 gerade in dieser Frage 
unser Material nicht nur reichhaltig, sondern auch leichtverstiindlich ist. 

Aus dem J. 13-14 n. Chr. stammt eine Urkunde aus Oxyrynchus 
(P. Oxy. 721), welche schon die Herausgeber mit dem besprochenen 
Papyrus Amh. 68 zusammengestellt haben. Es ist ein Gesuch oder 
Angebot, ganz in der Art des Angebotes des Dioskoros, gerichtet an 
C. Seppius Rufus, den ldiolog (s. Wilcken, Deutsche Literaturz., 1902, 
1144; P. Meyer, Hirschfelds Festschrift, 150 ff.); die Bietenden sind 
zwei Griechen - Polemon und Archelaos. Sie sagen, Z. 3ff.: povlo
p-E.fta tbv?j6a6#tat tv T:wt 'O;v(Jvrz[ Et't'1t • . • • • . . . . . lino] I iJnoloyov 
(latltltxi)s gros T:OV (ET:OVS) Kattl[ a ](I[ os xl?j(JOlv 6]ln~ T:OV (ET:OVS) 
KattJa(los liVEt).}.'1fLEVOlV "a2 li9'6Qr Ol]v I YErOVOT:OlV "a2 d?jQrov EOlS 
'tOV (E'tOVS) &'VEt).}.'1p-EVOlV I xai a-uT:ov (ET:OVS) Kat6aQos &.vEtl-
11jfLlvrov dl}v tEQiXS Els 'Jt![Qnovs (?)] I 'tot; l6tov'tos T:ET:a(JT:ov "a1 
'tEt1t1a(la"06T:Ov ET:OVS Kattla(Jos .•••• Z. 12 ff.: 6cp' ,p naQabEtx.ftEV'tES 
'tav'tas &arQa1/lqfL[Ev snl (Wilcken) T:~V hl T:WV t:o]lnrov b'1fLot1tav 
't(Janli~av T:~,!, ,«,~LlliV6fLEV'lJV T:t,.,,~v 6Xa6T:1jS] I &.(Jov(>(as) [&.Qrv«>tov) 
(oQaXfLas)) ~E,,&bvo, ElOfLliV oe Els T:~V t:q1J['tOlv &varOlr~v xal "a\'tE(>' 
yatltav &'T:iluav 8],,"1jt 't(Jta lino t:ov [EltltoVT:os fLO (ET:OVS) Katt1t:t(los 
. . . . . . . Ein ahnliches Angebot aUB derselben Zeit ist auch P. Oxy. 835. 

Wie Dioskoros, wollen also auch unsere Bieter unfruchthar ge
wordeneB Land aus dem Kaiserschatze kaufen. Das Land wird hier 
bestimmt als konfiszierte xli/Qot, dfjQot &'vEtl'IJfLfLivot, und dasselbe 
Wort ist auch in der Z. 18 des P. Amh. 68 zn erganzen. Die Kon
fiskation dieser dfj(>ot geschieht wiederholt in mehreren, leider nicht 
angegebenen Jahren. Die letzte Konfiskation falit in daB Jahr der 
Urkunde. 

Was sind nun diese xli)Qot? 1) Fiir mich unterliegt es keinem 

1) Dariiber B. zuletzt O. Eger, Zum ago Grundbuchwesen, 36. 
7· 
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Zweifel, daB wir es in der Bauptsache mit den militarischen xlijQo£ 
zu tun haben. Augustus konfisziert diese XI.:i)Qo£ kraft des von den 
Ptolemaern ererbten Rechts und gebraucht dafiir dieselben Ausdriicke, 
wie sie auch der Sprache der Ptolemaer eigen waren. 

Eine weitere Frage ist die, ob die xMjQo£ im Momente der Kon
fiskation fruchttragend waren: Das xat in xa/' IXlPOQG1V '}'c'}'OVOT:WV 

bringt uns nicht weiter. Denn man kann es ebensogut als "und 
welche nachher unfruchtbar geworden sind", als auch "und welche 
in dieser' Zeit oder friiher unfruchtbar geworden sind", verstehen. 
Wahrscheinlicher ist es mir, daB nur die xlijQo£ zuriickgenommen 
wurden, welche ihre Besitzer verloren hatten. Solcher xMjQo£ wird 
es viele gegeben haben. i ) Manche ihrer Inhaber waren in den Kriegen 
gefallen, manche wurden geachtet, und in den schweren Zeiten vor 
und nach der Eroberung sind wohl manche ihrer friiheren XM)QOL un
fruchtbar geworden. 2) 

.Fiir diese Auffassung der ulijQo£ konnte auch sprechen, daB in 
der bekannten Stelle Strabos (p. 797, 12) die i~E't(Uns 'tWV a~c6'noT:wv 

xat, 7:WV Els Kat6'aQcx, nhtuLV 6qm16vnQv als die Hauptbeschaftigung 
des t~ws loros bezeichnet wird. Ich mache besonders auf das Wort 
i~E7:cx,6'LS aufmerksam. Es muB der a(M6'no7:cx, eine groBe Menge ge
geben haben, wenn die PrUfung in jedem einzelnen .FaIle, ob ein 
a~E6'no'tov vorliegt oder nicht 3), als eine Hauptobliegenheit eines 
so hohen Beamten wie des l'dLOS 16'}'os bezeichnet werden konnte. 
Diese aoE6n07:cx, sind es wohl auch hauptsachlich, welche, wie der 
zweite Teil der Beschreibung Strabos besagt, dem Kaiser zufallen 
sollten. Denn die aus Testamenten usw. dem Kaiser zufallenden Giiter 
brauchen nicht besonders gepriift zu werden. 

Wodurch entstand abel' diese Masse del' a~E6no'ta, welche fiir 
den Kaiser vindiziert werden muBten? Unsere Urkunde, die in den 
Specimina isagogica von Wessely publizierten Papyri, welche von 
P. Meyer, Hirschfelds Festschrift 150ft'., besprochen worden sind, und 
einige Tebtynispapyri geben uns dariiber AufschluB. Wir sehen, daB 
unsere Urkunde groBe Konfiskationen von Militar- und Gotterland e1'
wahnt, die P. Tebt. II, 302:ff. reden wiederum von groBen Konfis
kationen von Gotterland, welche von dem Pl'iifekten Petronius vollzogen 

1) Vgl. P. Oxy. 713 (J. 97 n. Chr.)j wir sehen hier einige Aruren in -rijl; 
@QIJt(Jv/Laxov naQH[£EvllS (zu dies em Ausdrucke die Herausgeber) im voUen Privat
besitze. 

2) Dagegen spricht das Wort ava},cx/L/JavEW keineswegs, s. P. Me y e r, 
Arch. III, 90, 1 j O. Eger, Zum ago Grundbuchwesen, 36. 

3) S. Wilcken, Arch. IV, 409. 
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wurden1), und endlich berichtet uns die von Wessely publizit'lrte Ur
kundenserie aus den Sammlungen Erzherzog Rainers und des British Mu
seum von der Priifung und von der Vindizierung der &'dlt1%o'rf'(, welche 
unrechtmaBiger Weise in den Besitz eines Priesters iibergegangen sind. 

N ach diesen Daten wird es nicht zu gewagt sein, die Vermutung 
aufzustellen, daB eine der ersten Aufgaben, welche Augustus seinen Be
amten in Agypten stente, die Revision der Landbesitzverhaltnisse in 
.A.gypten war. Es galt vor allem, festzustellen, welche Besitztiimer in den 
wirren Zeiten der letzten Ptolemaer und in den Zeiten des Krieges Mif1-
%O'r;c,( geworden waren und demnach dem Kaiser zusianden, daneben 
auch, welche von diesen &'hif1%o'r:ct in unrechtmaBigem Besitz von unbe-

1) Dariiber siehe weiter unten. lnteressant ist es, daB diese Landereien 
nicht verfallene Landereien sind, sondem vollwertiger Grund und Boden. Des
halb werden sie auch nicht verkauft, sondem in anderer Weise ausgenutzt. Es 
ist interessant genng, zu sehen, wie Augustus sich aus der schweren Lage, welche 
sich aus der Konfiskation einiger Glitterlandereien von selbst ergab, herausfand. 
Die Politik der letzten Ptolemaer hatte die Priester durch groBe Schenkungen 
von Staatsland, von 'Iii (Jal1t'),t'lt7) - wir ersehen es aus den Tebtynisurkuuden -
ungemein bereichert. Diese Geschenke einfach als giiltig zu erklaren, ware fUr 
die Rlimerherrschaft einfach unvorsichtig gewesen: man hatte eine zu groBe 
Macht in den Hiinden der Priesterschaft gelassen und dabei den Staatsschatz 
ungemein geschmalert. Die c1W(1ECd der letzten Ptolemlier, wie auch ihre anderen 
ilw(lEal an Private (s. weiter unten), muBten also zUriickgenommen werden. An
dererseits aber wll.re eine einfache Einziehung, politisch wie wirtschaftlich, ein 
Febler gewesen: man hatte sich sofort eine Masse einfluBreicher Feinde damit 
geschaifen, und es lag andererseits die Gefahr nahe, daB die Landereien, welche 
ihrer Bebauer beraubt wurden, verfallen konnten. Aus dieser Lage fand Au
gustus (oder seine Prii.fekten) einen brillanten Ausweg. Er zog die Landereien 
ein, gab sie aber an die Priesterschaft wieder zuritck: deshalb werden auch die 
Landereien der Glitter von dem Kaufangebote P. Oxy. 721, welcher sicher auf 
eine Idiologen- oder eher Prafektenverordnung liber den Verkauf der konfiszierten 
Landereien zuriickgeht, wie das Angebot des Dioskoros in P. Amh. 68 auf das 
Edikt des Vestinus, ausdriicklich als nicht verkauflich ausgeschlossen. Diede 
Rlickgabe geschah aber unter der Bedingung, daB die Beackerung der zurlick
erstatteten Landereien ala Entgelt fur die nicht mehr auszuzahlende (j'·6'V~aSt!1 

gelten sollte. DaB sich die Priester damit zufrieden gaben, bezeugtP. Tebt. 302if. 
aufs ausdriicklichste: in dieser Urkunde wird diese Maaregel beinahe als eine 
Wobltat bezeichnetj daB dies nur aus Schmeichelei geschehen ware, glaube ich 
nichtj eher ist es anzunehmen, daB die Vorteile, welche die Priesterschaft aua 
diesen Landereien bezog, mehr wogen als die N achteile, welche das Entziehen 
der O'V"~Q!6tS mit sich brachte. Auf eine nahere Untersuchung der anderen 
damit in Verbindung stehenden Fragen kann ich leider nicht eingehen: die 
Untersuchung Ottos hat leider diese historischen Fragen nicht einmal gestellt. 
Zu bemerken ist nur noch, daB auch hier Augustus nichts prinzipiell Neues ein
gefiihrt hat: es war nur direkte Fortsetzung der Politik der ersten Ptolem!i.er in 
bezug auf die wirtschaftliche Selbstandigkeit der Tempel. 
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rechtigten Personen waren. Am meisten Verwirrung zeigten die Verhii.lt
nisse auf dem Militar- und Gotterlande. Welcher Art diese Verwirrung 
war, lii1\t sich nicht mehr feststeIlen. Ob einfach aIle Verordnungen 
der letzten ptolemaer in bezug auf das Staatsland, ihre Geschenke an 
die Gotter und ihre Verteilungen an die Soldaten fiir ungiiltig erklart 
wurden, oder nur usurpierten Rechten nachgegangen wurde, wer wird 
dies feststellen konnen? Es ist aber sicher, daB die E~e"fcal-ral "fWV 
tMe(i~6"fWV :lCal -rWV elr; Kcdoa(!a 1Ct1C"fCW 6qmJ..ov"fwv ~ die ilYLOL 
loroL - ihre Arbeit energisch und mit groBem Erfolge verrichtet 
haben. Wir sehen, wie Seppius auf Grund seiner Nachforschungen 
eine Reilie Konfiskationen (natiirlich nicht eigenmachtig, sondern durch 
den Prafekten) von Militarliindereien vornimmt, wie derselbe auf Grund 
einer Denunziation (die 8~i"fCU1LS des ilYwr; loros wird wohl mit der 
Sykophantie eng verwachsen gewesen sein und fiihrte zu den Aus
geburten, von welchen das Ed. Ti. Jul. AI. spricht) unrechtmii.1\ig 
okkupierte 'I/lLJ..ol -rO~OL im Tempelgebiete feststellt und nach den 
Normen des ptolemaischen Rechtes (s. oben S. 16ft'.) an den unrecht
maBigen Okkupanten zu einem teuren Preise verkauft. 

Nun aber waren auch im Gebiete der konfiszierten Militarlandereien 
viele Landereien nicht unrechtmaBig von nicht Berechtigten okkupiert, 
sondern einfach von ihren Besitzern, welche entweder tot oder verurteilt 
waren, oder aus Agypten davonliefen, verlassen. In den wirren Zeiten 
des ausgehenden I. Jahrh. lie1\ man sie einfach venallen, und sie 
wurden /XrpO(!OL. Wenn es bei unrechtmaBig okkupiertem Boden ein
fach war, die Frage iiber die HersteIlung des Rechtes der kaiserlichen 
Kasse zu IOsen - man zwang nach dem ptolemaischen Rechte den 
Okkupanten ein BuBgeld, welches als Kaufpreis behandelt wurde, zu 
bezahlen -, so war die Frage bei den verlassenen und verfaIlenen 
xlli(!OL schwieriger. Was sollte man mit diesen anfangen? Die erste 
Operation muBte natiirlich das Zuschlagen zur ri'i fjaoLJ..LuT; sein. 
Waren die :lCJ..i'i(!OL noch bewirtschaftet und voIlwertiger Boden, oder 
waren sie auch nur in irgendeiner Art auszunutzen, so war die Antwort 
auf die Frage, was man mit den neuen Landereien anfangen soUte, 
einfach: man behandelte sie wie die iibrige rli fja(jLIL:lC~, d. h. man 
vergab sie in Pacht in der einen oder der anderen Weise. Bei den 
verlassenen und ganzlich unfruchtbar gewordenen :lCJ..li(!OL war aber 
mit ihrer Zuzahlung zum im;oJ..orov wenig gewonnen. Wir ersehen 
aus P. Oxy. 721, in welcher Weise man mit diesen Landereien ver
fuhr: sie wurden nach emphyteutischem Rechte verkauft. 

Diese Verkaufe waren, wie auch das Verfahren bei dem unrecht
maBig okkupierten Boden, nicht neu. Man erinnere sich nur, daB 
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auch die Ptolemaer die unbebauten Landereien etwa In derselben 
Weise ausnutzten, indem sie dieselbeu an die Soldaten der Territorial
armee mit Bebauungspflicht verkauften. Wir wissen auch, daB diese 
Praxis des emphyteutischen Verkaufes wahrscheinlich alter ist als 
die Herrschaft der Ptolemaer in 19ypten, und daB sie vor allem auch 
au1\erhalb der militarischen Kreise fiir die Erweiterung des bepflanzten 
Gartenbodens ins Werk gesetzt wurde. Endlich haben wir oben fest
zustellen gesucht, da1\ auch auf dem Gebiete der ril fi£1:0CPOl/oS die 
Praxis der emphyteutischen Verkaufe sich eingebiirgert hatte, und 
zwar hauptsachlich auf dem Gebiete des Militarlandes. Die engste 
Verkniipfung der nicht militarischen ilJ£o",,:,rjP.OVES mit den Militars 
und der rii ilJ£(},,1:7j1:0S mit dem Militarlande konnten wir nur in der 
Weise erklaren, daB die rii lh£o"1:7j1:0S eben die von Staats wegen ver
kauften, wahrscheinlich unfruchtbar gewordenen, in die Hande des 
Staates zuriickgekehrten "liil/o£ waren. Die Kaufer dieses Landes 
erweiterten damit die Scharen ~er Privatbesitzer, zu welchen in dieser 
Zeit auch die "l1jl/ovxo£ und ""1:0£"0£ schon fast in allen Punkten 
geworden sind. Deswegen existierte auch ein 80 reger Verkehr 
zwischen den ilJ£OX1:rjP.OVliS und """;0£"0£ und waren die FaIle, wo die 
lhw,,1:'r/tL0VES zu ""1:0£"0£ wurden so zahlreich, da1\ sie einer gesetz
lichen Regelung bedurften (ein Uberbleibsel dieser Praxis von Kaufen 
nach dem Katokenrechte bildet wohl der oben besprochene Papyrus 
Oxy. 270 (J. 94 n. Chr.». 

Diese Praxis der Ptolemaer haben die Romer nur fortgesetzt und 
weiter ausgebildet. Die bewu1\te Ankniipfung an das Ptolemaische 
bezeugt schon die Tatsache, da1\ die rii ih£o,,1:1j1:0S sich z. T. gerade 
aus den verlassenen und an Privatleute verkauften "liil/o£ bildet, was 
noch in den Zeiten des P. Amh.68, d. h. unter Nero der Fall ist. 
lch glaube zwar nicht, da1\ die Konfiskationen auch noch unter Nero 
fortdauerten - unmoglich sind vereinzelte FaIle von Vindikationen 
des Staatslandes, welches friiher Militarland war, natiirlich auch in 
der Neronischen Zeit nicht - es wird aber die Masse der in der 
ersten romischen Zeit konfiszierlen Landereien so gewaltig gewesen 
sein und der Verfall der noch fruchttragenden davon so rei1\end, da1\ 
es auch fiir die Neronischen und spateren Idiologen und deren Unter
gebene Arbeit genug gab, die verlassenen Landereien an einen Kaufer 
zu bringen. Nicht umsonst sind die Beamten des Klaudius in BGU. 915 
damit beschiiftigt, die Verkaufe und Kaufe dieser Landereien nach 
Kraften zu erleichtern. 

Die Kontinuitat zwischen dem Romischen und Ptolemaischen be
zeugt auch die oben hervorgehobene Tatsache, daB die rechtliche 
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Stellung der riJ ih£6"T:'I}T:o~ und xa,,;o£,,£,,~ bzw. XA.'I}()ovX,£xil 'fast in 
allen Punkten dieselbe war. Natiirlich war davon keine Rede mehr, 
daB die Scharen der ,,&'to£xOt durch die i&ox't~p,ovE~ kompletiert 
wurden, d. h., daB die lh£ox't~p,OVE~ zu richtigen x&1:0£xo£ wurden -
dies war bei der verandarten Lage dar ,,&'tOt"Ot nJ.cht mehr moglich -
aber die ril xaT:o£"£"il wird in der romiscben Zeit unbesorgt unter 
der ril llturmxTJ subsummiert und andererseits werden steuerrecbtlich 
die lrttOX7:~p,oVEf: unter die Rubrik x&,,;o£xo£ gesetzt.l) 

DaB die romische Praxis sich eng an die ptolemaische anschlie.Bt, 
daB es sich niimlich in den oben besprochenen Urkunden um emphy
teutische Kaufe naeh den Normen der Staatsverkiiufe des Wein
und Gartenlandes, wie wir sie P. Tebt. I, 5 getro:ffen baben, handelt, 
bezeugt aueh BGD. 915, Z. 4:ff. (aus der Zeit des Klaudius).lI) Es 
handelt sich hier um Grundstiicke, welche aus dem vnoA.OrOV verkauft 
wurden (die Erganzung i~ v(nol6yov) iro(v7Jldvrov) iet nach dem In
halte der ganzen Urkunde sieher). Die schwer verstandliehe Urkunde 
spricht von den nieht gesehehenen na(JtxhEt~E£f: der gekauften Grund
stiicke Z. 6 f.: &na()ahEC,,('tWV) ov'tro(v) ,,;ovg awovp,{vovg I 19 9'H'o
cp6(()ov) 8fJna()x(lvat) ,,;ovg It' Eig &p,nEl(iJJvag) ig nlX()"h !pvC • •. ) Wie 
man such die letzten Wort8 erganzen mag - ob mit Wilcken if: 
na()ah(ECfJOvr;) !pv(uvIJat) oder vielleieht if: na()M(Et~£V) !pv(utas) -, 
klar ist eines: die Yil IJnof/tp,'r/ wird ganz in der Art der &p,:n:diJJVES 
behandelt und das v:n:610rov ebenso zur Bepflanzung wie zur Besaung 
feilgeboten. DaB dabei die ptolemaischen N ormen in betreft' des 

1) Ich sage iiberall"i) lJt61t~1)~Of; bzw.lrfuil'tt1t~ und gebranche diesen Terminus 
als eine allgemeine Bezeichnung, ohne darnit sagen zu wollen, daB es in dieser 
Rubrik keine Unterabteilungen gab, Das Privatland, die lrftfi)n1t~ entstand auf Sl> 

viele Modi und in so verschiedenen Zeiten (Okkupation der Landereien zur Bepflan
zung mit Weinreb en nsw. (s. unten), Kanf aus dem pal1tlt1t6", altere 'Obergange 
der militarischen "ai)C,lOt in Privatbesitz nnd wahl noch andere uns vorlaufig un
bekannte Modi), daB es wohl in der offiziellen Sprache Agyptens eine Reihe Ter
mini gab zur Bezeichnung der Unterabteilungen. So eine Unterabteilung scheint 
die "i) i" ~&~Et 18tO"~'Ij~ov (s. oben 8. 90) gebildet zu haben (vielleicht eine inter
imistische Bezeichnung des Landes, welches noch nicht definitiv "i) l(tt6xnrrof; 
wurde); der Ausdruck im"11/I./l"1) in P. Amh. 68, 30, vgl. BGU. 911, 41£. scheint 
auch technisch zu sein, vgl. CPR. 28, 19: &JV7j~OVf; i~ 18[lov 16"ov] und 22 &1[,,]'11-
~[a!1 is] l6lov a6"ov usw. 1m ganzen aber bleibt die l6£()x~1)~0f; bzw. IJtmnlt'1J 
eine groBe zusammenfassende Rubrik und spielt als solche eine wichtige Rolle 
im wirlschaftlichen Leben Agyptens. 

2) S. dazu Wilcken, Arch. II, 108f, Nach der Mitteilung Wilckens setzt 
auch Schuba.rt jetzt die Urkunde in das I.-n. Jahrh. Ich sehe nicht ein, wes
halb man die Urkunde nicht in die Zeit des KlaudiuB oder gleich nach Klaudius 
setzen konnte. 
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Gartenlandes aufrechterhalten wurden, bezeugt BGU. 929, ein frag
mentiertes SUick (s. Wilcken, Arch. II, 119), welches doch eine ganz 
auffallige lhnlichkeit mit P. Amh. II, 31 aufweist und dessen Inhalt 
sicherlich ein Fall einer Okkupation eines Grundstuckes cl~ ap,~dl(())v) 
«pvn£a[v] bildet.1) Ein Fall ahnlicher Emphyteuse eines Grllndstuckes 
auf Gehei.B des Priifekten Pactumeius Magnus liegt in P. Lond. III, 
p. 133/4 (II.-Ill. Jahrh.) vor. S) 

Viel wichtiger noch ist das fragmentierte Dokument BGU. 776, 
auf das (und zwar in seinem Zusammenhang mit dem ersten Teile 
der oben besprochenen Stelle des ed. Ti. Julii Alexandri) mich Wilcken 
hingewiesen hat. Es ist eine Steuerberechnung uber neue Anpflan
zungen, meistens von Weinreben. Die Anpflanzungen werden als vio£, 
VEOCPV-rO£ bezeichnet, das Land, auf welchem die Pflanzungen gemacht 
worden sind, scheint fruher in Kom gesteuert zu haben. Daneben 
erscheinen auch friihere Anpflanzungen, welche gefallt oder gewaltsam 
zerstort worden sind (i""E"Op,p,{vo£ I, 7 und II, 8, vgl. die Aufzahlung 
ahnlicher Grundstucke BGU. 703,3; P. Lond. II S. 161f. berichtet uber 
einen einzelnen Fall ahnlicher Baumzerstorung), darunter einmal 
Feigenbaume. Die Anpflanzungen sind aile ziemlich frischen Datums: 
es werden einmal das Jahr 8 eines verstorbenen Kai~ers (I 8: rL 
8'E01) .... ) und dann eine Reihe von Jahren (3, 9, 12) eines lebenden 
(wie Wilcken richtig gesehen hat) genannt; do. in II, 17 Klaudius 
Balbillus erwahnt wird, so wird der verstorbene Kaiser - Klaudius, 
der lebende - Nero sein. 

Dieser Tatbestand zeigt, daB wir es mit verfallenen Liindereien 
zu tun haben, welche okkupiert und bepflanzt werden. Ihre Steuer
pflicht wird durch das vorliegende Dokument fixiert. Einige Par
zellen scheinen nach der Bepflanzung schon ihren 'Besitzer gewechselt 
zu haben (II, l1:1f.: ®1}Q())VO~ MOrJ(J£-rov 8£( a) Nw[ . •. ] I /LrJt'(Jo~ EIQ1}v"1g 
tt' (:n:(JO'r/i(Jov) tH(JttdE[i8ov .•. ). 

Hochst bezeichnend ist II, 16.lf.; nach der Herstellung dieses 
Passus von Wilcken lautet die Stelle folgenderma.6en: "aL &:n:o 
:n:Q06r£(vop,ivCDV) rL (J. 56/7) a~o a. (ob a[:n:oA:U6'(ECD!;) oder o[£a-
'ttXrp,( a'tos;) oder wie sonst, ist am Original zu prufen ........ TtfJE(JLOV?] 13) 

KlavMov BalfJiUo( v) apI :n:il( CDV) ...... 00] I a~ Els a-ril( Etav) av'tCwa£Q
[ovp.liVa£ .. 00 00 00 I &a :n:Q06r(J( arpov) I BlS; Op.[ 0 ]l( or? .) a[ .. 00 00 00 

1) V gl. oben die FaIle der unrechtmiUligen Okkupation von 1/)£].01 'ronot 
S. 100f. 

2) Die Sitte der Emphyteuse hat sich auch in der Privatwirtschaft ein
gebiirgert, s. P. Oxy. 707 (etwa 136 n. Chr.). 

3) So Wilcken. 
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Danach scheint es, daB ein Teil dieser Landereien Anspruch auf 
Steuerfreiheit hatte, und daB der legale Titel dieser Steuerfreiheit auf 
einem Erlasse des Prafekten Klaudius Balbillus fuBte. 

Auffallende Ahnlichkeit mit BGU. 776 zeigt BGU.563 (II. Jahrh. 
n. Chr.). Es werden unter den Namen der Besitzer Grundstiicke, 
welche mit Palmen und Oliven bepfl.anzt und fruchttragend sind -
q;ow£xrovES und iACC£wvcg q;O(lt/LOt - angefiihrt, ohne daB dabei die Rohe 
der Steuer angegeben ware. Manche dieser Palmen- und Olivengarlen 
werden naher charakterisierl. Ofters wird angegeben, daB sie &";0 
vEOq;Vl"(1lV, ofters daB sie &:11:0 6t7:£Xrov zu dem, was sie sind, geworden 
sind, ofters wird es auch gesagt, daB ihre Eintragung in die betreffende 
Liste E~ E:1I:UIX{1/JErog eines bestimmten J ahres geschehen ist. Einmal 
sind beide charakterisierende Bezeichnungen &1t0 vEoq;'1h:wv und &";0 
tJ£7:£XWV zu einer einzigen vereinigt, I 14: &";[0 v]Eoq;'1h'(rov)' xcc.cc
Acl1n~( ..•. ) a:1l:o tJ£7:£XWV q;o£(vuerovos) q;o«(Jtp,ov) (/X(JOV(JIXt). Die Liste 
der Besitzer scheint chronologisch angeordnet zu sein: an der Spitze 
jeder Aufzahlung steht die Summe, welche durch ein bestimmtes Jahr 
datiert ist (I, 15: "cd, 7:ep -I} (E7:Et) .•.. XIX~ -rep t (E7:lit) .•.. xIXi E; 
E1tttJX({1/JEWs) [7:ov. (E7:0vg) •..• "ai &1t0 vEoq;V7:rov £r (E7:0VS) ••.•. tw. 
Das einzige patum der ersten Kolumne ist J. 15/6 n. Chr. In der 
zweiten Kolumne begegnen wir spitteren Data (82/3 n. Chr., 103/4 
n. Chr.). Die Anordnung ist aber, wie Z. 17 zeigt, dieselbe. Einige 
Angaben sind etwas ausfiihrlicher, so steht in Z. 8, zum Schlusse einer 
Aufzahlung des Besitzes eines gewissen L. Cornelius Capito, der Ver
merk: dlv 1t(J067:E£p,(OV) 7:ElE;;I1-1}IXt (&(Jov(JtjS) £g' o£a[ .•. Einige Grund
stucke sind als konfisziert (avE£Ar;p,p,{VO£) bezeichnet (I, 9; II, 15; 22). 
Z. 19 steht [&:11:]0 tJ£7:£XWV &vr;r(p,{vat) •.•..• [ ... 1) 

Wir stehen also wiederum vor einer Aufziihlung, wo, wenigstens 
zum Teil, neu bepfl.anzte Palm en- und Olivengarlen aufgezahlt werden. 
Man sieht, daB der Weg zur Bepfl.anzung derselbe ist wie in den 
oben charakterisierten Urkunden, denn wir stehen vor neuen Anpfl.an
zungen, welche zum Teil noch das :1I:(JotJnp,ov zu bezahlen haben (vgl. 
BGU. 92962-4 und die ptolemruschen Urkunden oben S. 16ff.); der 
Akt der Bepfl.anzung selbst wird durch das uns schon aus P. Amh. 68 
und P. Oxy. 721 bekannte Wort &v&rcw (E~Op,cV d's Els 7:~V -rovE-flPY 
&vccrror~v Xat XIX1:liflrIXtJtccv P. Oxy. 721, 14; E;ro d's] Els 7:~V 7:0V7:rov 

1) Nicht ganz klar ist ffir mich die Bezeichnung einiger Grundstiicke als 
&no /1t'rur.iiw. 1st das Land ilnOAOrO'/1 und war friiher Saatland, oder verwandelte 
man auch Saatland in Garlenland? Die Analogie mit dem (('I1&r8£'11 bei den 
Saatlitndereien scheint fiir das erstere zu sprechen; vgl. P. Lond. ill p. 110 Z. 16 f.: 
'l/nAT} I riJ &n~ [& ]p.nslov n(l[ o]'/:E(I[ 0]'/1 [Ill ]atow. 
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tkvayroy~v xat xat:Ettyal1tav P. Amh. 68, 21), welches in den emphy
teutischen Urkunden uberhaupt zu Hause ist (P. Oxy. 707, 23 yijv 
tkva;at tkp,xD .. IjJ, danach in BGU. 563 II, 19 vielleicht [tkx]o d£'wx,iiw 

&'VIJY(fLivat) [cpo£Vt;t (lXQovQat).]; P. Lond. ITI, S. 133/4), bezeichnet, 
und endlich wird iiberall sorgfaltig das Datum des Eintretens des Landes 
in die Kategorie der !pOWtXwVIiS und ilatwvliS rpOQtfLO£ registriert, was 
sicherlich mit den garantierlen Atelie- und Kuphoteliejahren im Zu
sammenhange steht. 

Besonders werlvoll ist fur uns die oben angefiihrte Urkunde des
wegen, weil sie uns zeigt, daB die Normen fiir das Wein- und das 
Palmenland dieselben waren, was wiederum die ganze Serie der romi
schen Urkunden mit den ptolemaischen, sowohl mit den angefiihrten 
Stellen aus P. Tebt. 5, wie den Stellen der R. L. verbindet. 

Besonders klar wird uns aber die Emphyteusis der romischen 
Kaiserzeit und ihr Zusammenhang mit der ptolemaischen aus dem 
Boeben publizierten Dokumente P. Oxy. VII, 1032 (J. 162 n. Chr.). Die 
Sachlage, welche unserem Dokumente zugrunde liegt, ist folgender 
Art. 1m J. 11 des Kaisers Antoninus haben zwei Oxyrynchiten einen 
Teil der ihnen nach Erbrecht gehOrenden l&a olxoxli8a mit Reben 
bep:£lanzt. Dies geschah auf gesetzlichem Wege, indem die Bepflanzer 
ausdriicklich dazu ermachtigt wurden und das gesetzliche xQOI17:tfLOV 
dafiir ·bezahlt haben (Z: 8:ff.: En &xo £a (l'mvs) .f}IiOV AlUov'A[v-r]ro

vivov tkV~~I!f!-IiV ~xo I lBirov olxox88rov tkQxcdrov '1tQO-rIiQOV -rOV fLli-r
'1Uaxo-ros· x[aJI-ra '1ta-rEQa iJfLWV xa'1t'1tov Lftoyivovs fL'1-rQOS ~litpaQiov 
'1tIiQt .E~ I vlil/Jav t'OV a-o-rov 'O;VI,lVYXIi£-rOV &:Is I1VVlixroQ~V''!l &p,'1tE).OV 
tkQov I Q'1S -rE-raQ-rov oyBoov gxxa£8ixa-rov, oii -ro O!pIi[£)']Op,IiVOV xQOI1 l-rli£
fLOV '1tal,laYl,lacpliv 8£IiYl,la!p'1), was der Komogrammateus auch bestiitigt 
hat. Damit schied das Grundstiick aus der Zahl der l&a oixo'1tIiBa 
und des {,xoloyov aus (Z. 16). Nach neun Jahren im J. 20 des An
toninuB bei einer Revision des Nomos durch den Prafekten Sem
pronius Liberalis meldeten die Komogrammateis, daB das Grundstiick 
trotz einer schriftlichen Aufforderung doch nicht endgiiltig in die 
Listen der steuerpflichtigen tkp,'1tlilrovlis eingetragen worden ist (dieser 
Akt heiBt xaQcUtlil1£s).l) Der Prafekt reagierte auf diese Meldung 
<lurch die Unterschrift, welche besagte, daB, falls der Akt innerhalb 
zwei Monaten nicht vollzogen werden soUte, die Besitzer die recht
lichen Folgen ihrer Tat zu erleiden haben. Nachdem die Besitzer 
von diesen Vorgangen Kunde erhalten hatten und die Dokumente ein
sahen, stellten sie fest, daB die Behauptung der Dorfschreiber, sie 

1) Eger, Zum ago Grundbuchwesen, 135; Lewald, 38. 
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hatten die schriftliche Meldung von del' N otwendigkeit del' 7tlX(,JlUtuHf> 

erhalten, auf einer Falschung eines gewissen Dionysios, -b7t1}Qin;f> des 
Strategen, beruhe. Diesel' behauptete, er hatte die Meldung einem 
dritten Bruder del' Besitzer gemacht, was diesel' letztere auch bestiitigt 
hatte. Dies war abel' Luge, denn del' gemeinte Bruder war noch 
unter Hadrian, also lange vor der vermeintlichen Meldung, gestorben. 
N achdem sie dies festgestellt hatten, appeilierten sie an den Prafekten, 
diesel' wies die Sache an den Dioketen, diesel' letztere an den Epi
strategen, welcher schlieBlich das Verhor des angeklagten Dionysios 
vornehmen soUte. 

Die Angaben unseres Papyrus stimmen vortrefflich zu den ubrigen 
oben angefuhrten Daten aus del' romischen und ptolemaischen Zeit. 
Del' rechtliche V organg, welcher zur Verwandlung einer unfruchtbaren 
Landparzeile in ein mit Weinreben, Palmen- odeI' Obstbaumen bepflanztes 
Grundstuck fiihrte, war demnach folgender. Zu jeder Bepflanzung, 
gleichgultig ob auf eigenem oder Staatsboden, ob auf ol){,67tc~lX, 'l/-nlo/, 

'r07tO~ oder anderem Boden (darullter auch die r~ o~'rorp6(JOS), muBten 
die Bep:ll.allzer eine Autorisation von del' Regierung bekommen. 1) Es 
muBten also die Bepflanzer eine schriftliche Meldung einreichen. Diese 
Meldung, welche wohl die Versprechung, das Land innerhalb einer 
gewissen Frist zu bepflallzen, enthielt, durfen wir nach den oben be
sprochenen Analogien mit dem Saatlande V7tOOXco~s - Kauf- oder 
Pachtangebot nennen, besonders da diese Meldung wohl auch das 
Versprechen del' Einzahlung eines 7t(J6o'n{tov mitenthielt. Dies 7t(Joo-n

{tOV kennen wir sowohl aus del' ptolemaischen (P. Amh. 36 oban S.16f.) 
wie aus der romischen Zeit (BGD. 563, II, 6-8; 929,62-4). Schon 
in del' ptolemaischen Zeit ist es keine richtige muIta mehr, sondern 
wird als gleichbedeutend mit 'n/t1] = Kaufpreis behandelt, desto mehr 
in del' rom is chen. Die Bezahlung del' -nWrj bzw. 7t(J6o'n/tov fuhrt zur 
7tlXl?a~H~LS des Grundstuckes, falls dasselbe, wie in unserem Faile, 
nicht fruher demselben Besitzer gehOrte (uber die 7ta(JMH;~f> auBer 
den oben besprochenen Urkunden P. Amh. 68 und P. Oxy. 721 s. P. Tebt., 
79; P. Amh. 32 und of tel's). Damit war abel' noch nicht ailes erledigt. 
Aus dem P. Tebt. 5, 93ft'. wiesen wir, daB, nachdem die Erlaubnis er
teilt wurde, die Besitzer eine Atelie- und Kuphoteliefl'ist genossen. 
Erst nachdem dieselbe abgelaufen war, wurden die bep:ll.anzten Grund
stucke zu gewohnlichem, sich im Privatbesitze befindlichem Garten
lande. Die Regierung muBte demnach dal'uber wachen, daB erstens 
die Grundstiicke wirklich bep:ll.anzt waren, daB zweitens die Zeit del' 

1) V gl. P. Lond. III. S. 133/4: i";(E)l C1VVEXCO(1?}.ft1) 6 1tCtT1}(1 !£OV •.•• 
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Bezahlung der vollen Steuer nicht unrechtmaBig aufgeschoben wiirde. 
N atiirlich muBten die Besitzer selbst sowohl das erste wie das zweite 
melden, indem sie erstens das bepflanzte Grundstiick vorzeigten und 
zweitens das Land in die neue Kategorie des steuerpflichtigen Landes 
umschreiben lieBen (:n:"Qa3-E6£s).1) Da auf die Besitzer selbst in dieser 
Hinsicht wohl kein richtiger VerlaB war, so diente als Kontrolle
mittel die br;i6xEl/J£S. Konstatierten die Beamten eine Nachlassigkeit 
der Besitzer, so muBten sie ihm dieselbe sofort melden und ihn auf 
seine Pflicht aufmerksam machen. 

Es ist klar, daB der letzte Akt - die :n:"pa3-E6£S - nach Ablauf 
der Fristen der Atelie und Kuphotelie geschehen muBte, also, falls die 
alten Normen such in der romischen Zeit beibehalten wurden, nach 
acht Jahren, vom Jahre der Meldung an gerechnet. 

Dies bestatigt P. Oxy. 1032, denn hier beginnen die Chikanen 
.9ofort, nachdem die gesetzliche Frist verstrichen war. 1m 19. Jahre 
war sie zu Ende, im 20. beginnt der ProzeB. Auch in BGU. 563 
und 767 wird iiberall das Datum der Bepflanzung erwahntj die erstere 
Urkunde scheint sogar, wie oben hervorgehoben worden ist, chrono
logisch geordnet zu sein, in der zweiten wird, wie 0 ben notiert wurde, 
die Atelie mit Berufung auf die Verordnung des Klaudius Balbillus 
direkt erwahnt. 

Dies erinnert uns sofort, worauf Wilcken trefflich hingewiesen 
hat, an den ersten Absatz der oben in ihrer zweiten Hiilfte an
gefiihrten Stelle aus dem ed. Ti. Julii Alexandri, § 4, Z. 26ff.: 8V
E-rEvx3-rJV d'~ x,,1, :ltEQI, -rWV at'EAEtWV xal, "OVCPOt'ElE£WV, iv ats i6-rw 
",,1, -ret :n:poO"od't",P), a~£Ovvt'rov aVteXS cpvlax3-~v"t, &:Is (, 4}Eos Klavd'tos I 
E'}'(J"'f/JEv "lIoO"top,wt a:n:oA.vrov, "a/' lE'}'ovtwv" v6-rEpOV "a-ra"E"(Ji63-,,£ -ret 
v:n:o ld'twt'iiJV :It(Ja(x)3-iv-r,,3) iv tWt p,iO"w£ XQovro£ p,Eta t'o tPAaxxov 
""w"QEivat "at :ltQo -rov -rov 4}EOV I Kl"vd'£Ov a:n:olv6a£. htEL ovv 
"at Ba).ptUos "al, OVfj6t:Eivos t'aVTa a:lti).v6av, ap,cp0-rEQwv -rwv i:n:a(JXrov 
8:lt£xQtp,ata tpV)./X0"6W(£), ",,1, i"E{VWV xut'fjy.o).ov4}1J"ot'wv -rfjt I t'ov 3-EOV 
K).avd'lov X/X(J£t't, ro6n a:n:o).E1V64}a£ t'a p,1Jd'i:n:ro(t) i; aVt'wv El6-
:n:Qax3-ivta, d'fj).ovon Els -ro AOt:ltOV -r'Yj(JovP,EV1JS aVt'ois -rfjs a-rElE{"S 
"at "OVcpouAE{as. 

Der Parallelismus dieser Stelle mit den oben besprochenen, da
rauf folgenden Bestimmungen tiber die aus dem Staatsschatze ver
kauften Landereien springt in die Augen; hier und dort wird auf 

1) DaB Verh!i.ltnis zwischen dem oben erwahnten Akte der #"C?(id'81~~~ und 
der #ctC?&4t8a£~ illuatriert am besten BGU. 916 (a. die Stelle unten S. 11S, 2). 

2) Uber dieae #(!060&'I£0: wird noch weiter unten die Rede Bein. 
S) So Wile ken. 



110 II. Das rBmische Agypten. 

dieselben Prafektenverordnungen hingewiesen, hier und dorl handelt 
es sich urn die Landereien, welche in der Zeit (EV 1:wt lLEt/on X(>ovrot) 
zwischen den Verordnnngen des Flaccns und dem Reskripte des 
Kaisers Klaudius entweder von Privaten oder von dem Staatsschatze 
verkauft wurden, hier und dod handelt es sich urn Privatbesitz 1), 
hier und dort bestatigt Alexander die Klaudiusschen Verordnungen 
und erweited sie im Gegensatze zu den nicht gebilligten MaBregeln 
des Flaccus und wohl seiner - des Alexander - Neronischen Vor
ganger. 

Nun aber sehen wir, daB der zweite Passus des Ediktum sich 
auf die auf emphyteutischem Wege verkauften Landereien bezieht, 
welche eine dreijahrige Atelie genossen haben und auch spater sich 
Privilegien, welche als Kuphotelie bezeichnet werden konnen, erfrenten. 
Dies und die Erwahnung eines ErIasses des BalbilluB in BGU. 776 
scheint mir die Vermntung, daB auch in dem Boeben ausgeschriebenen 
Passus die emphyteutischen Liindereien besprochen sind, beinahe zur 
GewiBheit zu erheben.lI) Denn was bringt dieser Passus? 

Die Alexandriner bitten, daB ihnen die friihere Atelie und Kn
photelie bewahrt mochten sollen. Diese Atelie war durch Flaccns, 
Kaligulas Prafekten, vernichtet worden, Kaiser Klaudius hat sie in 
einem Reskript an Postumus wiederhergestellt. Nun aber war ein 
Teil der sich friiher der Atelie und Kuphotelie erfreuenden Landereien 
in der Zwischenzeit zwischen dem unrechtmaBigen Eingriffe des Flaccus 
und dem Reskripte des Klaudius von ihren Besitzern verauBerl wor
den. Fiir diese verauBerten Landereiell wonten einige Prafekten vor 
Balbillus die gratia des Klaudius nicht anerkennen und behandelten 
sie steuerrechtlich als gewohnliche Landereien, was weder Balbillus 
und Vestinus noch Alexander fiir richtig und gesetzmaBig halten. In 
welcher Weise diese Landereien behandelt wurden, wird in dem aus-

1) Ta 11%0 irJuJ)'J;fiw 1tQct.fti'll'!;/x heiBt sicherlich "das von den Privat
besitzern verkaufte Land", denn l6"j,,!;'Tj!! heiJ3t Bfters Privatbesitzer s. P. Lond. 
II, 257, p. 19ff. aus dem J. 94 n. Ohr. 

2) Diese Auffassung der Stelle des Ediktes verdanke ich U. Wilcken. 
Sein Hinweis auf BGU. 776 und auf die beiden 1tQct.ftivrct des Satzes zeigten mir, 
daB der ganze Passus von einer und derselben Sache redet und nicht, wie ich 
frillier gemeint habe, der erste Ahsatz von den ofJt1lctt, der zweite von der r1) 

lrJu$'II/C'l/t:O!!. Der ParallelismuB beider Stellen wird auch durch den Vergleich der
selben mit den entsprechenden Verordnungen des P. Tebt. 5 erhartet. Auch 
hier folgen auf die Verordnungen uber die 'll.ctt:ctcpvnvt1t!l (Z. 93ff.) direkt die 
Verkaufe aus dem f1ctt1tlt'll.QV (Z. 99ff.). Der einzige Unterschied ist nur, daB 
aus diesen ,Verkaufen die r1) t1t'!;ocpoQO!! scheinbar ausgeschlossen wird. In der 
romischen Zeit wurde dies, wie unten noch zu zeigen ist, anders. 
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geschriebenen Passus nicht gesagt, aber die Angaben der folgenden 
Zeilen zeigen, daB die Landereien sicherlich ihrer Atelie beraubt, ein 
Teil derselben sogar iiberhaupt nicht als Privatbeaitz, sondern ala ein 
das Ekphorion bezahlendes Land, als Erbpachtland behandelt wurden. 

PaBt dieser Sinn der Stelle zu der Vorstellung, welche wir von 
dem emphyteutischen Lande iiberhaupt haben? Ich glaube, voll
standig. Denn aus den Tebtynisnrkunden wissen wir, daB die neu
bepflanzten Grundstiicke eine funfjahrige Atelie und dann eine drei
jahrige Kuphotelie genossen haben, bis sie endlich zu gewohnlichen 
x-r:-rlfLtX-r:a warden. Gegen diese Praxis richteten sich die Allgriffe des 
Flaccus, welche durch das Reskript des Klaudius, das die alteren 
Normen wiederherstellte, beseitigt warden. Gegen einen Teil der
selben - diejenigen Landereien, welche inzwischen veranBert wurden 
- richteten sich andere; ihre unrechtmaBigen Handlungen kassieren 
Balbillus, Vestinus und Alexander, welche wiederum bei dem aIten, 
im Grunde genom~en wohl ptolemaischen emphyteutischen Rechte 
stehen bleiben. 

Nehmen wir die beiden Passns zusammen, so bekommen wir den 
Eindruck, daB der erstere sich hauptsachlich auf die Wein- und 
Gartenlandereien bezieht, fiir welche die Atelie- und Kuphoteliefristen 
besonders wichtig waren, der zweite haupts8.chlich auf die rfi tfno(J£fLog, 
fur welche die unrechtmaBige Praxis ihre Geltung als "?:1lfL(t1:(t iiber
haupt nieht anerkennen wollte. Hauptstreitobjekt sind iiberall die 
Landereien, deren rechtliehe Lage besonders schwankend war, da sie 
ihre Besitzer in den unsicheren Zeiten zwischen Flaceus und dem 
Klaudiussehen Reskripte, welches sieh nur auf die Zeiten vor Flaccus 
bezog, bekommen haban, und zwar sowohl auf dem Wege des Ver
kaufes dureh Privatbesitzer, wie auf dem Wege der VerauBerung aus 
dem Staatssehatze. 

Wir sehen also, daB die gauze Stelle des ed. Ti. Julii Alexandri 
sieh auf die Privatlii.ndereien bezieht, welche durch Anpflanzung und 
Besaung des unfruchtbaren Bodens im Wege der emphyteutischen 
Okkupation bzw. des Verkaufes auf dem Staatslande entstehen. Die 
Normen dieser Verkaufe bieten niehts, was prinzipiell neu ist, aber 
man sieht, daB die ausgedehnte Praxis zu weitgehender Regelung 
fiihrte und eine Menge V orschriften erzeugte, welche das V orhandene 
modifizierten und umgestalteten. Dies allein zeigt, daB wir vor einer 
komplizierten Erscheinung stehen, welche vorliiufig nur in ihren all
gemeinen Grundrissen vor unseren Augen steht. Ich zweifle nicht, 
daB Bpatere Nachrichten das von mir entworfene und noeh zu ent
werfende Bild in manchen Ziigen vervollstandigen und iindern werden. 
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Vor allem wird auch jetzt schon eines klar. Der Staat handelt 
auch jetzt vollstandig nach den N ormen, welche die ptolemaische Zeit 
ausgearbeitet hat, obwohl diese Normen auf dem fallengelassenen Prinzip 
des Obereigentums des Staates uber den ganzen Grund und Boden 
fu.Ben. Man schwankt unter den beiden Auffassungen: einige Priifekten 
betonen, da.B auch in Agypten der fUr die anderen Provinzen giltige 
Privatbesitz vorhanden ist, die anderen bestehen auf dem ptolemaischen 
Prinzip des Obereigentums, aUB welchem die rechtlichen Formen direkt 
geilosBen sind. Denn wie iet es anders zu erklliren, daB auch die
jenigen, welche ihr eigenes Land bepflanzen wollen, nicht nur eine Er
laubnis dazu erhalten mussen, sondern auch ein %QOd'ntLOV, welches 
nur ein verkleideter Preis ist, zu bezahlen haben? 

Daneben ersehen wir, da.B die Emphyteusis .ie weiter desto mehr 
um sich greift. Fruher - in der ptolemaischen Zeit - hauptsach
Iich auf dem Gartenlande zu Hause und auf den Saatliindereien nur 
in der Form del' emphyteutischen Pacht angewandt, ergreift sie in 
der romischen Zeit auch die Saatlandereien und fUhrt hier zu den
selben Resultaten wie im Faile der Gartenliindereien: sie schafft auch 
hier einen richtigen Privatbesitz. 

Doch dies bedar{ etwas weiterer AusfUhrungen. 
Augustus war es wohl, der als erster die ptolemiiische PraDs 

aufgenommen und sie auf die Saatliindereien angewendet hat. Da er 
keiner Territorialarmee mehr bedurfte und demgemii.B keine Militiir
lose weiter zu vergeben die Absicht hatte, so wurden die Verkiiufe 
des fruheren Militarlandes, der venallenen und herrenlosen Liindereien 
und wohl auch des N eulandes im groBten MaBstabe betrieben. Andere 
Mittel, den XEQ60r; wieder zu fruchttragendem Lande zu machen, bot 
die hellenistische Praxis, an welche die Romer angeknupft haben, nicht. 

Die ganze Territorialarmee der Ptolemiier hat Augustus sicher
lich nicht expropriiert: dazu war er klug genug. 1) Was soUte es 
ihm nutzen, eine Armee besitzlosen Proletariats zu schafl'en und damit 
sich in der einiluBreichsten Schicht der Bevolkerung ewige Feinde zu 
erzeugen? Die meisten Katoken und Kleruchen behielten ihr Land; 
es wurde ihnen sogar der volle Besitz ihrer Liindereien garantiert. 
Der Staat bzw. der Kaiser gab seine Anspruche auf das Obereigentum 
diesen ,,}.,fjQo~ gegenuber preis. Neben diesen Landbesitzern, welche 

1) Gril8ere Konfiskationen auch von nicht verlassenen Militli.rlandereien 
mussen wir annehmen, wenn die Erklarung, welche W. Otto, Priester und 
Tempel II, 93ft". fur die Bezeichnung der Landabteilungen im Fayum durch den 
Terminus ,,17j~o1J%lat vorschlitgt, richtig ware. Doch habe ich gegen diese Er
klii.rung groBe Bedenken, vgl. Grenfell-Hunt. P. Tebt. II S.169. 
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fur den romischen Staat als Grundlage seines Finanzsystems unbe
dingt notwendig waren, schufen die masse:.;thaften Verkiiufe des un
fruchtbar gewordenen konfiszierten Landes neue Scharen von lhto"nl
f.'ove!> , welchen dieselben V orrechte in bezug auf das von ihnen er
worbene Land zugesichert wurden, wie sie die Kleruchen und Katoken 
sowie die Besitzer der "1?~EL"-r;" besa1\en. Unter den Kiiufem waren 
sicherlich die Alexandriner und die agyptischen Griechen am stark
sten vertreten, und deshalb geht Tiberius Julius Alexander auf <Jie 
Frage uber dieses Land so detailliert ein. 

Doch verkauft wurden, wie wir aus P. Amh. 68 und P. Oxy. 721 
ersehen, nur unfruchtbare Parzellen. Was anders ausgenutzt werden 
konnte, blieb Staatsland Crij (jrxl1t).t"V) und wurde in derselben Weise 
wie das iibrige Staatsland ausgenutzt. Wir ersehen aus P. Oxy. 721, 
daB die konfiszierten "lij()ot nach der Konfiskation riJ (Ja6t).t"v wurden. 

Die N ormen des Verkaufes wurden nach ptolemiiischen Mustern 
von den Priifekten weiter ausgebildet. Wir kommen auf sie noch zuruck. 

Eine Epoche in dieser Ausbildung bi1det wohl, wenigstens fur 
das verkaufte Saatland, das Edikt des Vestinus. Dieser Prafekt war es, 
welcher fur das Saatland den Preis von 20 Drachmen pro arura fest
gestellt hat.i ) Er hat wohl auch die rechtliche Stellung dieses Landes 
als Privatland kriiftig unterstrichen. Weshalb es geschehen sollte, sagt 
uns die angefuhrte Stelle des Ediktes von Ti. Julius Alexander. Nicht aile 
Kaiser bzw. Priifekten waren gewillt, die Privilegien des als Saatland 
verkauften Landes zu wahren. Die ptolemaische Theorie des Ober
eigentums der Konige uber den ganzen iigyptischen Grund und Boden 
war keineswegs tot. Die neuen Katoken-, Kleruchen- und Privat
besitzerrechte bedeuteten aber einen kriiftigen Durchbruch dieser 
Theorie im griechisch - romischen Sinne. So fanden sich Prafekten 
besonders in den Zeiten, wo im romischen Reiche Finanznot herrschte 
(so unter Kaligula), oder wo das Hellenistische in dem Prinzipate 
kraftig unterstrichen wurde (so unter Klaudius) II), welche sich erlaubten, 

1) DaB feste Preise auch in bezug auf das Wein- und Garlenland existierten, 
bezeugt BGU. 929b 2-4: &11:0 1I:a~aBEll1ov [As] ~~,a-r;ollElxov x17}~ov slg ~p.nEa(W)V 
<Jlvnla[lI •.. J (&~ovells) I a (iJp.laovg) neol1-r;lp.ov dig -r;fjg (~~ov~lls) (BeaXpMg) ",p. 
Auch hier 8cheinen also die PraJekten in bezug auf das Saatland nichts Neues 
geschaifen, sondern nur die Normen des Gartenlandes auf dasselbe angewandt 
zu haben. Feste Preise scheinen schon in den Zeiten des P. Amh. IT, 31 exi
stiert zu haben. 

2) Dati die Verkii.ufe a.us dem vn6l.oyoll in der Zeit des Klaudius eifrig 
betrieben wurden und daB die Prii.fekten groBen Wert darauf legten, daIS die 
Verkaufe sich ungehindert entwickeln konnten, bezeugt BGU. 916. Der bier 
das Wort fiihrende Beamte sagt in den Z. 9 if.: ~1I I na~aBE£xllvova£ [y]fjv "," 

Rostowzew: Gesehichte des rOm. Kolonate.. 8 
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das von Privatbesitzern erworbene Land teils seiner Atelie und Kupho
telie zu berauben, teils es einfach als Staatsland, d. h. wohl als Erb
pachtland im Sinne der Ptolemaer zu behandeln. Dies letztere hieB 
aber auf die verkauften Liindereien die N ormen der Besteuerung und 
des Verkaufes des Erbpachtlandes iibertragen. Mit anderen Worten, 
es legten die Prafekten der riJ iWV'YJfL8Vfj, welche dadurch zur l&ox'rfj
'rog wurde, beq;o(J£ct auf und verkauften wohl, falls die inq;o(J£ct nicht 
bezahlt wurden, die Liindereien an andere Kaufer. Es ist sogar nicht 
unmoglich, daB auf diese Landereien die N ormen des Uberangebotes 
angewendet werden sonten, obwohl unsere Zeugnisse dariiber nicht 
reden. 

Gegen diese frbergriffe war das Edikt des Vestinus gerichtet, 
und gegen sie wendet sich auch Ti. Julius Alexander. Es scheint, 
daB die letzten Jahre Neros mit ihren Finanznoten und ihrer Despotie 
neue Versuche dieser Art mit sich gebracht haben: das Edikt Alexan
ders ist voll von Anspielungen auf die Praxis der nachsten Jahre, 
welche das Leben in Alexandrien und .A.gypten unertriiglich machte. 
Darum redet er so scharf iiber die Qualitat des Landes und das Recht 
der Besitzer desselben, nur die nct.ft'fjxov'rct - die Artabe, nicht das 
hq;o(J£ov, zu bezahlen. Dabei blieb es auch. In der spateren Zeit 
horen wir nichts von einer Erneuerung dieser Angriffe auf den agyp
tischen Privatbesitz an Grund und Boden. 

Wir bOren zwar von strengen MaBregeln, welche darauf hinaus
laufen, die verkauften Grundstiicke wenigstens ihre "a.ftrjxo'lnct voll 
bezahlen zu lassen (s. P. Amh. 68 zweiter Teil); es wird wohl nicht 
Zufall sein, daB gerade die Flavischen Prafekten eine griindliche Veri
fizierung des Tatbestandes vornehmen und trotz allerlei bureaukrati
scher Schwierigkeiten auf der vollen Bezahlung bestehen. Von Zeit 
zu Zeit kommt es vor, daB die Dorfadministration plOtzlich einige 
Aruren Staatsland unter der riJ l8£w'r£"'YJ (hier handelt es sich urn 
Katokenland s. weiter nnten) entdeckt und Bezahlung dafiir verlangt 
(P. Oxy. 718). Sonst aber bOren wir nur von weiterer Entwicklung 
des Privatbesitzes auf dem Wege dieses emphyteutischen Kaufs. Ein 
Beispiel haben wir aus dem II. Jahrh. (P. Tebt. II, 443), wo als Kau
ferin eine Frau erscheint, ein anderes aus dem III. (J. 246). 

Es ist eine breit aufgesetzte Urkunde aus Hermupolis (P. Lond. ill, 

~ii)'/l l1'1fOflaJV xaor' l~oi "vlXr(!arpil14t'aJl1lXV, ~1}V rJ! 6'Vv1}4t'(s£av) ~~(v) il£~(v) I [~]1j(!CiI£, 
Y"lX I"~ "VI1%8fl~S; 01l6lX .q '1fafla08£6tS; a.(,djs; ~1}V '1f(!a6EW i!£'1fool~1/t, '1f(!0In4t's6'&w£ 
rJ~ iv [cI'1/]I'0I1[aJ£ ';''1f0 ~cii(v) I XID!£or(flal"l"aorEaJv) xlXl oro;; /3(al1£1£xov) r(!(lXl£l£lXorEwS;) 
rErStorvtapiv1/. XOIor« ct~ ~« 6vvxpt4t'ivorOl Ill181v oL e'1f1J6orlXll"ivo£ 1£0t %P7JI"(an61£01) ';'11:0 
I',(v) Tt/3sfl[OV KllX'Vct(lo'V) !lin"tX(Oi), [or]m£ ivaorwt L Tt/3lJfl[[O]V KJ.(lX'VrJlo1J) I"'1jv[L.. 
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1157, p. 110 f.). 1) Der Kaufer ist ein beneficiarius praefecti Aegypti. 
Das Gesuch ist an den Strategen und Dekaproten gerichtet und wieder
holt die uns Bchon bekannten Formeln, 12 ff.: {Jov)"op,a£ wvtjocxo{}cx£ 
xcx'ttX 'ttX xE1Evo-ftEv'tcx -oep' -op,wv I ix 'toli 0"1p,oo£ov &~O {,~o[)"6rov] 

&:ep6Qov 'tOV Eis ~QiXow i~£rEYQap,p,Evov i~£ &~)"j] I np,fj Elxo6cx
~ Q[ &]Xp,[91 . . • .• (vgl. 7 ff.) und 20 f.: a61~EQ XVQW{}E£S &aYQrX'lfJw [cis 
't ]~v EV 'EQ/-t0v ~61H 0"1p,ooicxv 'tQ&~E~av, M.v I DB fLY] xVQrofrw oil xcx'tcx
O'XE{}'lj60/-tlXt 'tjjoE 'tjj al't'lj6t. 

Die besprochene Serie von Urkunden bezeugt uns also zur Ge
nfige, daB wir vor einer hoehwichtigen Erscheinung stehen. Wenn 
in der ptolemaischen Zeit der Privatbesitz meistens die Formen einer 
Erbpacht angenommen hat, wenn unter den Ptolemaern der Staat 
sein .A.nrecht auf das Eigentum am ganzen Grund und Boden fast 
ungeschmalert aufrechterhalten hat 2), indem er vielleicht nur das 
Wein- und Gartenland, das Hausland und die Hauser faktisch, nieht 
rechtlieh preisgegeben hat, so stehen wir in der romischen Zeit vor 
einer anderen Auffassung. Denn als Erbpacht kann das Ver
hi:iltnis zwischen Staat und Privaten bei den Verkaufen aus 
dem -o~61oyov nieht aufgefaSt werden. 

Mitteis 3) legt groBen Wert daranf, daB den Kiiufern eine Abgabe 
auferlegt und diese ausdrucklich in dem Kaufangebote, also auch in 
dem Priifektenedikte, welches als Grundlage fur das Angebot gedient 
hat, genannt und bestimmt wurde. Nach den obigen Ausfuhrungen 
ist es aber klar, daB diese Bestimmung gerade das Gegenteil von dem 
besagt, was Mitteis darin gesehen hat. Den Kiiufern wird garantiert, 
daB von ihnen kein ixepoQ£Ov wie von den Pachtern, den Bearbeitern 
des Staatslandes, den YEWQrOL gefordert wird. Sie werden zu Privat-

1) Dber den letzten Teil dieser Urkunde ist viel geschrieben worden, 
B. Wilcken (und Grenfell-Hunt), ArchivIV,5391f.; MHteis, Z. der Sav.-St. 
f. Rechtsg., XXVIII, 371; O. Eger, Zum ago Grundbuchw. bes. 63ff.; Lewald, 
Beitrage, 72f. FUr unsere Zwecke ist aber gerade der Anfang wichtig. Auch 
hier Bcheint es sich um gewesenes Militarland (%~/ij{lo~) zu handeln, welches den 
Namen ihrer letzten Besitzer, ale Landeinteilungen beibehalten hat. 

2) Dies bezeugt schon die oben charakterisierte Subsummierung aller der 
Landereien, welche nicht ri) pc((n}.~"~ sind, unter den Begriff der )Ii) iv &cpEtJE£; 
in diese Rubrik gebOrt anch die )Ii) i!l'IIJWt'1j't'Os;. Es ist kein Zufall, daB sich 
dieser Begriff schon in der letzten ptolemaischen Zeit zerBetzt und in der romi
Bchen verschwindet. Denn die ri) feQ" wird in der romischen Zeit zu einer 
Unterabteilung der )Ii) plXtJ~l~%~ bzw. tY7J/LOa[a, die rii IcYL6w~1j't'os aber wird zu 
richtigem Privatlande ebenso wie das frUhere MilWirland. Tij iv &rpEaE£ sind 
diese Landereien nicht roehr. 

3) Zeitschr. d. So.v.-St. a.. a. O. 
8* 



116 II. Das romische Agypten. 

besitzern, natiirlich nach der provinzialen Norm, und bezahlen daher. 
die xtX-IhixOVTtX - eine feste Steuer. 

Es gibt aber auch andere Merkmale, welche es uns nicht er
lauben, von einer Erbpacht zu reden. Der Verkauf geschieht nicht 
auf dem Wege del' Auktion. Del' Preis der verkauften Aruren steht, 
wenigstens seit Vestinus, fest - 20 Drachmen pro arura. In dieser 
Hohe erhiilt er sich bis zum III. Jahrh. DemgemaB gibt es auch 
keine 7tcQ£7totl')cHS, welche fiir die Erbpacht charakteristisch ist, und 
wohl auch keine Erschwerung des Uberganges in die Hande del' 
Erben, wie wir sie fur die Erbpacht wenigstens vermntet haben. 

Kurz und gut, es ist keine Erbpacht, ebensowenig wie das Ver
haltnis del' xcXt:o£xo£ und x).l')Qovxo£ zu ihren Grundstiicken unter 
diesen Begriff einzuzwangen ist. Aile Merkmale del' Erbpacht, soweit 
wir sie kennen, fehlen hier vollstandig. 1) 

Auch die Prozedur des Kaufes ist viel einfacher ala bei del' Erb
pacht. Einfache Eingabe seitens des Kaufers, Verifizierung, ob das 
Grundstiick wirklich zum v7t610rov gehort, dann die 7tCXQcfc}E£~£S und 
die Bezahlung del' np/1/. Das Verhaltnis del' n'CX(>MH~£S zur Feststellung 
del' Erfiillung ihrer Bebauungspflicht durch die Kaufer bleibt leider 
unklar (vgl. oben S. 108). Wichtige Aufschliisse enthalt BGU. 915, 
doch kann ich sie nicht recht verstehen. Es scheint, daB hierin del' 
wunde Punkt des ganzen Systems lag, und daB gerade die schlechte 
Regulierung dieses Punktes einerseits zu den in BGU. 915 gestreiften 
Schwierigkeiten fur die Kaufer, andererseits zur Schadigung des Staates, 
wie im zweiten Teile des P. Amh. 68, fiihrte. Auch wissen wir nicht, 
was im Faile del' Nichterfiillung del' Bebauungspflicht seitens des 
Kiiufers geschah. Das Land kehrte wohl einfach in die Rubrik des 

1) Lehrreich ist der Vergleich unserer Urkunden mit den ptolemlHschen 
Akten der Th. Bank III- IV, welche auch liber den Verkauf von &J{U1toux. 
handeln. Wie oben schon hervorgehoben wurde, solI hier das verkaufte Land 
die iiblichen ixrpoQux bezahlen, im Falle der Nichtbezahlung wird daB Land 
wieder verkauft (col. I, 13 :If.). Nirgends wird ausgesprochen, daB die ixrpoQux 

nicht gesteigert werden diirften. Alles spricht aber dafiir, daB diese Steigerung 
das Normale war. Es ist aber in Betracht zu ziehen, daB das verkaufte Grund
stuck, obwohl &JSU1tO'C011, doch nicht &rpO(!011 war. Es ist anzunehmen, daB in 
der romischen Zeit die &Uu1tor:a, welche fruchttragend waren, einfach nicht mehr 
verkauft wurden. Die Urkunden der friiheren Kaiserzeit (oben S. 101), welche von 
solchen Verkaufen red en , beziehen sich, charakteristisch genug, auf Besitz von 
'l/nloi r:o:n:o£, d. h. auf Hausland. Die vererbpachtete ri) IJ1to(!ip,Tj der ptolemlii
schen Zeiten wird wohl, wo sie unter den Romern in die Hande des Staates 
kommt, einfach als rii (1aIJtl.lll~ behandelt, d. h. in derselben Weise wie die 
ri) (JatJ£I.£,,~ verpachtet. 



Erbpacht oder Privatbesitz? B£~J"tO.fhix1J iyxn)6EwlI. 117 

vn6loyov und xi"IJOS zuriick.1) Doch dariiber werden uns hoffentlich 
recht bald neue Urkunden AufschluB geben. 

Das ganze System scheint nach den oben besprochenen Urkunden 
in der Verwertung des unfruchtbar gewordenen Landes, welches friiher 
von den Kleruchen und Katoken bewirtschaftet wurde, seinen Aus
gangspunkt gehabt zu haben. Aueh in den Zeiten Neros sind es noch 
dieselben Liindereien, welche verkauft werden. Es scheint aber, daB 
spater aueh andere unfruchtbar gewordene Landereien in derselben 
Weise ausgenutzt wurden. 1m dritten Jahrhundert heiBt das verkaufte 
Land einfaeh V7lo).0Yov lXrpo(!ov (P. Lond. III 1157 p. 110 Z. 8 und 14). 

Wieviel Land auf diese und ahnliche Weise zu Privatbesitz 
wurde, liiBt sich natiirIich statistisch nieht feststellen. DaB es aber 
keine quantites neglige abIes waren, bezeugen mehrere Nachrichten, 
welche uns von dem Wachstum des privaten Grundbesitzes in den 
ersten drei Jahrhunderten Zeugnis ablegen. 

Ich erinnere zuerst an die weit entwickelte Tiitigkeit der {jt{V,w
.ftt1"'YJ -r;wv E'Y,,-r;?jIJEOJV in der romischen Zeit. Mogen die (jt{j).w.ftfj"at 
nieht erst in der romischen Zeit entstanden sein, was vorHiufig doch 
die wahrseheinlichste, auch allgemeilJ. angenommene Annahme liber 
ihren Ursprung ist, mogen sie sieh, soweit wir wissen, doeh haupt
sachlich sowohl mit dem Haus-, Wein- und Gartenlandesbesitze als 
auch mit dem Grundbesitze der Katoken und Kleruchen abgegeben 
haben, sieher ist, daB, wenn das Privateigentum nicht bestiindig hatte 
erweitert werden konnen und von Jahr zu Jahr nicht gewaehsen ware, 
was unseres Wissens nur auf dem oben angegebenen Wege geschehen 
konnte, dieser Bibliothek nicht die groBe Aufmerksamkeit von den 
Behorden geschenkt worden wiire, die sich z. B. in dem bekannten 
Edikte des Mettius Rufus wiederspiegelt. 2) 

Man erinnere sich weiter der vielen Papyri, welche uns die 
YE01JXOVVUS nennen, und man vergegenwartige sich die Rolle, welche 
sie im Finanzleben Agyptens gespielt haben. Es ist doeh sieher, daB 

1) Aus den Angaben der BGU. 563 konnte man vielleicht schlieBen, daB 
die betreff"enden Grundstiicke konfisziert wurden. 

2) Uber die ~£~J,,£O,fhiKlI {YKt:l}aEWlI siehe jetzt die treffliche Untersuchung 
von O. Eger, Zum agyptischen Grundbuchwesen in romischer Zeit, Leipzig 1909. 
vgl. Lewald, Beitrage zur Kenntnis des romisch-agyptischen Grundbuchwesens, 
Leipz.1909. Hatte Eger die Beziehungen zwischen P. Amh. 68 und den analogen 
Dokumenten einerseits und dem Ed. Ti. Jul. Alex. Z. 31 f. erkannt und aHe diese 
Nachrichten auf die yi'i lr1u)wf1Jt:os bezogen, wie es oben geschehen und allein 
moglich ist, so hatte er S. 38, 1 nicht gezweifelt, daB in dem Edikte des Mettius 
Rufus (Pet. d. Dion. VIII, 82) unter t:~11 ir1iall Kt:ij6IV wirklich nur der Privatbe
sitz und keine Erbpacht gemeint ist. 
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sich der nO!,Jog der Liturgen beinahe ausschlie.Blich aus ihrem Haus
bzw. Fabriken- und aus ihrem Grundbesitze zusammensetzte,l) was 
sich auch 6fters in den Beischriften zu den Namen der Liturgen in 
den betreffenden Listen, welche YEOVXWV in der und der Kome lauten, 
auBert. 2) Zu den liturgischen Beamten fiige man auch die verschie
denen Steuer- und Landpachter hinzu, und man bekommt eine gewaltige 
Armee von meistens kleinen Grundbesitzern, in deren Reihen sich 
natiirlich nicht nur die Katoken und Kleruchen befanden. S). 

1) fiber die Bedeutung des no(>os 8. Wilcken, Ostraka.I, 507, vgl. O. Eger, 
Grundbuchw., 199, 1 und 75, 1. 

2) s. z. B. P. Fay. 23; 24; 304 u. a. 
3) M. E. gaben diese Liturgien, welche auf dem Grundbesitze als fester 

Basis aufgebaut wurden, auch den ersten AnstoB dazu,. staatliche fJ£~J.£OftfJlt(n 

1:'0011 syxn)fJEOJlI zu Bchaffen. Die privaten Geschafte, welchen die ~£~"£Oftfj)f.CX£ 

auch dienten, kamen erst in zweiter Linie in Betracht. Fitr die Regierung, 
welche ihr Finanz- und Administrationssystem auf der Liturgie aufbaute, war es 
unentbehrlich, genau zu wissen, welcher Grundbesitz frei, welcher dagegen be
lastet war, in wessen Handen sich die eine oder andere Privatparzelle befand, kurz 
und gut die Regierung muBte wissen, was in Wirklichkeit das liegende Ver
mogen des einen oder anderen Liturgiepflichtigen war. Auf diese Weise war es 
nur moglich, den vielen und haBlichen Prozessen, welche die Protopraxie des 
Staates nach sich zog, wenigstens teilweise aus dem Wege zu gehen. Der fiska
liache Charakter des agyptischen Staates hat naturlich hauptsachlich seine In
teressen bei der Schaffung eines komplizierten und teuren Instituts im Auge ge
habt. Do. das Liturgiensyatem sich erst in der romischen Zeit zusammen mit der 
Entwicklung des Privatbesitzes von entwickelt hat, so ist es naturlich, daB auch 
die ~. ll. erst in der romischen Zeit entstehen konnte. Alle hier angedeuteten 
Gesichtspunkte sind in den beiden oben zitierten neuen Untersuchungen uber die 
~. s. nicht scharf genug betont. Zwar heben sowohl Eger wie Lewald hervor, 
daB die ~. E. keineswegs fUr die Steuerveranlagung geschaffen worden sind; beide 
haben - wie ich im Archiv III schon ausgesprochen habe - ganz richtig be
tont, daB fitr diese Zwecke die Grundbiicher der Dorfschreiber dientenj aber 
indem sie diesen Zweck der ~. E. als nicht vorhanden verneinen, vergessen sie -
O. Eger nur zum Teil, Lewald ganzlich -, daB fUr den agyptischen Staat die 
Liturgiefrage ebensowichtig wie die Steuerfrage war. Ohne liturgische Beamte 
und Pachter war keine sichere Steuerhebung und Steuerveranlagung moglich; 
ohne einen festen und irumer evident gehaltenen no(>os waren diese Beamten und 
Pachter nicht brauchbar; es muBte also eine Instanz existieren, welche auf die 
erste Forderung der Regierung hin sofort sagen konnte, ob der eine oder der 
andere Grundbesitzer auch fahig war, eine fUr ihn in Aussicht genommene Li
turgie zu tragen. Mit der Ausgestaltung des Liturgiesystems und dem parallelen 
Wachspn des Privatbesitzes war die gewohnliche Administration nicht mehr 
fahig, auch diese Aufgabe, wie sie es in der ptolemaischen Zeit tat, zu erfiillen; 
es wurde unbedingt notwendig, eine eigene Behorde dafiir zu schaff'en. Von selbst 
aber verkniipfte sich damit auch die Wahrung der Privatinteressen, denn diese 
waren in Agypten mit dem Staate so eng verknupft, wie es einem modern den
ken den Menschen kaum moglich erscheint. Denn, wie die folgende Untersuchung 
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Dazu kommen noeh mehrere zerstreute und zuili.llige Nachrichten 
liber Landbesitzer in den Kaufkontrakten (s.oben), Testamenten Cwo 
leider nicht immer die rechtliche Qualitii.t des Bodens angegeben wird), 
den verschiedenen &:ltOr()(~<pa~ und anderen Dokumenten. 

Von letzteren zitiere ich nur folgendes hochst charakteristische 
Material. lch erinnere vor allem an den bekannten Papyrus Amh. 79 
(J. 186), welcher von einem Besitzer von 7000 Aruren redet (b. xlo:ltfj!; 
";WV .&1)6"av(>wv hat er diesen Besitz zusammengebracht.) 

GroBe Grundbesitzer siud auch die Romer, welche fiir die Ver
waltung furer Giiter besondere Prokuratoren ansteUen (s. z. B. P. Oxy. 
727 J. 154 n. Chr.; BGU. 390 (J.148 n. Chr.) vgl. Wileken, Ostr. II, 898 
wo Gliter eines T. Aelius Titianus von seinem Prokurator verwaltet 
werden).l) Diesen GroBgrundbesitz wird man sieh doeh hauptsachlich 
auf dem Wege der Ankaufe entstanden denken miissen und dabei 
werden die Ankitufe vom Staate nicht die letzte Rolle gespielt haben 
(s. z. B. P. Oxy. 71 col. II aus d. J. 303 n. Chr.) 2). 

Neben der rii l&on:£xrJ, welche sieh, wie wir gesehen haben, aus 
dem Militarlande entwiekelt hat, trefi'en wir in Agypten eine andere, 
nicht weniger interessante und vielleieht noeh wichtigere Form des 
Privatbesitzes. leh meine die o-o6"ta£, welche uns mehrfaeh bezeugt 
und auch mehrmals besprochen worden sind. Trotz des vielen Mate
rials und der scharfsinnigen Untersuchungen, besonders von O. Hirsch
feld und U. W ilcken, ist die Frage nach der Entstehung und der 
Stellung der oMtcu noch lange nicht gelost. Die Ursache davon ist 
darin zu suchen, daB die o-o6"&a£ uns meistens nur dem N amen nach 
und zwar aus einer Zeit, wo sie schon in den kaiserlichen loro!; 
o-(,6"£axo!; iibergangen waren, bekannt sind. Unsere Nachrichtenstammen 

a.uf Schritt und Tritt zeigen wird, gab es in Agypten keine Privatbesitzer, die 
in dem einen oder dem anderen Sinne dem Staate nicht obligiert gewesen waren. 
Au8er diesen Gesichtspunkten erkli!.rt die l!'iirsorge der Regierung fur da.s Privat
land wohl auch die Beobachtung, welche wir bei der Untersuchung uber die 
Tri!.ger dieses Besitzes machten. Soweit unser Material reicht, sahen wir, da8 
die Besitzer der rii l(hmn'K~ zum gro8en Teil Griechen und Romer sind, z. T. 
Veteranen, welche sich in Agypten angesiedelt haben, s. z. B. das Verzeichnis 
der in Karanis und Soknopaiu NesoB wohnenden Griechen und Romer bei Wes
sely K. und S. N. 45ff. 

1) S. dariiberWenger, Die Stellvertretung im Rechte der Papyri 1906, 219f.; 
Mitteis, Romisches Privatrecht, I, 280f. 

2) Uber die Verhi!.ltnisse im IV. und dem folgenden Jh. s. jetzt die treff. 
liche Arbeit von M. Gelzer, Studien zur byza.ntinischen VerwaJtung Agyptens, 
Leipzig 1909 (Leipziger historische Abha.ndlungen, XIII) , S.64ff. Ma.n ersieht 
aus dem von ihm angefuhrten Materia.l, wie gro8 die Zahl der rEoiixOI und 'K~1)
'l:O(lE[; seit dem IV. Jh. ist. 
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meistens aus dem H.-HI. Jahrh., einiges auch aus der zweiten Halfte 
des ersten, die selbstandige Existenz der ovo{a~ aber hat ihre Bliite
zeit in der ersten Halfte des 1. Jahrh., aus welcher iiberhaupt nur 
wenige Nachrichten auf uns gekommen sind. Spater, viel spliter, 
scheinen die ovoLat wiedermal aufgebliiht zu sein, doch diese Bliite 
gehort erst ins IV. und die folgenden Jahrhunderte und kann fiir die 
Charakteristik der ovo{at des 1. Jahrh. nicht verwendet werden. 

Was ist nun aber oVo{a? Das Wort entspricht dem romischen 
Begriffe Patrimonium und bezeichnet das Vermogen, das Eigentum 
einer individuellen oder auch kollektiven Person. Die ptolemaische 
offizielle Sprache gebraucht das Wort nur selten (s. z. B. P. Tebt. I, 6, 
23 in einer fragmentierten Stelle, wo vom Tempelbesitz die Rede ist) 
und keinenfalls technisch. Dagegen hat es in der romischen Zeit so
fort einen technischen Sinn bekommen. Es bezeichnet den Landbesitz 
bestimmter Personlichkeiten und wird in der Form ovo{a 'WV 8Eiva 

oder ovo{a EEvE'JuaVr; und ahnl. gebraucht. Diesel' Sprachgebrauch 
erhellt am klarsten aus einer Zusammenstellnng del' uns bekanllten 
ovo{at del' ersten drei Jahrhunderte, welche ich hier als Material zu 
meiner weiteren Untersuchung beifiige. Vollstandig wird auch dieae 
Zusammenstellung, wie die fruheren von Wilcken, Hirschfeld, Gren
fell-Hunt!), nicht genannt werden durfen, helfen wird sie uns aber doch. 

1. 'Ay(mr1ttav1j BGD. 1047, TI, 14 (Hadrians Zeit). 
2. 'AYQEl1t1twtavr; "a~ • POv-rd,Atav1j; Aufschrift auf einer Tabelle 

aus Erz aua dem Berliner Museum (Inv. n. 10592); Erman, Z. f. ago 
Spr. 1890, 59. 2) 

3. 1tQoJuQov ••• a [ ... J I ~fta-r{ag VVVEl. 88 -rOV LE[Qro-ra-ro]v -ra!£E[tov 
BGD. 475, 1-2 (II. Jahrh.). 

4. 'Avihav1j. BGU. 985 (?) (J.124); 199? 10 (J.194); 810 (J.208); 
P. Stra13b. 1108 (Wilcken, Arch. IV, 142ff.). 

5. (1tQouQov) 'AvovtJa. P. Lond. II, 214 p. 161 (J. 270-275).3) 
6. 'Av-rrovtav1j. BGU. 212,5 (158); 199,9 (194-5); 653, 11 (207/8); 

277,7; P. Fay. 60, 6 (J. 149); Goodspeed, P. Chic. 7, 3. 

1) Wilcken, Ostraka, I, 643ft'.; Hirschfeld, Der Grundbesitz der rom. 
Kaiser, Klio II 292:fi'.; Grenfell-Hunt, P. Tebt. II App. II p. 365ft'., wo unter den 
geographischen Namen aus dem Fayum auch die Namen der Of!IJlc!/t erwahnt 
werden, obwohl sie, wie unten noch zu zeigen ist, keineswegs durchaus eine topo
grapbiacbe Einheit dargestellt haben. 

2) Auakunft uber diese Tabelle verdanke ich der Liebenswiirdigkeit W. 
Schubarta. Sie gehort wobl ins II. Jahrh. n. Chr. 

3) Dazu Mitteia, Rom. Privatrecht I, 369,55. Es ha.ndelt aich in dieaem 
Papyrus nicht um eine Bodenvindikation, sondern urn eine SchRdigung des Gutea 
durch unrechtmitBiges Fallen eines Baumes. 
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7. nQo-rEQov'Av't'ro[v1las {}vya't'Qos .{}[EOV] I Klav~iov. P. Fay. 40 
(162-3); vgl. BGU. 280,4 (Goodspeed 4, 4) und P. Rain. 178: 'Av't' ... 
oV6ia. 

8. GroBe Gliter der Antonia, der Gemahlin des Drusus, sind uns 
bekannt aus P. Oxy. 244 (J. 23 n. Chr.). In der Urkunde fehIt aber der 
Terminus ov6ia. 

9. Ma(lxov'Av't'rovl[ov ll]aHav't'os (nQouQov) ralUa~ llro).}.'I (der 
Name der Vorbesitzerin ist wohl nicht richtig gelesen, vielleicht' Iov
Uas llroH1'j~ vgl. n.17 (so auch Wilcken brieflich)). P. Lond. II, 
195 p. 127,15.1) 

10. M. Antonius Pallas. P. Lond. III, n. 1223 p. 139 (121 n. Chr.). 
11. (nQouQov) I 'An(rovos. BGU.8 II, 18 u. 24 (J. 248). 
12. (n(Jo't'EQoV) 'Iov).(ov I 'A6'X[An]nu{d'ov. P. Fay. 82, 15 (J. 145). 

Es wird eine Zahlung fiir Z. 14: 't'Elrov~"( fis) &ul( Elas) 'Ad'(Havfi[S] I 
0~6£a(,,(rov)] p,~6'.{}(roTWV) (nQ6TE~oV) 'Iov).{ov I 'AO'''[An]n~&d'ov erwahnt. 
Die Lesung Wilckens oV6~a[x(rov)) !1£{i{}(ro't'WV) , welche unbedingt 
richtig ist, liiBt mich die Verbindung 'Ad'(J£avfJs mit dem hinzuzu
denkenden OV6'ia~ bezweifeln. Ahnliche Bezeichnungen einer oV6ia 
(Kaisername adjektivisch) sind mir unbekannt. Ich wiirde eher 'A~(J£a
viis mit TEAroV£XfjS &ulctas verbinden und an eine irgendwie mit 
Hadrian oder vielleicht mit der 'Ad'QHXVij (3£{Uw{}tj"'I'J verkniipft~ Steuer 
denken.!) 

13. TE(lp,av£xtavtj. P. Lond. II, 445 p. 166 (14-15 n. Chr.); 
P. Rain. 178 (unter Kaligula)S); spatere Erwahnungen gehOren in 
das Jahr 158 n. Chr., es sind die bekannten Saatdarlehenquittungen 
BGU. 160,0; 441, 4; Goodspeed, P. Chic. 6,4; 10, 4; 31,7; 70,5; 81,5. 
Vgl. P. Louvre: ~')'01)P,EVOS TEQp,aVt"Eavfjs oiJo(a(s) (II. Jahrh:, un
publiziert, ohne Nr., nach einer Mitteilung Wilckens) und BGU.810, 
II 7 (J.208; nach der Lesung Schubarts; Hinweis von U. Wilcken). 

14. AtovV6'od'roQ£avlj. P. Lond. III, 900 p. 89 (J. 94-95 oder 
110-111 n. Chr.); P. Oxy. 986, YIII-IX; P. Gen. 38 (J. 207-8). 

1) In Z. 1 wird hier eine ?(1:i'jats i.Eyopi'll'Yj (der Name ist nicht erhalten) er
wahnt. 

2) Zu diesen Ausfiihrungen wiirde vortrefflich passen, wenn sich die Zah
lung 1:EA.Ol'lltXiis &rEJ..Elas 'A~Qta'lli'js als ein eigener Posten herausstellen soUte, 
was der Fall sein wl1rde, wenn, wie Wilcken vermutet, in Z. 13 i~ wegfiele, 
nnd nach 'A~Qtaviis [.F. n<J'.] einzusetzen ware. Doch bezeichnet Wilcken diese 
seine Vermutung bloB als "Einfall". Eine (oiJala) AiJvtat1l~ ist vielleicht in 
Tebt. II, 344, 17 erwahnt. Doch ist es gar nicht zweifeUos, daB unter AiJ"tat1l~ 
wirklich eine oiJala gemeint iat. Die oiJala 1:a/Lta?(~ (%Q01:EQOV) 'A/L/LCiW{OV vtoiJ 
A'II[ a ]~ayo(>ov, P. Lips. 101, IT, 21 gehOrt ins IV.-V. J ahrh. 

3) Wessely, Knranis nnd Sokn. N., 13. 
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15. 'Ep,~Qf). BGU. 106,4 (J. 199). 
16. (:n:(lO't'EQOV) @ECJJVE{VOV. BGU. 63 (201) (mit den Lesungen 

W ilckens in den Add. zum 1. B.) und 382 (206). 
17. 'Iovl(tas) IIro).J..'fj(~). P. Lips. 113 (J.127-8). 
18. 'IovMas I .z;Ef3aorf)~ xal, nQ!Lav~xov XaCIJCfQf!~' P. Lond. II, 

445 p. 166 (a. 14-15 n. Chr.). 
19. Kap,'fjl~avtj; Ofters in den Saatdarlehenquittungen erwiihnt. 

BGU. 204, 2; 438,4; 211,3; 206,3; 160,5; 104,5. Goodspeed, P.Chic. 
27,6; 28,4; 57,5 u. a. (s. den Index). o-ooCa wird nirgends hinzu
gefiigt, es kann aueh rf) hinzugedacht werden. 

20. AovQ (= AovQ(~av~)?). Auch aus den Saatquittungen be
kannt. BGU. 105,6; 284; Goodspeed, Index. 

21. Ma~"'l'}va~navtj. BGU. 181, 7 (J. 57); P. Lond. III, p. 89 
(I. Jahrh.); Tebt. II, 343, IV, 76 (II. Jahrh.); P. Chic. 81, 4 (J. 158). 

22. (:n:QOtEQov) MEooa}.{VfJS. Wessely, Karanis und Solm. N., 4 
(P. Rain 2) (I-II. Jahrh. n. Chr.), vgl. MEooaUv'l)S xrf)o~s auf einer 
Bleitessera Dattari, Numi 6506 und CPR. 243, 8f., wo nach Wilcken, 
was mir auch Zereteli bestatigt, {m;o!L~o&CJJ't"fl MEOaA[w~avf)s] I o-ooCas 
zu lesen ist, vgl. P. Fior. 40, 8 (Wilcken, Arch. IV, 432): MEooJa
l£v~ava Mdrp'l). 

23. (:n:QOtEQov) NaQxio6oV. P. Rain 131 (Nero). Wessely, Specim. 
isag. tab. 11,20-21 (Kopie p. 7), vgl. Wilcken, Ostr. 1,392. 

24. NOQ~ava XlaQa. P. Lond. III, 1213-1215 p. 121ft'. (J.65 
bis 66 n. Ck) bes. P. 1215, 15. 

25. IIErQCJJv~av1. BGU. 650, 3 (J. 60-1 n. Chr.). 
26 . .!JEVE,,~av1i; ohne Zusatz von o-Oota in mehreren Saatquittungen. 

BGU.104; 172; 202; Goodspeed, Index, vgl. P. Lips. 115,6 (Wilcken). 
27 . .!JEOv'l)Q~a[vN. P. Lond. III, p.89 (1. Jahrh.); Goodspeed, 

P. Chic. 76, 3. 
28 . .!JEOVtjQOV; ohne Zusatz von ovoCa in Goodspeed, P. Chic. 

19,5; 47,3 u. a. (s. Index); BGU.31. 
29. Tf:r:ov (oiJota~ Ttrov) BGU. 979, 5; 980,5,13 (J. 160-161 

n. Chr.); Wilcken, Arch. II, 387, wo er einen in seiner Sammlung 
befindlichen Text zitiert. Vgl. X't'tj[OHS T](1£QV P. Oxy. 62 v. 1-2; 
Wilcken, Arch. III 185, 1. Am wahrscheinlichsten ist es, daB hier 
die GiIter des Kaisers Titus (als Thronfolgers?) gemeint sind. 

30. CP~).o8ap,ov. BGU.512 (Antoninus); BGU.21O, 4; 262, 3; Good
speed, Index (Saatquittungen). Ob auch P. Lond. II, 194 p. 124 
(1. Jahrh.) dieselbe o-Ooia mehrfach erwiihnt, ist leider nieht ganz 
sieher, s. Z. 24, 44, 48 u. ofters. 

Man sieht, daB alie bis jetzt bekannten o-Ooia~ durch N amen ihrer 
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Besitzer und Vorbesitzer bezeichnet werden. Diese N amen zerfaUen 
in zwei groBe Gruppen. Erstens N amen hochstehender romischer 
Personlichkeiten, zweitens eine Reihe griechischer Namen, welche 
teilweise romischen Burgern angehOren. 

Zur ersten Serie gehoren: 
1. Angehorige der kaiserlichen Familie: Antonia (Klaudius' 

Tochter), Antonia (Drusus' Frau), Agrippa (wohl eher Agrippa Po stu
mus, als der bekannte Freund des Augustus, obwohl auch der letztere 
nicht ausgeschlossen ist), Agrippina (ob die Altere oder die Jungere, 
bleibt ungewiB), Livia, Germanicus (wohl der Jungere), Messalina, 
vieUeicht Titus. Man sieht - fast lauter Namen aus der Zeit bis auf 
Galba. Seit Galba horen wir fast nichts mehr von Besitztiimern der 
Mitglieder der kaiserlichen Familie in Agypten. 1) 

2. Angesehene Romer aus senatorischen und ritterlichen 
Familien. Unter diesen lassen sich folgende mit bekannten Person
lichkeiten in Zusammenhang bringen: Maecenas, Petronius, Seneca, 
M. Antonius Pallas. 2) Die anderen lassen sich nicht identifizieren, so: 
Lurius, Severus, Rutilius, auch die Frauen Norbana Clara, Julia 
PoUa (?) (daB in der rfi bzw. oMiCt Kap,1)J..uxvi; der Name eines Cami
lius steckt (P. Meyer bei Hirschfeld, Klio II, 294, 7), ist kaum 
anzunehmen, sonst werden die Namen korrekt wiedergegeben). 

3. Kaiserliche Giinstlinge: M. Antonius Pallas, Narcissus. 
Zu beachten ist es, da.B auch hier fast aIle bekannten Namen in 

das I. J ahl'hundert gehoren. Von den griechischen N amen ist leider 
kein einziger bekannt. Man mochte gerne in dem Apion den be
kannten Trager dieses Namens erkennen, ebenso den Julius Asclepiades, 
welcher in P. Fay. 87, 6 als cpd.6oocpor; bezeichnet wird, mit dem be
kannten Asclepiades (Suet. Aug. 94), welcher vielleicht mit dem Ver
faaser der Alyvn'H('t)(.(x (FHG. III,306) identisch ist, zusammenstellen, 

1) Die Kaiser selbst als personliche Inhaber einer ouale: erscheinen sem 
selten. Nur einmal konnte man vermuten, dati Klaudius als Eigentiimer einer 
ungenannten X'l:ijats genannt wird, und mehrmals wird Nero als Eigentiimer 
von oualm bezeichnet, welche friiher anderen Personlichkeiten gehOrt haben. 
Ob die oualrxt Tl'l:OV mit 8icherheit mit dem Kaiser Titus zusammenzubringen 
sind, bleibt mir vorHiufig zweifelhaft. S. unten. 

2) Dieser M. Antonius Pallas ist keineswegs identisch mit dem Pallas del' 
Klaudischen Zeit. Denn in dem P. Lond. III, 1223 p. 139 (J. 121 n. Ohr.) wird er 
~ls Inhaber seiner ouale: bezeicbnet. Es wird also der Vater des gleichnamigen 
Konsuls suff. VOll J. 167 (Prosop. 1, 102 n. 684) sein. Es ist moglich, daB er sein 
Vermogen von seinem beriihmten gleichnamigen Vorfahren geerbt hat (moglich 
ware es sogar, daB es sein 80hn ist). In dies em Falle miiBte man ann ehmen, 
daB Nero einen Teil des kolossalen Vermogens des Pallas den Kindern hinter
lassEln hat. 
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doch bleiben alle diese Versuche im Bereiche der bloBen Moglichkeit. 
Merkwlirdig ist es, daB agyptische Namen sehr selten vorkommen. 
Denn der 'Avov{3as (J. 270-275) wird als gewesener im;O/LVr;/LCXTo'}'(Ja
cpo bezeichnet, war also demnach sicherlich kein Agypter. Es bleibt 
also nur 'Ef-t{3(J1JS (n. 15, einen Personennamen eines Agypters erblickt 
darin Wilcken). 

Uber die geographische Lage der meisten of;otrx~ sind wir recht 
schlecht unterrichtet. Aus den Angaben der Saatquittungen 1) er
scheint es sogar als gesichert, dati wenigstens einige of;c;tcx~ sich aU8 
Landparzellen, welche zu dell Gebieten verschiedener Dorfer gehOrt 
haben, zusammensetzten. Die geographische oder topographische Ge
schlossenheit gehort also nicht zu den Merkmalen einer of;o£cx. 

Was der of;otcx ihre Einheit gibt, ist die Tatsache, dati der ganze 
Komplex einer und derselben Person gehort. Dies ergibt schon der 
Name of; ota , Vermogen, selbst und ihre Bezeichnung durch den 
Namen des Besitzers. Auch wo zwei Namen eine ovota bezeichnen 
(Julia Augusta und Germanicus, Agrippina und Rutilius), handelt es 
sich wohl urn eine of;c;ta, welche zum Bestandteile einer anderen ge
worden ist. Diese Auffassung legt wenigstens die Zusammensetzung 
der ovota des Pallas nahe: sie scheint sich aus einer Reihe von 
Grundstiicken, welche friiher anderen gehorl haben, zusammengesetzt 
zu haben. 2) 

Auch administrativ wird die of;c;ta als ein Gauzes gehandhabt. 
fiber die Zeit, wo fast aIle oVo{cu zu kaiserlichem bzw. Staatsvermogen 
wurden, wird noch unten zu sprechen sein. Rier interessiert uns die 
of;ota ala selbstandige, einem Privaten gehorende Einheit. 

Leider besitzen wir liber die Organisation und Verwaltung solcher 
of;ota~ nur sehr wenige Nachrichten. fiber die Wirtschaft einer pri
vaten oV(J{a handelt del' zweite Abschnitt des P. Lond. II, 195 p. 127. 
Der erste Teil enthalt die Aufzahlung del' Z. 1: 7:EU(Jf-tar( a) "njoEOJS 
AEI'0 f-t EVr;(s) [ .... .]. T~{3EQ{[ ov ] Katc;aQos 2:E{3lflJ'fC!f! [ ... .J. Der zweite 
giht ein iihnliches Verzeichnis der Zahlungen einer of;ota des M. Antonius 
Pallas. Es sind lauter Zahlungen des Wein- und Gartenlandes, darunter 
fiir die '}'EWf-tE7:Qta und &nollo£Qa. Darf man daraus schlieBen, daB auch 
die kaiserlichen Gliter die gewohnlichen Steuern entrichteten? Dies 

1) S. die Bemerkungen Goodspeeds in seiner Einleitung zur Publikation 
der Texte aus Chicago. 

2) Doch schreibt mir Wilcken dariiber folgendes: "ich habe mir iibrigens 
zu (b) notiert: ,Recto'. Wenn das richtig ist und also (a) daB Verso, so folgt, 
daB die in (b) genannten Gitter (& ... ) nicht mit Pallas zu verbinden sind." In 
diesem FaIle hiitte Pallas nur die ovt5lcx der Julia Polla (?) in seinem Besitze. 
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ist urn so mehr zweifelhaft, als die Beziehung des Kaisernamens zur 
Bezeiehnung des Gutseigentfimeri't und nicht zum Datum 1) gar nicht ge
siehert ist. An sieh hatte es gar niehts Auffallendes, denn auch spater 
haben die p,£6,froo't'a1 der Grundstiicke der ratio usiaea wohl auch die 
fibliche Steuer zu entrichten gehabt. 

Wichtiger ware es, wenn auch die Bezahlungen der Gfiter des 
Pallas erhalten waren. Denn daraus konnten wir schlieBen, daB auch 
die privaten ovtJ{a£ keineswegs steuerfrei waren. Doch sind von den 
uns interessierenden Posten nur gauz winzige Reste erhalten. 

In P. Lond.II, 445 p. 166 (a. 14-15 n. Chr.) klagt ein YEoo(r}'6~ 

'rWGW Marprov 'IovUcx~ I EEf3lXtJ-r~g xlX~ H(Jp,cw£xov KIX{Cf~Qqg I oV'r'o~ 
d'a S) xtxi tX1to).vtJtp,ov -rij~ I lXiJ't'~g oMtag (vgl. P. Rain. u. '178) fiber 
einen an ihm veriibten Weidefrevel. Die Klage ist an den Strategen 
gerichtet. 

In P. Lond. III, 1223 p. 139 (J. 121) treffen wir ein Pachtangebot 
einiger rcooQY0{, an M. Antonius Pallas. Seine o1JoCcx wird von Oko
nomen verwaltet (Z. 17). An dieselben werden die Zahlungen entriehtet. 

Auch die P. Lond. III, 1213-1215 p. 121ff., J. 65-66 n. Chr. 
(vgl. W iIcken, Arch. IV, 543) berichten fiber eine private oMCcx. S) 
Ware es anders, so hatten wir auch die in der Neronischen Zeit 
(s. unten) iibliehe Bezeiehnung der oMCfX als dem Kaiser gehorend 
erwartet. Dem ist aber nicht so. Die Papyri enthalten Forderungen 
eines Sklaven, welcher Korn von den Sitologen verlangt. Diese For
derungen unterschreibt auch ein gewisser C. Julius Salvins, welcher 
wohl als Prokurator der Besitzerin N orbana Clara aufzufassen ist. 4) 

Das geforderte Korn gehorl wohl zu dem bei den Sitologen depo
nierlen Korn der Gutsbesitzerin. Ahnlich mochte ich auch die Ur
kunden P. Lips. 113, 114 und 115 deuten. Auch hier wird es sich 
wohl um Privatgiiter handeln. 

1) Der Name des Kaisers wird, wie mir Wilcken angibt, doch als Datum 
aufgefal;lt werden mussen, nicht als Bezeichnung der ofJa{cc. Es mutl eines der 
spateren Jahre des Tiberius gemeint sein. Demnach wird Pallas schon unter 
Tiberius freigelassen gewesen sein und einen Teil seines Vermogens in derselben 
Zeit erworben haben s. Pros. imp. R., III, 7,49. 

2) Diese Lesung Wesselys (K. und SN., 13) wird mir von Wilcken be
statigt. 

3) Den Ausfiihrungen Wilckens, welcher in dieser oV(J[cc eine kaiserliche 
sieht (Arch. IV, 548), kann ich aus den unten angefiihrten Griinden nicht zu
Btimmen. Dati in dem P. 1215 das geforderte Korn fiir einen Pachter Dios als 
Saatanleihe be~timmt ist, anden an der Sache nichts: auch die Pachter in den 
privaten oiJalcct konnten von den Besitzern Korn alB Saatanleihe beko=en. 

4) Uber solche ProJmratoren s. unten. 
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Endlich enthiilt P. Oxy.244 (J. 23 n. Chr.) eine Anzeige an den 
Strategen Z.2: %"(ltX K'YJQtv,fJov 'Av't(JJvt"t;; d(lovt1ov I d'ovlov (vgl. 15: 
Ceri[ nthus] Antoniae Drusi ser(vus»), wo er angibt, daB er eine Herde 
aus dem Nomos von Oxyrynchus nach dem Kynopolites iibergefiihrt hat. 

Diese sparlichen Nachrichten zeugen wohl davon, daB jede private 
o-o6t" ein wirtschaftliches Ganze bildete und von besonderen Beauf
tragten, teils Sklaven der Besitzer verwaltet wurde. 

Leider erfahren wir aber nur wenig iiber die Steuerpflicht und 
die Entstehung dieser Giiter. Der einzige Zeuge iiber das erstere 
(P. Lond. II, 195 p. 127) besagt uns zwar, daB das Wein- und Garten
land einer %~ijO'"S die iibliehen Steuern bezahlte, wir wissen aber leider 
wedel', wem die %~ijo~t;; gehOrte, noch ob wir dieselbe ohne weiteres 
mit der o.or5t" als technischem Begriff zu identifizieren haben. Dber 
das zweite ist folgendes zu bemerken. In der Zeit vor Nero treffen 
wir, wie gesagt, keine Giiter, welche den Kaisern gehoren, keine 
o-oO't(xt, welche den Kaisemamen tragen. Die spiitel'en kaiserlichen 
0-00£"" aber tragen beinahe alle Namen ihrer Vorbesitzer und nur an 
zweiter Stelle und ziemlich selten den N amen des Kaisers. Diese Tat
sache legt die Vermutung nahe, daB die 0-06£"" der friiheren Kaiser
zeit fast alIe Privatgiiter waren, welche spater teilweise in den Besitz 
des Kaisers bzw. der Staates iibergegangen sind. So ist der Ursprung 
der 0.06£"", wie alle angefiihrten Tatsachen erhitrten, keineswegs in 
dem Wachsen oder der Ausgestaltung des kaiserlichen Besitzes, 
sondem in der Entwicklung einer besonderen Form des Privatbesitzes 
zu suchen. 

Aus welchen Liindereien setzten sich nun die o-o6t"" zusa.mBlen? 
1st es die ri'i fl"o"l",'tl, hfjILoc1t" und lE(JtX oder die ril "l'1(1ovX£"tl, 
"1X't0~%",,~ und lIJ£o,,'J:'YJ'tos bzw. lrYt(JJ't£,,;tl? 1st es Staatsland oder 
Privatland? 

Eine direkte Antwort darauf konnen wir leider nicht geben. 
Einige bis jetzt wenig beachtete Tatsachen lassen aber einige Ver
mutungen aufsteilen. 

BGU. 703 (II. Jahrb.) ist ein winziges Fragment einer schwer
verstii.ndlicben Urkunde. In Z. 1 steht 'tfjg IJEiv" IL lE(ltd'og 'tfjt;; IX-o'tfjg 
O-o6£"S, und darauf folgen einige Posten, welche uns 1. einige Aruren 
eines ~l/Xuhv rpO(lt!J-os (Z. 2-3), 2. zwei Parzellen von XE(JOOg lIJ£w1:£
";Ot;; (Z. 4-5 und 9-10) und 3. eine Parzelle lrYtro(-r:£"ov) oder (n"ilg) 
6%0((Jtp,ov) nennen. Aile diese Grundstiicke sind verlassen und un
bebaut. Der Anfang legt es nahe, zu vermuten, daB das Dokument 
oder der betreft'ende Teil desselben die Bestandteile einer o-o6tIX auf
ziihlt, welche in verschiedenen p,EptIJEt;; des Arsinoites und innerhalb 
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einer p.s(lls in verschiedenen Lokalitaten derselben gelegen waren. 
Ware dem wirklich so, so bekiimen wir eine wichtige Nachricht iiber 
die Zusammensetzung einer o1JtJta,. Es wiirde sich vor allem die schon 
bekannte Tatsache bestiitigen, daB die ovtJta,~ topographisch (wie es die 
romischen saltus waren) keine Einheit bildeten (die 01J6{a, ware rich
tiger durch latifundium zu iibersetzen, ein Komplex von vel'schiedenen 
fundi; doch ist es keineswegs gesagt, daB eine o1JtJ{C(. groB sein muBte); 
und zweitens wiil'de es sich ergeben, daB die o1J6iln, wenigstens teil
weise, sich aus parzellen von Privatland zusammensetzten. W ollten 
wir die Angaben der Urkunde verallgemeinern, so konnten wir sagen, 
daB die ofJ6{a, ein Komplex von Grundstiicken der yij lflto,r:r:ijT:os oder 
ltY£lD'n"'1j, welche einer und derselben Person gehorien, war. Doch 
ware dieser SchluB voreilig. 

Denn es gibt andere Indizien, welche zwar den Angaben der oben 
angefiihrten Urkunde nicht widersprechen, dieselben abel' vervoll
standigen. 

lch meine einige Papyri aus N eronischer Zeit, welche die of,fJ{C(.£ 

erwiihnen. In allen diesen Urkunden bemerken wir vor allem 
(BGU. 191, 3f. J. 57,650,1 f. J. 60-1; Wessely, Specim. isag. Taf. 11 
und 20/21; P. Lond. IT, 280 p. 195, J. 55), daB Nero als -Besitzer von 
mehreren oMla,t, die fruher anderen Leuten gehon haben, direkt be
zeichnet wird. In der friiheren Zeit haben wir ahnliches nicht 
notiert, spater kommt es auch nicht vor: die of,6ta£ werden entweder 
als dem Kaiser iiberhaupt oder als dem tE(>mT:c('T:Ov T:a,p.Eiov gehorend 
bezeichnet. Diese Tatsache legt den Gedanken nahe, daB Nero sein 
Eigentumsrecht auf die of,tJtc('~ scharf unterstrichen hat, wahrend es 
weder vorher noch nachher geschehen ist. 

Interessanter ist aber fiir uns, daB in zwei dieser Neronischen 
Urkunden als Vorsteher von zwei grBBeren ofJtJlC(.~ ~(lOEtJT:WT:SS ge
naunt werden: BGU. 650, 1: T:W£ ~(lOE[ tJT: ]w't[" T: Jijs EV T:ip 'A[() ]6wotT:11 

[N i()wvos] I Kla,v8tov Ka,{6a,(JOS ~s{3a,tJT:OV rE(Jp.av""ov AfJT:o"(l&'r:o(Jo~ I 
IIE'r:(lwv£a,v~s ofJ6{a,s vgl. Z.1lf. und Wessely, Specim. Taf.ll u. 20/21, 
Z. 6 fr. und 18 f.; die %QOEfJ'r:W'r:ES erscheinen hier als die Leiter des 
wirtschaftlichen Lebens einer ~()6'r:EQOV NaQ"t6fJOV ofJtJ{as. Diese Be
zeichnung ~QOEtJ'r:ro~ ist uns bekanntj so nannte man in der ptolemai
schen Zeit die V orsteher einer bW(lE&.I) 

Wenn wir uns jetzt die Tatsache vergegenwartigen, daB beinahe 

1) Die spiirlichen Nachrichten, welche wir von der Tii.tigkeit dieser Ver
walter baben, bezeugen uns eine groBe Ahnlichkeit zwischen der ptolemii.iscben 
und r6mischen Zeit: man vergleiche nur Wessely, Spec. isag. Tar. 11 n.20. 21 
mit P. Petrie III, 73. 
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die meisten ova/at durch Namen der Mitglieder der kaiserlichen Familie 
oder hochstehender Personlichkeiten aus dem senatorischen bzw. Ritter
stande bezeichnet werden, daB dazu noch Namen von allmachtigen 
Giinstlingen vorkommen, endlich daB einige der oben aufgezahlten 
Senatoren und Ritter teilweise auch Kaisergiinstlinge waren (Petro
nius, Seneca, Maecenas), so wird es uns klar, daB die ofJ6ia£ 

die Nachfolger der rfi 8V OWQEij und, welligstens zum Teil, 
von Kaisern geschenkte priviligierte (wie es auch die QWQEat 

waren) Landereien sind. Schon die Erlaubnis, in einem Lande, 
wohin der Zutritt dem Senatorenstande versagt war, Grundbesitz zu 
erwerben, war wohl fiir die Mitglieder der kaiserlichen Familie und 
die Senatoren ein Privileg. Doch wird es wohl nicht das einzige 
gewesen sein. Denn wir miissen uns vergegellwartigen, daB die pto
lemaische Yii tv QWQEif. steuerfrei war. DaB es auch manche der 
Grundstiicke waren, welche die Kaiser an ihre Verwandten und Giinst
linge geschenkt haben, laBt sich leicht denken. 1) 

1) Wir mussen una erinnern, da.6 die ofltJlcn oder wenigstens einige Be· 
standteile derselben auch als kaiserlicher Besitz steuerfrei waren. lch mache 
auf die oben erwahnte Erztabelle des Berl. Museums mit der Aufschrift: :1.Y,}Hnn£. 

'V£avi)s ltat 'Povnlltavijs oflalrxs l'OV ltv(!iov afll'ox,}cho/!os tXnli) xal. aVE'VyaI?EV'fO'" 

aufmerksam. Diese, wohl dem zweiten J ahrh. angehOrende Tabula. bezeugt 
sicherlich die 1!'reiheit von Steuern und den angariae eines Teiles einer kaiser
lichen oflairx. Da eine oflalrx auch in der romischen Zeit ein wirtschaftliches 
Ganzes bildet (die Nachrichten dariiber werden spater zusammengestellt), so 
braucht sich die N achricht nicht auf die ganze oflaia zu beziehen. Sie besagt 
nur, da.6 der Gegenstand, an welchem die tabula angeheftet worden iat, steuer
und angariaefrei ist. Die Erwahnung der angariae la.6t entweder an das Fuhr
werk oder an die Lasttiere einer ovala denken (vgl. Klio VI, 257, 5 u.). Wir 
wissen, da.6 sowohl die privaten ovairxt (a. oben S.125, vgl. Preisigke, P. Stra.6b. I, 
p. 30), wie die kaiserlichen (Wilcken, Ostr. 1,276) die Weidewirlschaft en gros 
betrieben haben. Die Befreiung der Lasttiere von der Steuer und von den 
druckenden angariae (s. Arch. III, 219ft'.) war also ein gro.6es Privileg. Diese 
meine Auffassung der Tabelle wird durch eine in allen Einzelheiten ahnliche 
Tabelle aus Oerenkieui (Oilicia. Trachea) Sterret, The Wolfe Exp. n. 1 bestatigt, 
vgl. Wilcken, Oatr. I, 392, 2. Die Aufschrift dieser Bronzetabelle, welche bis 
jetzt falsch erganzt und verstanden worden ist, lautet tiiJo." Vtarp(s'}ov) I njJ (tElq> 

&/!/Lft/LEv('r:rx(!lq» I 7t(!Oa'fClX(tEv xrxdt (t(E)i(ov) I dJ7/;oV /L~ (= /L~) &rya'}(EvEO'(tat). Zu 
der kaiserlichen Post, wie Sterret und G. Hirschfeld (G. G. A.1888, 883) meinen, 
steht unsere Tabelle in keiner Beziehung. Sie besagt, da.6 das Lasttier, welches 
Trager der Tabelle war, zum kaiserlichen Zeughaus gehOrle und deshalb frei 
von den angariae war. Es ist eine Immunitatatabelle, vgl. damit O. Just. II, 15, 1: 
regiae maiestatis est, ut nostrae tantum domus et pa.trimonia titulorum in
Bcriptione legantur. omnes igitur intellegant publico iuri esse deputandum 
id cui nomen domini cum pra.escribitur (a. 408), s. auch ibid. 2 und O. Th. II, 14, 1 
(a. 400); Nov. Just. 17, 15; Tib. Col. I, 12, 4; Zul ueta, De patrociniis vicorum 
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Die oiJ(Jl"£ haben sich also herausgestellt als Privatgiiter romischer 
Biirger und Griechen (nur selten 19ypter), welche im Wege del' 
Schenkuug seitens der Kaiser und wohl auch auf dem Wege des 
Privaterwerbs entstanden sind. Was fiihrte nun aber dazu, daB ein 
Teil der Privatliindereien in unseren Quellen als o.fJflla£, ein anderer 
als riJ lJ£o,,'n1'r:og erscheint? 

Das Merkmal einer o-ot1£a besteht, wie wir gesehen haben, darin, 
daB eine oMl" einen Komplex von verschiedenartigen Grundstiicken, 
welche einer Person gehoren, umfaBt. Andererseits sahen wir, daB 
die o-ofl£"£ in betreff der Steuerbelastung, wenigstens teilweise, inso
weit sie mit den friiheren (}'m()Erxt zusammenfielen, privilegierte Besitz
tiimer waren. Konnen wir nun weitergehen und vermuten, daJl gerade 
darin ein Privileg lag, daB man die Erlaubnis bekam, eine o.fJflia 
bilden zu diirfen? 

Doch damit beriihren wir Fragen, welche bei dem vorhandenem 
Quellenmaterial nicht entschieden werden konnen. Klarer liegen die 
Verhaltnisse in der Frage iiber die Geschichte der 0-00£"£.1) 

(P. Vinogradoff'a Oxford studies in social and legal history I), 35f. Gegen meine 
Deutung der Berliner Tabelle spricht scheinbar die Entrichtung des CPO(lO~ '1t(lO

{J&.nlJ'IJ durch manche OVf1la£. Doch hat es Preisig ke (1. 1.) sehr wahrscheinlich 
gemacht, daB dieser CPO(lOS meistens nicht eine Staatssteuer, sondem einen Pacht
zina darstellt. DaB dis Erhebung dissea !pU(lOS unter der Kontrolle des Strategen 
geschieht, darf uns nicht storen: denn der 16ros oVf1£a'lCOS gehon, ebenao wie der 
1.uros /f£o£'lC7}f1EIllS, zur Sphare der Tatigkeit der allgemeinen Finanzadministratioll 
eines NQmos (a. dariiber zuletzt Mitteis, Rom. Privatrecht, I, 356). Worin sich 
die Privilegien der oVf1la£ in bezug auf die Steuerbelastung des Bodens 
auBenen, werden wir nur dann erfahren, wenn uns ein glilcklicher Zufall 
liber die Steuerpflicht einer pri vaten o-oalcx des naheren belehrt. Die Steuer
pflicht der zum aoros 'ovf1£axos gehorsnden kaiserlichen ovala£ iat dafiir nicht 
charakteristisch, denn alie Steuern, sowohl die zum 1.6ros ovcSlaxos wie die zum 
1.oros cltotx'ljC1Eflls gehOrenden, flie8en in dieaelbe kaiserliche Kasse und werden 
deshalb wohl in ganz gleicher Weiae berechnet und erhoben. - Ein weiteres 
Merkmal, welches die oiJalat mit der rij i'IJ clOlQEij. zu identifizieren erlaubt, 
bilden die unten zu besprechenden ,br;olva£/Lo£ 1:ijs clEl'IJa ovalas. Dies sind wohl 
die Bewohner der xW/Lcxt, welche friiher als clOlQECx vergeben wurden und fiir 
welche die betreffende 'lCOO/L7j bzw. clOlQ2i1 die lola war. AlB Leute, die an die 
40lQE" angeschrieben worden waren, sind sie an die ffOl(lE" faktisch gebunden. 
Diese Praxis hat auch fiir die oiJalcx£, solange sie Privatbesitztiimer und kaiser
liche Patrimonialgiiter waren, gegolten. Ais die betreffenden Landereien zur 
"ij OVf1£aK7] wurden und die wirtechaftliche Einheit der oVf1la£, wenigstens teil
weise, zerstort wurde, verschwanden auch die c!::rro1.vf1£/LOt. Die rEfll(lro1 oM£a'lCol 
bilden nunmehr nur einen Teil der cl1Jl'oato£ rEOlQro1 und sind ebensoviel oder 
ebensowenig an fure lala gebunden wie die iibrigen ff7j/Luato£ rEOl(lrol. 

1) Mliglich ware es zu den ken , daB den Namen o-oala£ techniach nur die 
Yrivatgiiter fiihnen, welche Nachfolger der r1i i'IJ OOlQEIf, d. h. der privilegierten 

Rostowzew: Geschichte des rOm. Kolon&tes. 9 
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Wir sahen, daB unsere Quellen fast gar nicht von bestehenden 
Privat-oMia£ reden; meietens setzen sie dieses Stadium als Vergangen
heit voraus und sprechen von staatlichen bzw. kaiserlichen Landereien, 
welche friiher private ov6{a£ waren, jetzt aber kaieerliche O-D6{a£ sind 
oder - was dasselbe iet - zum loro!; O-D6£aXO!; gehoren. Dabei ist 
zu bemerken, daB - wie oben schon bemerkt wurde - nur Nero den 
Namen des Vorbesitzers durch seinen Namen ersetzt, oder vielmehr 
seinen Namen dem Namen des Vorbesitzers anreiht. Spater wird as 
ublich, da, wo vom jetzigen Besitzer der oV6{a die Rede ist, das 
lE()dJ'l;a-rov -raftEiov zu nennen s. BGU. 475 (II. Jahrh.); P. Lond. II,214 
p.161 (J. 270-275), vgl. BGU. 156 u. 106, 4 (J.201 u. 199 n. Chr.). 
Etwa im II. Jahrh. wird die friihere O-D6{a ?Ar(lEt1C1CW£aVtj xa~ 'Povnl

l£av~ als -rOV xVf!{ov av-rox(ltX'rO()O!; unpersonlich bezeichnet. Dies 
bedeutet doch, daB in Agypten von einem scharfen Unterschiede 
zwischen Fiskus und Patrimonium im II. Jahrh. keine Rede mehr 
ist; CE(lw-ra'rov -r:aft£Eiov und xV(l£axo!; loro!; bzw. Ka{6a()O!; loro!; sind 
keine entgegengesetzten Begriffe;l) unterschieden wird nur zwischen 
verschiedenen Verwaltungezweigen - dem loro!; OV6£aXO!; und loro~ 
tJ£O£Xf}6EOJS. Dasselbe werden wir weiter unten auch fiir die anderen 
Provinzen des romischen Reiches konstatieren. 

Der loro!; O-D(l£axO!; ist aber - wie schon der Name zeigt -
aus der Verstaatlichung der friiheren privaten o-D6ta£ entstanden, was 
schon die technische Bezeichnung jader o-D(1ta durch den N amen ihres, 
wohl letzten Besitzers zeigt. 

Auf welchem Wege und wann ist nun diese neue, in der ptole
maischen Zeit unbekannte ratio entstanden? Eine genaue Antwort 
auf diese Frage zu geben ist vorlallfig kallm moglich. Einiges lii.1.\t 
sich aber auch jetzt sagen. 

Die meisten privaten oMta£ sind, wie wir gesehen haben, im 

Privatlandereien waren. Nachdem diese OfJalCl£ als Ganzes konfisziert wurden, 
behielten sie den N amen ihrer Vorbesitzer und den technischen N amen avalon, 
welch letzteren auch die anderen nicht privilegierten Giiter, welche ala ganzes 
Vermogen einer einzelnen Person konfisziert wurden, bekamen, indem sie als 
ooala -roil 6eivcx dem aus der Konfiskation der privilegierten Giiter entstandenen 
lo)'og oVlnaxog inkorporiert wurden. Das Merkmal, welches dabei maBgebend 
war, war wohl die Konfiskation des ganzen Grundbesitzes einer Person und 
vielleicht die groBe Ausdehnung desselben. 

1) Vgl. Mitteis, Romisches Privatrecht, 1,857,23; ich glaube nicht, daB der 
von ihm angenommene Gegensatz zwischen ova{cx und -rap.£e"lov in Agypten eine 
reale Existenz hat. "Obrigens ist auch der Terminus oval«, selbst als Bezeichnung 
des kaiserlichen Patrimoniums, nicht gliicklich gewahlt; in dieser Bedeutung 
kennen die Quellen den Terminus ovaloe nicht. In diesem Binne hat sich aucht 

wie ich jet~t sehe, U. Wilcken Arch. V, 239 geauBert. 
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1. Jabrb. entstanden. 1m zweiten entsteben fast keine mebr; die 
friiheren sind fast samtlich in den Besitz des Kaisers bzw. des Staates 
iibergegangen. Auf welcbem Wege? A ucb darauf laBt sich in einigen 
Fallen eine Antwort geben. Mehrere sind von den Kaisern geerbt 
worden; so wohl die Besitztiimer des Macenas. Die meisten werden 
'aber wobl nach dem Tode ihrer V orbesitzer konfisziert worden sein. 
Und zwar fiihren uns viele Namen auf die Zeiten von Kaligtila bis 
auf Nero. Nallh Nero bilden sich, wie gesagt, fast keine oVtJCa£ mehr, 
und die meisten erscbeinen jetzt in kaiserlicbem Besitze, auch die, 
welcbe sich unter Nero gebildet haben. Es ist demnach hOchst wahr
scheinlich, daB wir die Flavier und hauptsachlich Vespasian als die 
Kaiser ansehen diirfen, welche definitiv an die Stelle der friiberen 
meist konfiszierten ovd/a£ einen 16ros OV(i£a"os gesetzt haben. Ge
scha:ffen haben die Flavier den .1.6ros oVd£a"os keineswegs, aber sie 
waren es wohl, welcbe die ganzen VerhaItnisse definitiv geordnet 
haben und aus dem Patrimonium principis 1) - aus den kaiserlicben 
Privatgiitem - eine besondere staatliche ratio gebildet haben. Damit 

1) Ein Patrimonium principis in Agypten, wie ihn die neronischen ofJ6lc" 
bezeugen, iet an sich eine interessante und seltsame Erscheinung. Die Ent
atehung desselben zeugt von einem Schwanken in den Vorstellungen liber Agypten. 
Augustus tra.t in Agypten vollstandig in die Rechte der Ptolemaer. Als einem 
Nachfolger der Ptolemaer gehorte ihm ganz Agypten, das ganze Territorium, 
Bowohl die rii pDlIJ£J.nr.~ wie die rii SlI &cpEIJEt. Nun aber bildete sich als Durch
bruch dieses Prinzips in Agypten ein Landprivatbesitz, welcher als solcher von 
den romischen Kaiseru anerkannt wurde. Am meisten glichen den griechisch
romischen Vorstellungen von einem Privateigentume die ofJlJll!I.£, welche den saltus 
des ubrigen riimischen Reiches etwa gleichkamen. Diese ofJlJlDl£ gingen als groBere 
Ganze in den Besitz der Kaiser libel. AdminiBtrativ war es das einfachste, sie 
alB wirtBchaftliche Einheiten beBtehen zu lassen. Nur die Besitzer haben ge
wechselt, statt der friiheren erschienen alB Eigentiimer die Kaiser selbst, welchen 
diese o.(,lJltX£ nach ptolemiLischem Rechte zufielen. So hat sich von selbst neben 
dem anderen koniglichen, jetzt kaiserlichen Lande ein noch kaiserlicheres, 
wenn man so sagen dad, entwickelt. Damit hat sich das librige Land an das 
richtige Staa.tsland angenahert, und damit steht es wohl im Zusammenhange, daB 
man wenigstens einen Teil des Staatslandes - welchen wissen wir nicht (s. 
unten) - nicbt mebr Yii {J1!I.1J£J.£Kl}, sondern rii o"l/-,olJla und seine Beackerer, wie 
iiberhaupt die Beackerer des ganzen Staatslandes 6"1/-,011£0£ rsco(lyol benannt hat. 
Doch sah man bald ein, daB diese Trennung - ofJlJla£, PI!I.IJ£J.tKl}, cY1II£OI1£a -
rein klinstlicb war, besonders in einer Zeit, wo in den librigen Reicbsteilen diese 
Kategorien sich zu verschmelzen begannen. Deshalb sehen wir auch, besonders 
in den Urkunden P. Tebt., IT 302, 311, 373,6, vgl. 344, 376, 4<14, worauf mich 
Wilcken mit vollem Recht aufmerksam gemacht hat, neben dem technischen 
Begriffe rii PDlIJ£J.£,,~ tE(lEVnK~ bzw. rii PI!I.IJ£J.£K~ den allgemeinen denselben um
fassenden Begriff cY1I1£61J£a tE(l8V'nKCt srMCP1/ bzw. 61/I'0IJ£a s8ticp1l, ganz korrelat 
dem allgemeinen Begriffe 8"1/-,011£0£ rEcoQro1 fUr aIle PiLchter des Staatslandes; 

9* 
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hangt wohl auch das Versehwinden del' ptolemaisehen nQoE6-raJ1:ES und 
ihre Ersetzung durch ebenfalls kaiserliche EnL-rQ01f.OL zusammen, welche 
unter einem ini'tQonos oiJ6w,,,os mit Residenz in Alexandrien standen 
(s. P. Giss. 40 II und dazu P. Meyer S.27 Anm. 4.1) Eine neue Bliite 
der privaten OfJ6Lcu la.Bt sieh dann wieder erst im III. J ahrh. konsta
tieren, was wohl mit der munizipalen Reorganisation Agyptens zu
sammenhangt, und seit dieser Zeit erscheinen wieder kaiserliche nQo

vOl1-rat und !PQov-r~6'tai der in den kaiserliehen Besitz iibergegangenen 
ofJoLat, welehe zum Teil als oV6{aL 'tu(uuxui bezeiehnet werden. 2) Ob 
diese Erseheinung mit der severischen Teilung des Patrimoniums 
und der res privata zusammenh1ingt, laBt sieh vorHiufig nicht ent
scheiden. 

Auf die vielen und verwickelten Fragen iiber die Administration 
des l6yos ofJ6wxos und den Zusammenhang derselben mit der iibrigen 
Finanzordnung Agyptens will ieh hier nicht eingehen. Vieles findet 

deshalb werden auch die ofJalo:£ nur zu einer Unterabteilung des Staatslandes, 
zu einer ')'ij ofJIHlXln}. Sie ganzlich mit der ')'ij 81)/.IOaio:, ~o:a£l£x~ und lEQa zu ver
schmelzan, war aber nicht moglich; denn es hatten sich in del' Verwaltung und 
Bewirtschaftung der ofJ(jilX£ einige Besonderhciten (s. weiter unten) entwickelt, 
welche diese Operation wenigstens erschwert hatten. Man lieB also die ofJaicx£ 
als eine eigene ratio, welche durch besondere Beamte verwaltet wurde, bestehen. 
Aber man glich sie je weiter desto mehr den anderen staatlichen Landereien an. 
Dies auBert sich besonders darin, daB man diese Landereien je weiter desto 
mehr neb en den besonderen ini'fQo1Co£ der iiblichen Administation der Gaubeamten, 
angefangen mit dem Strategen, anvertraute. Dies geschah mit desto groBerer 
Leichtigkeit, als die ganze Masse der Staatslandereien von Anfang an unter der 
hohen Verwaltung des I:J£Os .1.o')'os stand, besonders - vielleicht in den friiheren 
Zeiten ausschlieBlich - insoweit diese staatlichen Landereien fUr den Kaiser erst 
gewonnen werden muBten. M. Gelzer, Studien zur byzantinischen Verwaltung 
Agyptens, Leipzig 1909, ist auf diese ]'rage nicht eingegangen. 

1) V gl. den TJ,),OVfLE'VOS nQ/Lcx'll£1tScxvijs ofJ(jllXs oben S. 121, 13. Doch konnte as 
sich hier auch um einen Vertreter der die ofJailX bewirlschaftenden YEWQ')'Ot han
deln. In diesem Falle ware es ein wichtiges Zeugnis fur die Zusammensetzung 
einer ofJaicx aus ganzen Dorferterritorien. 

2) S. P. Lond. II, 214 p. 161 (a. 270-275): P. Oxy. 58 (a. 288). In diesen Papyri 
treffen wir wieder %(!o'l'o1)wi und 'PQOV'f£(j'flXt staatlicher ofJaicx£. Diese Verwalter 
werden aber jetzt von den Stadten bestellt) und die ganze Verwaltung der ofJ(jiOt£ 

fallt jetzt den Stadten zur Last, s. P. Fior. 71; CPHerm. 7, II; P. Lond. II, 408 
p.283, 17 (J. 346); 234 p. 286 (J. 346) u. a. Einen privaten %QOV01)'C~S einer OfJ(jilX 
(bzw. lI'f1)/LCX'fcx) treffen wir in Oxyrynchos im J. 583 (P. Oxy. 136 vgl. BGD. 223 
(Wilcken, Hermes 21, 279) aus der byzantinischen Zeit). Auf diese und andere 
Nachrichten kann ich hier nicht eingehen. Sie miiBten in gr5Berem Zusammen
hange untersucht werden, und diese Dntersuchung miiBte von der Schilderung der 
stadtisch-staatlichen Finanzverwaltung Agyptens seit dem III. Jahrh. ihren An
fang nehmen. 



Behandlung dar konfiBzienen Gilter. 133 

man in den mehrmals angefuhrten Untersuchungen P. Meyers und 
Hirschfelds wenigstens angedeutet.l) Fur meine Zwecke geniigt es 
konstatiert zu haben, daB wir im 1. Jahrh. vor einem raschen 
Anwachsen des Privatbesitzes in 19ypten stehen, wie es 
die ptolemaische Zeit nicht gekannt hat. 1m II. Jahrh. be
merken wir einen Stillstand, welcher aber nicht als prinzipieller zu 
bezeichnen ist, im dritten fangt dies Wachstum wieder an und erIlihrt 
im IV. Jahrh. eine neue Bliite. Der Stillstand im II. Jahrh. ist wohl 
die Ursache, daB wir iiber diesen Privatbesitz relativ wenig horen, 
doch geniigt dies Wenige, um die groBen Linien der Entwickelung 
richtig zu erkennen. 

Aber mit dem Gesagten ist unsere Aufgabe der Verfolgung der 
Entwickelung des Privatgrnndbesitzes in Agypten lange nicht gelOst. Es 
stellt sich von selbst eine weitere wichtige Frage. Wir sahen, daB unter 
den Ptolemii.ern der Privatbesitz meistens die Form einer Erbpacht 
angenommen hatte. Als Erbpacht wurde von den Ptolemaern der vor
ptolemaische Grundbesitz des Saatlandes aufgefaBt, als Erbpachtgut 
wurde dieser Besitz von den Ptolemaern verauBert. Was ist nun in 
der romischen Z-eit aus dieser Erbpacht geworden? Diirfen wir wirk
lich in der kaiserlichen rfi n'lo6IMov, den n~o608txa des Ti. Julius 
Alexander die vererbpachteten Lii.ndereien der ptolemaischen Zeit er
kennen? Um diese Frage losen zu konnen, miissen wir die Nach
richten iiber die Behandlung der konfiszierten Giiter in der 
romischen Zeit zusammenstellen und priifen. 

Es war schon mehrmals die Rede davon, daB das ganze System 
der ptolemaischen und noch mehr der romischen Finanzverwaltung auf 
der reinen Liturgie einerseits und der liturgischen Pacht andererseits 
aufgebaut war. Die Beamten vom Strategen an waren aile Litnrgen, 
welche mit ihrem Hab und Gut dem Staate hafteten, die Steuer- und 
Monopolpachter, die oV6£axot p,£6{jo}1;cd, iiber welche noch zu reden 
sein wird, mit eingerechnet, waren es ebenfalls. 9) Dies System war nur 
insoweit denkbar, als es eine Klasse gab, welche immer bereit war, diese 
Serie der Liturgien zu iibernehmen und dabei dem Staate ernste Garan
tien fiir eine richtige Steuereintreibung gab. Diese Garantien waren 

1) P. Meyer, d£ol'"l.7)11£f; und (6£0(; 10)'0(;, HirBchfeldB Festschrift, 148ff.; 
.Arch. III, 86fi'.j Hirschfeld Klio I.l.j Verwaltungsbeamten 852f. 

2) Diese Gesichtspunkte habe ich in meiner Geschichte der Staatspacht, 80-

weit sie in das dort behandelte Thema hineingehOrlen, entwickelt. Vor kurzem 
haben sie die Zustimmung von M. Weber (Handw<irlerbuch der Staatsw. S . .Aufl . 
.Art. .Agrargeschichte S. 66) gefunden. Hier kann ich in die Details nicht ein
gehen. Das Thema miiJ3te separat behandelt werden. 
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rein materieller Art. Wenn unser Beamtentum hauptsachlich auf der 
Basis nationalen Ehrgefiihls aufgebaut ist und materielle Verantwort
lichkeit erst in zweiter Linie in Betracht kommt, so scheiDt diese 
Auffassung eher auf die griechisch-romische Magistratur, als auf das 
hellenistische Beamtentum zuriickzugehen. Auf diesem magistatrischen 
Ehrgefiihl baut auch Horaz bekanntlich seine Beamtenmoral der Romer
oden auf. Der Hellenismus, anational und praktisch wie er einmal 
war, fa1lte das Problem rein materiell auf: die ganze Beamtenleiter 
des hellenistischen Systems war dem Staate gegeniiber ausschlie1l1ich 
materiell verpflichtet. Die Beziehungen zwischen dem Staate und den 
Beamten wurden ausschlieBlich als Geschaft aufgefa13t, und es ist kein 
Zufall, da1l in den Schreiben del' Vorgesetzten an ihre Untergebenen 
nie an ihr Ehrgefiihl appelliert wird, sondern immer nur ihre materielle 
Verantwortlichkeit ihnen zum Bewu6tsein gebracht wird. 1) Jeder Vqr
gesetzte haftet fiir seinen Untergebenen mit seinem Vermogen, es 
bildet sich also eine Art tUA:JjlEYYv"1 in der ganzen Klasse; die Be
amten sind wiederum mit den Pachtern engstens verbunden und haften 
fiir ihre Riickstande, wahrend die Pachter selbst ofters als Gesellschaft 
auftreten und dazu noch Biirgen aufstellen, welche ihrerseits mit 
ihrem Vermogen dem Staate haften. Die Geschichte dieser allgemeinen 
Haftung ebenso wie das System derselben ist zurzeit noch wenig auf
geklart - nur Mitteis hat dies Thema im groBeren Zusammenhange 
gestreift.2) Es ware sehr lehrreich, einmal griindlich zu untersuchen, 
wie sich dies System der materiellen Haftung im SchoBe des Hellenis
mus entwickelt hat und in welchem Grade es schon in den ersten 
drei J ahrhunderten auf die romische Kaiserzeit mit ihrem Beamten
tum eingewirkt hat. Das nachdiokletianische Beamtentum scheint fast 
iiberall die Merkmale der vorkaiserlichen Magistratur abgestreift und 
sich vollstiindig an das Orientalisch-Hellenistische angelehnt zu haben. 

Hier kann ich leider auf diese Frage nicht naher eingehen. Es 
geniigt mir, darauf hingewiesen zu haben, daB das System der mate
riellen Haftung in der romischen Zeit in Agypten ebenso fortdauerte, 
wie unter den Ptolemaern. Es scheint sogar, daB es unter den Romern 
noch weiter ausgedehnt und fester zusammengefiigt wurde, als es je 
unter den Ptolemiiern gewesen war. 

Die Haftung mit dem Vermogen, sei es eines Piichters oder eines 
Beamten oder aber eines Biirgen, setzt einen reich entwickelten Im
mobiliarbesitz voraus. Haften kann man nur mit einem Besitze, 
welcher immer evident gehalten werden kann, und dies kann nur der 

1) ch.- 't'ov lol'ov 1tf?O'- lIE iJv't'o.- ist eine bestandige Formel. 
2) Mitteis, R1im. Privatrecht, I, 370ft'. 
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Immobiliarbesitz sein. Demnach besteht wahl auch der :1t0Qos der 
Pachter und Beamten ausschlie61ich aus Liegenschaften, aus Hausern, 
Garten, Wein- und Olivenland und der rii o:1toQ£p,os, insoweit sie in 
Privatbesitz ist. Ob auch Haus- und Garteninventar, Sklaven und 
Viehbesitz in Betracht kommen, ist eher zu verneinen, obwohl auch 
Sklaven und Vieh immer evident gehalten wurden. Doch horen wir 
nie von Verkiiufen dieser Gegenstande, wenn es sich um die Deckung 
einer Staatsschuld handelt. Man bedenke auch, daB die Zugtiere dem Staate 
schon sowieso fiir Staatstransporte hafteten. Es bleiben also nur Liegen
schaften. Diese werden auch ofters yom Staate konfisziert und verkauft. 

Auf die Modalitaten der Beschlagnahme verpfandeter Guter 
komme ich noch unten zuruck. Hier interessiert uns die Behandlung 
dieser Giiter durch den Staat nach der Beschlagnahme. Wie eben 
Bchon angedeutet worden ist, hat Wilcken vorgeschlagen, in den 
konfiszierten und verkauften Giitern die yfj :1tQooooov zu erblicken, 
insofern die konfiszierten Saat- und Gartenlandereien sowie die Hauser 
nach der Konfiskation und dem Verkauf mit einer :1tQooo8os, einer festen 
Rente, belegt wurden. Es waren, wie Mitteis des weiteren ausfiihrte, 
vererbpachtete Landereien, welche sich in erblichem Besitz del' Pachter 
befanden und ein EXCPOQ£OV zu bezahlen hatten - die richtigen Erben 
der vererbpachteten Liindereien del' ptolemaischen Zeit, welche wir 
vergebens bis jetzt gesucht haben. . 

Del' Vorschlag Wilckens, welcher die Aporie iiber die rii :1tQo6-
600v in einfacher Weise loste, ist auch allgemein angenommen 
worden. Ob mit Recht, soil hier auf Grund etwas reicherer Daten, 
als sie Wilcken zur Verfugung standen, untersucht werden. 1) 

Die Hauptfrage dabei ist, in welcher Weise die in unseren, die 
konfiszierten Giiter erwiihnenden Dokumenten ofters genannte :1tQoo
ooos oder :1tQooooo£ aufzufassen sind. 1st es wirklich die Rente, 
welche die Kaufer der vererbpachteten Liindereien nach dem Kaufa 
zu bezahlen hatten? Dabei miissen wir keineswegs von der stark 
kontrahierten und deswegen schwer verstiindlichen Urkunde P. Lond. 
II, 164 p. 116 (II. Jahrh.) ausgehen. Ma13gebend sind andere Ur
kunden, hauptsachlich BGU. 619 (J. 155 n. Ohr.) und 559 (II. Jahrh.), 
welche, mit der erwahnten Londoner Urkunde zusammengestellt, diese 
letztere richtig zu deuten helfen. 

1) leh mnB betonen, daB Wile ken seine Ansieht recht vorsiehtig nnd mit 
Vorbehalt ansgesprochen hat. Die Schwierigkeiten, welche Wilcken zn dieser 
Vorsicht veranlaBten, sind weder von ihm, noch weniger von seinen Nachfolgern 
gehoben worden. Es ist auch zu bemerken, daB die Ansieht Wilckens beilaufig, 
in einem seiner vorziiglichen Urknndenberiehte, ausgesprochen wurde. 
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In der BGU. 619 1) keft'en WIT einen gewissen Deios, welcher als 
Epiteret oVt1£tX"ilf: /L£ti.fJ'WtiErof: IlT;o),,( E/LtXtoV) KQoviov (Z. 22) dem Staate 
verpflichtet war. Er war Besitzer von einer Reihe von Liegenschaften, 
darunter eines Stucks Uferland, drei Parzellen Weinland und einer 
Parzelle xaJ.a/Lov iU"qvtxov. Deios hatte seine Verpflichtungen dem 
Staate gegenuber nicht erfiillt. Deswegen wurden seine Liegen
schaften in Beschlag genommen ("li"o£'ta6.fJ'at Z. 4)2) und mit einer 
nQotio8o~ belegt, welche letztere auch erhoben worden ist (Z. 1: T:7JV 
oQ ]tti-B'liEtiav 1t(lo6ohov V1t8(! T:WV ov't[ w]v tXvrov i'm'aQlx6v"t'wv &[ nli" ]),,11-
IPBvat). Nun aber stellte es sich heraus, daB die oben genannten 
Grundstucke von Deios schon vor seiner Eintragung in die Epitereten
liste verauBert worden waren, und zwar an einen Isidoros samt Tochter, 
von welch letzterer sie eine gewisse Nikarion gekauft hatte. Die 
Beschlagnahme und die Belegung mit einer 1tQ6tioho~ geschah durch 
die Schuld des zUTzeit fungierenden Dorfschreibel's. Die Besitzer, 
welche wohl die n(l6608o~ bezahlten, protestierien; dem Gutachten des 
in dem Jahre 155 fungierellden Dorfschreibers gemaB soil nun die 
erhobene 1tQo6ohof: bis zur AufkUi.rung des FaUes aus den zusammen
gebrachten Einkunften der Konkursmasse subtrahiert werden, Z. 5 f: 
"a~ 't~v 1taIQaY[(l ]tXq>liitiav [1t(l ]6tiohov 0IPlit)"EW xovIPt('i-B'ilva£ "t'o[v] tivv
ayofl.( BVOV). 

Ahnlich ist die Sachlage in BGU. 599 (II. Jahrh.)S). Bier haben 
wir as mit konfiszierlem Olivenlande zu tun; das Land gehorte einem 
Burgen gewisser ov6£uxoL /Ltti.fJ'w7:ai, deren Grunstucke konfiszieri 
wurden und YliVrJ/LtX7:0YQutprJ-B'EVrtX geworden sind. Auch hier wurden 
aIle konfiszierten Grundstucke - die KonkuTsmasse - mit einer 
1tQ660(lo~ belegt. Nun aber wurden die Schulden bezahlt (rwv hE nQo~ 

'tov oV6tuxov I [loyov OtpE£AO/LEVWV "SIP JaltXtrov &1to8o.fJ'!vrwv Z. 14f.). 
Was aber mit den in Beschlag genommenen Landel'eien geschah, liH\t sich 
aus dem fragmentierten Schlusse des Dokumentes nicht mehr feststeilen. 

Mit einer nQotiohog werden also die konfiszierten Grundstucke 
sofori nach der Konfiskation, nach der Beschlagnahme, llicht nach 
dem Verkaufe belegt, und dagegen spricht auch der W ortlaut des 

1) tJber diese Urkunde s. jetzt die guten Bemerkungen O. Egen, Zum ag. 
Grundbucbwesen, 72:ff.; vgl. F.Preisigke, Girowesen, 481. 

2) Die Bedeutung des Wortes iet nicht ganz klar. Abnliche Wendungen 
kenne icb nicht. Von der urspriinglichen Bedeutung des W ortes ausgehend 
mllchte ich xo£'Cci,ro hier a.ls "immobilisieren" deuten, etwa. wie daB iibliche 
Ka'CiXEW. Ein Zusammenhang mit dem technischen Ausdruck xo{'c7j (etwa I1rp(la

"/ir;) ist mir weniger wahrBcbeinlich. 
3) Vgl. zu dieser Urkunde Wilcken, Arch. 1,148 und Grenfell-Hunt zu 

P. Tebt. TI, 829 Z. 14. 
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P. Lond. II, 164, p. 116 (II. Jahrh.) keineswegs. Wir Behan wieder 
in Beschlag genommene Landel'eien, diesmal fur eine Schuld des loyoS 
(}wtXtlClliOJS, vielleicht fiir eine Pachtung der yfj {jtXotltxrj. Die Lan
dereien wurden in regelrechter Weise verkauft, es wurden dafiir der 
Kaufpreis und die Zinsen (s. unten) bezahlt, und trotzdem wurde das 
Land mit einer ~Qooo(}os belegt. Das geschah auch hier durch die 
Schuld del' Dorfschreiber und aus Vel'sehen del' {jtXotltxol, YQIXl-ttLtXuis 

und del' nQIXYtLIXnxo1" Del' Anfang und del' SchluB del', wie gesagt, 
stark kontrahierten Urkunde beschaftigen sich damit, die erhobene 
:'tQooo(}os aus den Listen zu streichen. So nul' und nicht andel'S kann 
unsere Urkunde im Einklange mit den iibrigen verstanden werden. 

Denn iiberall, wo von den :'t(!oooOOt im Zusammenhange mit 
konfiszierten Liindereien gesprochen wird, erscheinen sie engstens mit 
den ')'cVr;[LCl-r0YQ(ujJ'fJ,ftiv7:Cl bzw. ywr;[LIX7:oYQIXgJOV[LWIX verbunden. 
Dies sind aber keineswegs schon verkaufte, sondern nul' die in Beschlag 
genommenen Landereien, Landereien, deren ')'wtl[LIXm del' Staat zur 
Sicherung del' Zinsen fiir die ihm nicht bezahlte Schuld in Beschlag 
nimmt und selbst durch speziell dafiir bestellte Epitereten erhebt. 
Durch die YCVrltLIX7:tX des in Beschlag genommenen Gutes werden 
ebensowohl die Staatssteuern wie die auBerdem zu bezahlende ~Qoo
o(}og gedeckt. 

Diese Bedeutung del' ')'cvr;[LCl-r0YQIXcpr;fJlv7:IX (rcVn[LIX-rOY(!ClCPOV!lCVIX) 

und del' nQooooo£ veranschaulichen mehrere Urkunden 1). So klagt 
@EtXVOVg in BGU.291 (II. Jahrh.) dem Epistrategen, daB ein gewisser 

1) Schwierig ist die Frage uber die inox7]. In einigen in letzter Zeit 
bekannt gewordenen Urkunden (P. Tebt. II, 337 n.-Ill. Jahrh.; 336) und in 
BGU. 599 stehen die Gelder, welche iv inox~ bezeichnet werden, im engsten 
Konnex mit den 'YEvTj/La~oy(>acpov/LEVa und den n(>6Golio~ derselben. Der Vergleich 
der ersten Zeilen von BGU. 599 mit den Zeilen 15 if. HU3t darauf schlieBen, daB 
die Gelder iv inoX~ den geschnldeten Betrag (xEcpalawv) der Staatsschuldner, 
welcher eingetrieben werden solI, darstellen; zur Deckung der Zinsen dieser 
Gelder dient vielleicht die n(>6Golio~. Auf dasselbe Hl,Bt auch P. Tebt. H, 337,2 fr.: 
xat 111 inoXfI ~arEiGa~ ano (li(>(XX/Lwv)' BSTj [(~(J~wt16lov?)] I /LEd" 'ra~ ano inoxl/LwlI 
UVt1t:[ al(ElGaS)?] lita ~o EIGn«(>ax&ijlla~) n(Jo ~ov intt1XE&ijllat[ ... schlieBen. In beiden 
Fallen handelt es sich also urn Gelder, welche vor der enox~ eingetrieben 'wur
den. Ob diese auf die Gelder, die Schuldsumme zu beziehende Bezeichnung 
der x(X~ox~ del' Giiter korrelat ist, ist aus den vOl'handenen Dokumenten nicht 
zu ersehen. VgI. auch BGU. 1047 IV, 18: n(JoG[E&'l'c]ElJ [~dJv /L]w&wt'Ciiv ~o .<!:!!! 
.•. q&ElI (GVp[ft(1li]O&EV oder Q':!!~[01Jn]G&Ev? S. unten S. 18.J., 1) ~~cpaJ.ato~. Dies heil.lt 
doch, daB zu den anderen Angaben der Cestus auch die Rohe des von den 
Pachtern geschuldeten Betrages hinzugefugt hat. Nach P. ~reyer P. Giss. 1,2,48 
zur Z. 11 (p. 71) bezeichnet fv fnoxfl, daB die Eintreibung del' Gelder, welche 
geschuldet werden, sistiert ist. 
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Petronius die Friichte ihres iJ...at/iw zu pflucken droht, Z. 14 if.: 1tQOrpE

Qop.EVOr; avl-r[ OV~ E)' -rov IJ'I1[fLO }1CoV 8wvfio&a~ fL'I1IJi%O [-r]E [rW1J]p,[ a[
-ror(lIXIP'I1I[ .f}oiv ]-ro[r;. Das YEV'l1fLIX-rOr(JCXrpEiv ist also eine VorauBsetzung 
fiir den Verkauf. Auch in der oben besprochenen Urkunde BGU. 599 
folgt das YEV1J!la-rOrQarpEiv direkt auf die Konstatierung der Schuld, 
Z. 11 if.: I1v]VWtpE£J..[fj]l1av-rwv n(lor; 'Covr; tpoQovr; -rijr; I [p,lol1&WOEWr;?] 
"at YEvfjfLIXT:Orl,Jarpfj.f}oivT:wv. In alter ptolemaischer Weise heiSt dieser 
Akt in BGU. 1047, IV, 12: nl,Jor; -ro -ret~ P,Ev n(JOI1Mov~ 'CWV otpE£lov
-rwv I "l,JIXnil1&a~ (es handelt sich um die Habe eines Burgen eines 

, , a.' ) 
ovl1~a"or; fL£l1l1 w-rrJr; . 

Wir besitzen auch mehrere Quittungen uber die Bezahlung der 
~fjfLOI1£IX und der 1t(lOl1oIJor; durch die Inhaber der rEVfjp,a-r0rl,Jatp1J
&iv-rIX an die betreifenden Epitereten. In BGU. 49 (178/9 n. Ohr.) 
wird Geld dem Epitereten Z. 5 if. rEV1J(fLa'COrQIXIPrJ.f}oiv-rwv) I v:lta(JX( ov
'lwv) "WfL'I1r; NEtlov :ltoJ...(Ewr;) V%sQ I nl,J0668wv vnaQxov-rwv 'lfi~ 1tl,Jo
"E£fLivW i%£n]l,J(1}6)EWr; bezahlt; in BGU. 61, II (J. 199/200 n. Ohr.) be
kommen die Praktoren von Herakleia Z. 5 f. Elr; J...oyov nal,Jall'l,Jatp[Ljar; 
(Wilcken) ilEOVl,J[rt(ov) (ilEOVl,Jrtar; Wilcken) 12 Drachmen, die 
Unterschrift lautet: ZJIX(la%afLfL(wv) "at p,i-rOX(OL) EI1XOV I l~ loy(ov) 
:ltl,JoI10T:OV (1. nl,Jol1o~wv) iJ%ct(lX( ov-rwv) I &a TI~ "ctt Milar; ~fJ L' (nal,Ja
rl,JarpEw ist technisch, s. die oben angefuhrten Urkunden und P. Tebt. 
II, 337, 15, vgl. P. Oxy. 513, 13; P. Meyer P. Giss. I, 2, 48, 10 (S. 71). 

Sehr lehrreich ist P. Lips. 76 (vgl. Wilcken, Arch. IV, 481) aus 
dem J. 168 n. Ohr. Es ist eine Epiteretenquittung: (oC ~Eiva) int

'lfjl,J( 'I1-rct~) UT:1JfL( a-rwv) rEV'l1CfLaT:Or(latprJ&iv-rwv) I IIava!l EV~ (Genetiv 
wohl fiir IIavafLEi verschrieben, wie Wilcken richtig bemerkt) 
1¥EV!£Wv.f}o( ov) 'Ap,EVl,JWtJW(r;) I O~et IIava!£Evr; 1¥EV!£fnv&( ov). EtJX1}"( ap,Ev) 
na(Jet t10v vn(El,J) n(!£fir;) IPOL(VCUWV) ro(!£Ov) (~!£{oovr;) rEV1}!£a-ros ~ 
(E-rOVr;). 

Man ersieht daraus, daB der V orbesitzer selbst die Steuer seines 
konfiszierten Besitzes erlegt, denn die Bezahlung, welche er leistet, ist 
nicht mehr eine Bezahlung fur die nQotJooor;. Es sind die gewohn
lichen IJfjfL06~a, wie die, welche in P. Tebt. II, 327 (II. Jahrh.) ein 
Epiteret, Z. 9 YEI[v]fj!£a-rorQarpov[fLE1vwv I [v]nctQxov-rwv zu bezahlen 
hat, Z. 18f.: ov OEOV'CWr; I &na~-roiip,a[L] 'let vnEQ -raw I vnal,JXov['Cw]v 
'lclovfLIJVct I orJp,06ta. Dasselbe wird wohl der Fall sein in BGU. 851 
(J. 163-162 n. Ohr.) - Epiteretenquittung und in dem von Good
speed und W ilcken (Arch. IV, 174) besprochenen Papyrus P. 01. Phil. 
I, 5, wo Epitereten die ilctL"ot "al,J:lto~ einsammelten. Diese Bezahlung 
der Steuer durch den Besitzer (denn vor dem Verkaufe verliert der 
Besitzer sein Recht auf die Liegenschaft nicht, er verfiigt nur nicht 
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mehr iiber die Einkiinfte und darf das Gut nicht verauBem; del' 
Usus scheint ihm abel' doch zu bleiben) laBt damuf schlieBen, daB 
derselbe auch die nQ06ohoS zu erlegen hatte.1) 

Die n(loc)odo~ wird gewohnlich in Geld bezahlt und berechnet. 
Wir besitzen noch mehrere Urkunden, in welchen diese Bezahlungen 
gebucht werden, so in P. Tebt. II, 337 (II.-III. Jahrh.) Z. 15: X(J06-
oh mv vnaQxovTwV 0 t nxw[v J xa/' olxonEd mv Y EV,/,U",aT0'YQ( arpovp,Evmv ) 
x(JOS orp~[l('Ij!",aTa) ... I ·t]ijs I"'EQldos 'fJnEQ (vn~(J?) XI' (ETOV~?) XCX(JCX-
Y(J (cxqmooov ?) ufr[ ... " (iiber '~aQa'YQacpEw oben), vgl. BGU. 485 
(II. Jahrh.) Z.5: dwtx'f/oEmS xQoc)odtx(oov) und P. Tebt. II, 471 (147 
n. Chr.) dta6]TQw!"'a hta x/..'fJQovxmv xa/. h1')!",06tmv yEm(JYOOv xa~ ~'!f" . mv 
"cx1. «xo YEvr;(l"'a"a)Y(J(cxcpovp.ivmv) nQot1O!Ymv vxaQxovTwV. 

Wie aus den oben angefiihrten Quittungen zu ersehen ist, werden 
die x(Jot1odo£ von den Epitereten eingesammelt und den nQ,xx,&0(JES 
a(Jrv(J£xoov ausgezahlt. Dies erklart auch der bis jetzt meiner Mei
nung nach miBverstandene Posten in den Praktorenberichten: VXE(J 
x(J06Ohmv olxonEdwv, W ilcken, Ostr.I,390; s. bes.P. Fay. 42a (II. Jahrh.) 
Z. 15: xafr() nQot16h(mv) o{xon(Edmv); Z. 16: 6£'&£xOOv. Es werden 
in del' letztgenannten Urkunde die x()66oho£ YEVlll"'cx'&oY(Jacpovl"'ivmv 
vxa(JXov,&wv t1£uxoov xcx/' olxox{hwv gebucht, welche auch in P. Fay. 26 
(J. 150 n. Ohr.) erwahnt werden. Diese letztere Urkunde ist ein Be
richt der Dorfschreiber an den Strategen. Zuerst wird ein Strategen-
befehl zitiert. Del' fragmentierte Anfang lautet, Z. 7 ff.: [ ......... J I 
'&oOV EV '&ais l"'EQt6[ £] YEV'fJl"'( cx,&0YQarpov!",ivwv) [vx ]cx(JXov,&wv xa/' olxoxi
[hmv •..•. ] T~S d£0£X'f/6EmS [x Ja/. 0(,0£axOO11 xcx/' '&fis Toil £h (lJ,&OVS) 
[n(Jo60dov. Diese W orte werden wohl in der Weise verstanden werden 
miissen, daB wir hier vor dem Anfange einer langeren Periode stehen, 
welche mit zwei gen. abs. anhebt, also etwa: da die YEV'fJ!",a,&0YQcxcpov
P.EVCX usw. (etwa) zahlreich sind und die x(J06ohog des 14. Jahres 
( etwa) nicht bezahlt worden ist..... Die Teilung der YWy}!"'aToY(Jcx
rpoVI"'EVa nach C)£'t£xa und oixonEda (bzw. Hauser) treffen wir auch 
in P. Oxy. III, 986. Es werden hier konfiszierte Liegenschaften auf-

1) In diesem Sinne ist vielleieht auch die oben schon erwahnte Urkunde 
P. Oxy. VII, 1044 (II. Jahrh.) zu denten. Es handelt sich hier um eine Reihe von 
Besitztiimern (rii PIX!J£J,,£'It'l), 18£(I)-r£'It'l), olxo%E81X), welche aIle in Korn zinsen. Die 
Lage dieser Besitztiimer wird einmal etwas naher charakterisiert I, 9 if.: al 8m 
'C'iis I [&r ]O(>IX( !Ja!J'lJS) 'rOV %0(>01' 8IXUfOV'rOS IIe'r!Jel(>£OS 8dt. -rwv ~(>11J7i/Lws 'ltat -rw" 
&8eJ,,(cpwv) lClXt 'riDv 'Lo£%(wv) &'v'rt%(OWlJp.l!V(f)v) 'roii %o(>ov, vgl. 13: al 8£(a) -rwv 

&ro(>a!J-riD" (I. &.Y0(>IX!J(av)'r(l)v) 'ltaJ &v'r£%O£OIJ/LEV(f)V nnd 27: &ro(>a(!JtiDv?) 8£'ltodrp ... 
Danach scheinen die Besitztiimer die no(>o£ der Betrefi'enden darzustelIen, welche 
dem Staate zu gewissen Zahlnngen verpflichtet sind. Ob hier die Steuern oder 
die %(l0/1080s gemeint sind, IltBt sich mit Sicherheit nicht entscheiden. 



140 II. DaB romische Agypten. 

gezahlt; erhalten sind die Listen der Hauser und olx6:n:c~a; aber es 
werden auch Listen, welche die oLUXa aufzahlen, erwahnt. 1) Die 
Einkiinfte der Hauser (ta rCV~f-taT:a) heiBen hier 'to :n:c(JL'YcWcX[tcvov. 2) 

Die Einsammlung del' :n:Q60000L durch die Epitereten, welche 
dieselben den Praktoren iibergeben, steht wie die ganze Finanz
administration unter del' Leitung der Strategen. In P. Lond. III, 
1170 p. 92 ff. (III. J ahrh.) zahlt ein Stratege seinem N achfolger auf, 
was diesel' im Monat Mecheir zu erheben hat. Es ist wohl eine Zu
sammenfassung der Praktorenberichte. Den Hauptposten in dieser 
Aufzahlung bildet Z. 5: :n:Q0600(J)V v:n:a(Jxovt()Jv (2. Tal. 4884 Dr.), 
welche in alphabetischer Reihenfolge "a'ta 'XWf-t1)V und "at' /XvoQa auf
gezahlt werden. Aus diesel' Liste erhellt, wie groB die Verschuldullg 
des Besitzes in Agyptell und wie zahlreich die dem Staate ver
fallenen Besitztiimer waren. Dasselbe besagt auch der oben ange
fiihrte P. Oxy. 986. Beinahe del' ganze Kleinbesitz in Agypten scheint 
demnach del' Regierung verpfandet gewesen zu sein, und es wird klar, 

1) Col. III, SehluB: o~ 'Co 7tEQ!l'~WalL(Evov) (fVV 'Col. CitF![ 1tots] vTCarn:,oV(fH 
T01) 'AlLlLoovlov imxvoo&E OJ QWT:CXL. 

2) Tnteressant sind fiir cliese Frage die zwei von Zereteli im Arch. V. 8.177 
publizierten Ostraka aus der Eremitage (n. 29 und 30), welche die Formel einiger 
Hingst bekannten Wilckenschen Ostraka wiederholen. N. 29 vgl. Wi 1 eken, Oatr. T, 
292, 644, 654-, 661, 671, 1420, 1469, 1580, II, p. 192 und 365 ist eine Quittung iiber 
das Evoly.£Ov, welches an die nQay'ToQES &QYV(>LY.WV bezahlt wird. Schon Wile ken 
hat es erkannt, daB wir es hier mit einer Staatsabgabe zu tun haben: "wir 
haben es also mit einer Vermietssteuer zu tun, die auf dem Hauseigentiimer 
lastet." Diese Deutung als Zahlung an den Staat wird durch den zweimal 
vorkommenden Zusatz O'£OI(y'~(fECO.) zu ivol,,£Ov (Wilcken 1420; Zereteli 29) be
statigt. Nun aber kann ich in diesen Zahlungen keineswegs eine Vermietungs
steuer erkennen, denn es steht im Thebanischen Ostrakon, Wilcken 1469, neben 
dem (,n(/;Q) EVWA.(lov) eine wohl fur dimselben Gegenstand geleistete Geldzahlung, 
welche im;(EQ) TC(>g((jO)O'(ov) benannt wird. Es scheint mir also, daB das an den 
Staat geleistete ivoly.LOV das nEQLl'Hv,x/LEVOV unserer Urkunde von Oxyrynchos mit 
enthiilt, d. h. daB der Staat von den konfiszierten Giitern selbst die Mietsgelder 
erhebt. Die in den Quittungen mehrmals genannten Personen, welche das Geld 
an die Praktoren 6volL(UOS 1:'01) .ysivct einzahlen, werden wohl die Epitereten sein. 
N aturlich konnten aber auch die Besitzer selbst das Geld, wie bei der 7t(>O(fO(~o. 
der LandgiHer, direkt bezahlen. Aus diesem ivoly.tov werden zuerst die Steuern 
gedeckt, der Rest ist TO 1r:EQLYHva1LEvov der Urkunde aus Oxyrynchos. Diese meine 
Annahme wird auch durch das Ostrakon, Z ereteli 30, bestatigt. Riel' erheben zwei 
im1:'1]Q1]'Cctt sf80vs oly.o[ 7tSO'oov] (Z. 2) 'Co yw61L(~vov) n!],(os) fiir den Monat Phaol'hi 
des J. 14\). Die Erwahnung der Epitereten bestatigt meine Deutung der 1TQU

(fo.yos oiy.onSrfow. Sie fungieren hier in derselben Eigenschaft wie die il1TLT7)(>7)WL 

YEv7)lLct'COl'QctrpUVILEVOlV. Auch die Benennung d],o. spricht fUr meine Auffassung: 
hier bezahlt also der Hausstellenbesitzer fUr die Steuer der Hausstelle, die 1TQU-

11080s ist noch dazuzubezahlen, also ganz wie bei den Landgiitern. 
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weshalb die YCV1j/LIXf:OYQIXCPOV/J-WIX in unseren Dokumenten eine so auf
faUend groBe RoUe spielen und eine besondere Landklasse darsteUen. 

Aus dem angefiihrten Material konnen wir m. E. folgendes 
herauslesen. Die dem Staate verfallenen Giiter - Hauser, Hausland, 
Wein-, Garten- und Olivenland, auch die Yii o~oQ~/J-o~ - werden vom 
Staate in Beschlag genommen, indem ihre Einkiinfte - die YE'II~/LIXf:1X -

durch besondere dazu bestellte Epitereten eingesammelt werden. Der 
Akt der Beschlagnahme heiBt ')'CV'f//J-1X7:0YQlXrpE~'II, die Giiter yE'l/1]/LtxT:O

'J'QlXrpOV/J-E'II1X1) oder YEV1j/LIX'tO'J'QIXCP'f/fri'll7:IX. Wirlschaftlich bleiben diese 
Giiter in den Hiinden ihrer Vorbesitzer. Ihre Lage wird nur inso
weit geandert, alB sie nunmehr auBer den 81j/Loo~1X noch eine fur jeden 
Fall separat berechnete ~(J6(j080s bezahlen miissen. Da aber die Be
sitzer selbst ihre Giiter rechtlich Bchon verI oren haben und nicht mehr 
zahlungsfahig sind, so haften mit ihrem ganzen ~oQOS dem Staate 
fiir die Eintreibung dieser ~(J60080~ und der 81]/Lot1£1X besondere 
Liturgen, die bU't1](J1j'tlXt, welche' auch sonst, wie bekannt, in der 
Finanzadministration Agyptens immer dort erscheinen, wo die Haftung 
der gewohnlichen Pachter und Beamten als ungeniigend erscheint. 
Die ~QOt1ocros, da sie die Zinsen des geschuldeten Kapitals darstellt, 
wird in Geld berechnet. Bezahlt der YE'II'YJ/J-txf:O'J'(JlXrp1jftE/'S seine Schuld, 
so bekommt er wohl seinen Besitz wieder zuriick. Meistens aber 
wird die Schuld nicht bezahlt. Die in Beschlag genommenen Giiter 
konnen in diesem Falle wohl nach Veriauf einer bestimmten uns un
bekannten Frist auf dem Auktionswege versteigerl werden, womit ich 
gar nicht sagen will, daB aile yom Staate verkauften Landereien zuerst 
')'E'II1]/J-tx'toYQacpoV/LE'II1X waren, oder daB aIle 'J'E'II1]/J-IX'tOYQlXcpOV/LE'II1X ver
steigert werden muBten. Wir wissen noch zu wenig, um zu sagen, 
in welchen Fallen das 'J'EV1j/LIX'tOYQlXcpEi'll vor der Versteigerung ein
trat und in welchen Fallen der Zustand YEVn!'IXf:0'J'QIXCPOV/LEVIX dauernd 
werden konnte. Es kann sein, daB in jedem einzelnen FaIle die Re
gierung dariiber zu entscheiden hatte, ob sie das Grundstiick gleich 
versteigern wollte; nicht unmoglich ist es auch, daB die Schuldner 
das Recht hatten, das Stadium der YEV'f//LIXT:0'Y(JlXrpov/LEva fiir sich Zll 

ford ern, was mir wahrscheinlicher diinkt (s. BGU. 291, 14).9) 

1) So heiBen sie hauptsachlich in der Kanzleisprache des Oxyrynchites, im 
Axsinoites gewohnlich rEt11/E£"-rOrll"IPlI4l'iv1:". 

2) BGIT. 291, 14: :/t(l[ oIP ]E(l6E£Et10~ ali 11:[ ov~ A[" -roil J1/[/£o ]alov EfiJflija4l'a£ I /£11-
clE:/to[ -r]E [rEV1/]/L[" ]1:0r(l"CJ111[.ftiv ]-ro[~ -rofi tla£/iJvo~. Rier scheint also das rEt1l1~:X
-ror(l"lPhiv allgemein uhlich vor dem Verkaufe zu sein. Auch P. Lond. II, 164 
p. 116 scheint dasselbe vorauszusetzen: denn das UnrechtmaBige hier ist das Be
legen des Gutes mit einer :/t(loaorYo~ nach dem Verkaufe, iiblich war also gerade 
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Der oben beschriebene Akt des YEvfj/LawYQaq;ELv ist fur die 
ptolemaische Zeit nicht bezeugt. Ahnliches bietet das griechische 
Recht. In J. G. XII, 7 n. 515 (Alyut}.n) "wird (s. Partsch, Griechi
sches Biirgschaftsrecht, 414, 7) das fur den Zinsanspruch haftende 
Hypothekengrundstuck, wenn der Grundeigner den Zins nicht zahlt, 
nicht durch E/L{J«:r:EV6tS Eigentum der Gemeinde, sondern die Voll
streckung erfolgt durch die Verwertung der wirlschaftlichen N utzung 
des Raftungso bjektes: das Grundstuck wird wohl" fur die nachste 
Zinsperiode in Pacht gegeben (29ff.), und der Pachter erlegt im voraus 
den Pachtschilling (32 f.); iibersteigt dieser die fallige Zinsrate, so 
wird der Uberschu.6 als Ryperoche herausgegeben (28ff.)".1) 

In welcher Weise geschieht nun der Verkauf der konfis
zierten Giiter? Wir besitzen daruber einige Daten, welche uns die 
Modalitaten des Verkaufes veranschaulichen. Wie die nQoood'ot teil
weise dem AOYOS ovotaXOS, teilweise dem loros d'totX1}6EWS zugerechnet 
werden, je nachdem das Gut fur Schulden an die eine oder die andere 
ratio in Beschlag genommen worden ist, so geschieht auch der Ver
kauf entweder durch den Strategen (P. Amh. II, 97; P. Oxy. 513) oder 
durch den procurator usiacus (BGU. 156; CPR. 1). Die Modalitaten 
des Verkaufes sind uberall dieselben. 

Priifen wir die Dokumente. P. Amh. II, 97 (180-192 n. Chr.) ent
halt ein Angebot einer Priesterin. Sie will Z. 5: ix -r:GJV Els nQIXow 
-D:rtEQXH/LBVWV I -r:ijs d'tOtx1}dEWS einen Teil eines Rauses und eines i}.at

OVQrEiov, welche huher anderen gehort haben (Z. 6), kamen. Der Kauf
preis (np,n) wird durch (Jvv'r:t/L7jotS bestimmt (Z. 13), au.6erdem werden 
noch i:rtO/LEVa bezahlt, alIes an die 'r:QanEba d'fj/Lot1ia. Das aus dem Ver
kaufe resultierende Besitzrecht wird folgenderma.6en bestimmt, Z. 15f.: 
p,EVEi M /LOt ~ -r:ov-r:wv I x"rX'r:fjotr; xa[l] xVQEia &.vaq;aiQE'r:os inl 7:0V tXEL_ 
XQovov (vgl. Preisigke, Girowes., 197). Auf demselben Wege wird in 

das Gegenteil. Daneben aber haben wir Falle, worauf mich Wilcken hinweist, 
wo von diesem Interimsstadium keine Rede ist, wo wir also demgemii.l3 kein 
Recht haben, einen solchen Interimszustand vorauszusetzen. So BGU. 166 u. 462. 
Die Grundstucke werden nur als konfiszierl bezeichnet, ganz in der Art der oben 
erlauterten ptolemaischen Praxis der Zoispapyri und ahnlicher Urkunden. 

1) Ahnliches bietet vielleicht P. Tebt. 1, 63 (110 v. Ohr.). Hier klagen zwei 
paIUA.£l£ol. rEQ)(lrol. dem Komogrammateus wegen eines Raubes, welchen zwei Kat
aken an ihnen verubt haben. Unten steht der Bescheid: xanrrv(&v) afJ'r:iiw 
-roils xl(7)(lovs) ••.• &l1cpai..lQaq-B'a£ 'ret rEV7)/La'ra. Doch ist die Verb in dung der 
beiden letzten Worte nicht sicher. Vgl. P. Tebt. I, 28, 18; tiber die XA.ij(lO£ 
6t1jrrV1jI"'EVO£, B. P. Hibeh 48 (J. 256 v. Ohr.), und Akt. der Th. Bank, II. Ob auch 
in Agypten der Oberschu13 der n(loqotl'os iiber die Zinsen dem Schuldner zugute 
gel'echnet wurde, mag vorlaufig unentschieden bleiben. 
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P. Oxy. 513 (184 n. Chr.) ein Haus gekauft. Das Haus geh6rte friiher 
einem Sarapion Z. 10f.: nQ0't"EQ[OV EIXQIX]n{rovos '}'wopivov 1 [.]. £ '}'E. [.} 

'}'oii (vielleicht [d'''1 ]l1{ 06'{ov) '}'E[ roQ J'}'ov eher als tkQXt'}'EroQ'}'oii, wie die 
Herausgeber zweifelnd vorschlagell. 1) Der Kaufpreis wird in Z. 11 be
stimmt: 't"EtaQt[ . .•. ] 't"wv 't"ijs 6'VVt8£/L~1 [OE ]rog ctQIXX/LWV i~IXx[ oo{rov ,,]a~ 
't"WV inO/LEvrov. Das erste Wort m6chte ich nach Analogie der ptole
maischen Urkunden dieser Art zu tE't"IXQt[£xwvJ erganzen, der Kaufpreis, 
welcher in vier Raten erlegt wird. Also wieder die ovvtt/L"1o£S2) und 
die inO/LEva. Dazu kommen noch nQ0t1d'ta'}'QIXrpO/LEVIX und Zinsen fur das 
laufende und das nachste J ahr. Dieselben 't"oxo£ ohne die ino/LwIX er
scheinen auch in der schon besprochenen U rkunde P. Lond. II, 164, p. 116. 

1m BGU. 650 (J.60/61 n. Ohr.) wird ein xA.ijQo~ xatotx£"os ge
kauft; verfallen ist er dem Staate wegen einer Schuld, welche das 
Resultat eiller lrctcux ,},croQ'}'tIXg d'''1/Loo{lXg ist. 

BGU. 462 (Zeit des Antonillus) handelt von 6 Aruren t1£'t"£XIX{, 

welche seinerzeit, wahrend der Besitzer Sitologe war, konfisziert worden 
sind (Z. 13); sie worden nachher EX nQox'l/Qv~cros gekauft. 

Stark fragmentiert ist BGU. 904 (J. 161/2 n. Chr.), vgl. Wilcken 
Arch. II, 386. Bier scheint man das gekaufte Objekt 6fters (der 
Herausgeber liest 't"C't"Q ]efx£s, was natiirlich vollstandig willkiirlich ist; 
W ilcken schlagt das viel wahrscheinlichere noH]ef"ls vor) zum Kaufe 
ausgeboten zu haben. Die Bedillgungen des Kaufes sind sehr unklar 
Z.8f.: rp]oQov xat' lJ't"og ('t"IXAefVtOV) IX (d'QIXX/LWV) aQ (= 110) xd 't"wv 

:n:[Q06'( ctlIX'}'QatpO/LEvroV) I aIS] iJnEOXE1:O aCQE6'E6'£ a"oAov.fr( rog). 
Fragmentiert, aber viel verstandlicher ist CPR. 104, dessen Be

deutung zuerst Eger (ZUlli ago Grundbuchwesen 32, 3) erkannt hat. 
Verkauft werden dem Kaufangebote, welches eben unsere Urkunde 
ist, gemaB mehrere Landparzellen: einige Teile eines XAijQOg xaTo£,,(,xog, 

ein tk/Lnc1rov nOT£60/LEVOS u. a. Der Kaufpreis wird durch t1vvdp,'l/6'£S 

bestimmt, auBer dem Kaufpreise (n/L~) werden vielleicht die i:n:o/Lwa 

bezahlt. Der SchluB enthalt die Bedingungen des erstrebten Besitzes 
Z. 15f.: /lEVEi d's po£ XIX~ 't"ois E/toiS I ... . ]IXA'I/ ...•. rov xQtX't""16'£S xd 
XVQtIX avatpIX{QETOg E:n:~ 1 ['t"ov &E~ XQovov] XIX~ lJ6''t"IX£ /LOt XIX.frIXQU 3) 
t-tEXQ£ wv 't"ijs XVQW6'Erog XQOVOV xa), I ...... ] iuv rpa{v"1't"IXt xVQoiiv. 

1) Denn &QXtl'EOlQl'OS wird kaum als liturgischer Verlreter der l'EOlQrO~ zu 
gelten haben, S. jetzt W. Schubart, Arch. V, 121,1 gegen W. Otto, Priester 
u. Tempel II, 193. 

2) Dieselbe GV'lJdlL7J1HS ist auch bei den Verkaufen der Priesterstellen ublich, 
s. P. Achmim, Wilcken, Hermes 1888,593; Otto, Priester u. Tempel I, 233:ff. 
Die enge Verwandtschaft der Priesterstellen mit den iibrigen Besitzobjekten be
steht auch in der romischen Zeit fort. 

3) Das heillt wohl, daB der Besitz in dieser Zeit nicht mehr belastetwerden durfte. 
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In allen oben angefiihrten Dokumenten scheint iiberall der 
i..0YOS (}WLX1j6ECOS im Spiele zu sein. Nicht anders sind aber die Mo
dalitaten des Verkaufes im A6yos ov6utXoS. In BGU. 156 (J. 201 
n. Chr.) ist der Verkaufer ein Prokurator, der Kaufer em Soldat, das 
Kaufobjekt anderthalb Aruren eines Weingartens, welche friiher einem 
gewissen Ti. Gemellus gehOrten. Der Verkauf geschieht auf dem 
Wege einer Auktion Z. 6 1): • [.] fQC?::tH'1/S (?) I [7I:Qo ]X1/QV~EWS [7: ]o[ii] 
aV1:ov [8]7I:L1:QO]l:'[ 0 ]v. AuBer dem kaufp~eise bezahlt der Kaufer ixa-

1:061:ab d66aQES (Z. 8; sind es die 1:oxo£?) und V7I:EQ {:JE{:Ja£wnxov 

250 Drachmen. Das {3cjJaLww(,Dv ist neu; es erscheint als Strafpreis 
bei der Regulierung einer unrechtmaBigen Okkupation in P. Rain. bei 
Wessely, Spec. isag. Taf. 48,13; 11 u. 19 S. 6 (s. oben S. 101).2) 

Auch in CPR. 1 (J. 83/4) erscheint als Verkaufer ein Prokurator. 
Das Kaufobjekt sind drei Aruren aus einem xMjQos Xa1:0£XLXOS, welche 
friiher einem !L£6iTconis 1:wrov OVdLWV gehort haben. Diese Landparzelle 
wird von den Kaufern weiter verkauft. 

Man sieht, die Modalitaten des Verkaufes und Kaufes bleiben 
ganz dieselben wie in der ptolemaischen Zeit. Es scheint nur, daB 
die Bezahlung des KaufPreises nicht mehr in vier bzw. drei Raten, 
sondern gewohnlich auf einmal geschieht. Die auBer der 1:LfL~ be
zahlten 1:6xo£ sind auch nicht neu (s. P. Eleph. XXVIIa, 15); neu da
gegen sind die i7l:o!LEva 3) und das {:Jc{:Jatconxov. 

Wichtiger als diese Einzelheiten ist es, daB das aus dem Ver
kaufe resultierende Besitzrecht in derselben Weise beschrieben wird 
wie auch in den ptolemaischen Urkunden. Dazu kommt noch, daB die 
romischen Urkunden die Erblichkeit dieses Besitzes besonders betonen. 

Auch die Merkmale des Besitzrechtes, welche uns in den Doku
menten der ptolemaischen Zeit so charakteristisch erschienen, kehren 
in den Dokumenten der romischen Zeit wieder. So zuerst das V 01'

kaufsrecht del' Vorbesitzer. In BGU. 462 erscheint als Kaufer ein 
Sohn und Bruder der V orbesitzer. Moglich ist es auch, daB in CPR. 1 
die Verkauferin del' Grundstiicke eine Tochter des V orbesitzers ist 
(s. P. Meyer, Heerwesen 104, 381). Obwohl in keinem dieser Doku
mente das Vorkaufsrecht als solches ausdriicklich hervorgehoben wird, 

1) Mit "'Verbesserungen von Gradenwitz und unter Benutzung neuer Le~ 
Bungen, welche mir H. Dr. W. Schubart auf meine Bitte mitgeteilt hat, vgl. 
Preisigke, Girowesen, 201ft'. 

2) Vgl. P. Meyer, Hirschfelds Festschrift 151. SolI es auch hier ein n(!6C1n~ 
J.LOV sein? 

3) DaB diese ~nO!LEVCX von den fono£ verschieden und nicht damit identisch 
(Grenfell-Hunt, P. Amh.II, 97, Introd.) sind, beweist P. Oxy. 513. 
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scheint doch die Haufigkeit der Kaufe durch Sohne und Tochter und 
die Analogie mit der ptolemliischen Zeit den Gedanken nahe zu legen, 
daB das V orkaufsrecht der Sohne und Tochter auch in der romischen 
Zeit bei den Staatsverkaufen in Geltung blieb. 

In Geltung geblieben ist auch die Regel, daB der Verkauf die 
bestehenden Pachtkontrakte nicht zerstort, eine Regel, welche uns der 
groBe Elephantinepapyrus XIV iiberliefert hat. Dies schlieBe ich 
aus demselben Papyrus BGU. 462. Das Dokument enthalt eine Klage 
an den Epistrategen eines Kaufers von konfiszierten Landereien. Er 
beklagt sich iiber die nQor[ E ]GJQ[rOVV't]6g (Z. 18), welche ihm den 
Pachtzins nicht bezahlen wollen (Z.19f.: T[ ov Js cp61Qovg ELO~ &no[ ~ovv J"t). 
Er bittet deshalb den Epistrategen, daB dieser dem Strategen befehle 
Z. 22:1f.: inlX/ [var"iJti"t [" }OTovg [&]nod'[ oii]v"i EL[ o]t TO[ v]g q;61 Qovg 
,,"2 ano[ (1 Jrfjvat 6lg T[ (, i]~[ ij]g 1) nlw 81 EL[ 01.] ["E ]"A.1]QGJELivGJV [v ]no 
60ii Toii "vQiov &QovQwv •. .• 

Der Kaufer ist also an die bestehenden Pachtkontrakte gebunden. 
Die rEGJQrOL darf er nicht fortjagenj dazu bedarf er einer besonderen 
Sanktion seitens des Strategen. 

Geblieben sind endlich auch die RegeIn iiber die Moglichkeit eines 
trberangebotes nach vollzogenem Kaufe. Ihre Geltung illustrieren uns 
fiir die Landereien der P. Oxy. 513 (J. 189 n. Chr.) 2), fiir die Priester
stallen P. Tebt. II, 294-297. 

Der oben schon el'wahnte P.Oxy.513 (vgl.Wilcken, Arch.IV, 124, 1; 
Preisigke, Girowes. 24) ist eine ausfiihrliche Quittung, welche von einem 
Alexandriner einem Oxyrynchiten ausgesteUt wird. Die Quittung rekapi
tuliert die Geschichte des Falles, welcher die Zahlung verursacht hat. 
Wie gesagt, hat der Alexandriner ein Haus Z. 7: &no &nQa \ TOW 'tijg 
JtOt:wrjO'EGJg gekauft. Den Preis hat er vollstlindig bezahlt und bekam 
auch die "vQGJ(1tg. Nun aber muB er nach zwei Jahren sein Besitzrecht 
an einen anderen zedieren Z. 25 if.: EVEXIX 'toii v I [n ]EQ~E~J..ij(1~IXt t:fjv 

:rtQo"EtELiv1]v ol"iIXv -Uno (jOV I [t:o}v '!;EQt/VOV "IXL &V"{3E~t<{3a>(1~"t Elg 
bf!"X!uxS XtUIXg I [6" ]TIXXooi"S "IXI, nIXQIXd'6~6ofT"t tiOt TIXVTrjV 8~ Enk 
O't:o I [A.ijs T Joil xQadoTov ~£Ot"1Jt:ov OV60t:td'{ov 'p[o ]VcpEtV[O]V I [-Uno • . ] 
[.]s t:oii o[ T JQIXT1Jrt/O"v'tos up EvulTwn TET[ i]Q I [t:]lp "IXI, 6l"06Trj) Et:Et 

MEXELf! TQtIXXcf.d't. 
Man sieht, daB es sich hier keineswegs urn die iiblichen zehn 

Tage des Auktionsverkaufes handelt. EB ist etwas anderes. Ob auch 
fiir diese Uberangebote irgendwelche Frist galt, laBt sich nicht ent-

1) So erganze ich diese fragmentierte Stelle. 
2) Vgl. dariiber Preisigke, Arch. IV, 114. 
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scheiden. Auch die ganz ahnliche, aber noch kompliziertere Geschichte 
in P. Tebt. II, 294-297 gibt keine Entscheidung. 

Die ptolemaische Praxis in bezug auf die Staatsverkaufe der 
konfiszierlen Giiter wurde also in allen ihren Ziigen in der romischen 
Zeit aufrechterhalten. Kann man aber auch weitergehen und be
haupten, daB auch in der romischen Zeit die Verkaufe aus dem 
Staatsschatze nUT ein Erbpachtrecht begriindeten? Fiir die ptole
maische Zeit haben wir dies Erbpachtrecht hauptsiichlich auf Grund 
der VerpHichtung der verkauften Landereien, das hcpo(Jwv weiter zu 
bezahlen, festgestellt. Bezahlen auch in der romischen Zeit die 
yom Staate verkauften Saatlandereien ein ~)(.cpo(J"ov? Eine 
sichere Antwort auf diese Frage konnen wir leider nicht geben. Oben 
haben wir gesehen, daB die in Beschlag genommenen und verkauften 
Liindereien meistens Wein-, Oliven- und Gartenlandereien, dazu Haus
grundstiicke und Hauser sind; ofters auch rii "a'to""""",. Wo yom 
Saatlande ohne nahere Bezeichnung die Rede ist, konnEm wir leider 
nicht sagen, ob dies Land iiberall ril l&ro'tt)(.~ ist. Nach der Ana
logie mit den iibrigen Landereien ist es aber die wahrscheinlichste 
Annahme. Doch auch in diesem Falle ware die Frage nach der recht
lichen Qualitat des verkauften Bodens nach dem Verkaufe nicht ent
schieden. Es ware moglich, daB auch die rii lrJtox't'l'j'tos und ,,"-rOt
u",,~ nach dem Verkaufe ein ~xcpo(Jwv zu bezahlen hiitten; mit anderen 
Worten: es konnte sein, daB die eventuell vor dem Verkaufe bezahlte 
n(Jo(fo80s auch nach dem Verkaufe zu bezahlen ware. Diese Belastung 
der verkauften Landereien mit einem ~"cpo(Jwv statt der fruher bezahlten 
ua.fh/xOV'r:a ist aber nirgends iiberlieferl. Daflir spricht vielleicht nur 
die fragmentierte Urkunde aus Mendes BGU. 904. Es scheint, daB 
der Kaufer hier eine jiihrliche Zahlung seinem Angebote gemaB iiber
nimmt, d. h. daB ein Pachtverhiiltnis begriindet wird (cpo(Jos heiBt der 
Pachtzins in diesem Falle nach Wilckens Meinung deswegen, weil er 
in Geld zu erlegen war). Doch ist die Urkunde zu fragmentarisch, um 
dies mit Sicherheit behaupten zu konnen: denn die Urkunde nennt uns 
das Kaufobjekt nicht; ebensowenig sagt sie uns, in welcher rechtlichen 
Lage dies Kaufobjekt vor dem Verkaufe war. Dagegen die cpo(Jo£ in 
BGU.462 konnen keineswegs mit dem ~xcpo(J£Ov identifiziert werden: es 
ist der Pachtzins der Pachter. Auch scheinen in CPR. 1 die verkauften 
Parzellen der ril U"'to"XtX~ ihre rechtliche Lage gar nicht geandert 
zu haben. W 0 in dieser Urkunde von der Steuerpflicht des verkauften 
Bodens die Rede ist, erscheinen die iiblichen Steuern, welche die 
Privatlandereien iiberhaupt zu bezahlen haben; von einer n(Jo6odos 
oder einem ~"cpo(J"OV verlautet kein Wort. 
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Nach dem vorgefiihrten Material erscheint es also zweifelhaft, 
ob wir in den konfiszierten und verkauften Landereien wirklich die 
rfi :ltQodod'ov un<1 die :ltQ060d'~"a des Ti Julius Alexander zu er
blicken haben. Dagegen spricht auch das Wenige, was wir von der 
Bewirtschaftung der rfi :ltQ066d'ov enahren. N ach den Angaben der 
Saatquittungen erscheint die rij :1t(J06od'ov in derselben Lage wie die 
rfi {jtx6d'~"fJ und ot'J6~tx"orj. Es ist gewohnliches Staatsland, welches 
in gewohnlicher Weise von rEw(Jrol bewirtschaftet wird und als solches 
Staatsdarlehen bekommt. 

Eine andere Moglichkeit ist es, in diesem Lande und den :ltQO-
606£x" des Ediktes die ptolemaische "EXWQ~6p,8V'I1 :1t(Jodod'og zu er
kennen. Diese Liindereien muBten nach dem Falle der ptolemaischen 
Dynastie zu gewohnlichem Staatslande werden; da sie aber in bezug 
auf die Steuer in der ptolemaischen Zeit anders als die rij fJct6£).~xil 

behandelt wurden, da sie in dieser Zeit zu den Landereien gehorten, 
welche niedriger als die rij {jct6£).~"fJ belastet wurden, so hat man auch 
in der romischen Zeit dieser Landart ihre xoVCPO'ri).E~ct erhalten. 

Moglich ware es vielleicht auch, in der rij :ltQ06Mov die konfis
zierten und noch nicht verkauften Liindereienzu erkennen, welche 
rechtlich als Besitz des Staates angesehen wurden, tatsachlich aber 
als staatlich verpachtetes Land im Besitze ihrer V orbesitzer, welche 
niedrigeren Zins als die Beackerer der rij {jtx6£Atxil und d''YJp,06Ctx be
zahlten, waren. Es ware in diesem Falle ein ganz eigenarliges Ver
haltnis, welches zwar an Erbpacht erinnert, aber eigentlich keine Erb
pacht ist. Fur diese Erklarung spricht auch der enge Konnex, in 
welchem die :1t(Jo60(hx" M&cp'l1 in P. Oxy. 986 mit den in Beschlag 
genommenen und mit einer :ltQ06od'og belegten (s. oben S.139) Hausem 
und Hausstellen der oil6~ct"ol p,~I1&wT:d stehen. Kol. V, welche von 
den ersteren handelt, ist von derselben Hand wie die Kol. I-IV, 
welche die Hauser aufzahlen, geschrieben. Leider ist nur der Anfang 
dieser wichtigen Urkunde von den Herausgebem im Wortlaute mit
geteilt worden Z. 1-6: :ltctQ" •...• . ]'1' "'HQwvoS xwp,oY(J( ct{Lp,ct'tEWS) 
'ogvQvrx(wv) [ •...••..• T: ]qJ'¥ iJ:1tO [r ]oii T:ijg (LEQCd'O(g) (jct6~A(£xoii) 
rqct(p,/LctT:Ewg) IlT:oAEp,ctCo( v) Eig [E:1tt6"~1Pw?] p,ET:ctbo&ivT:( rov) :1tQ06ob£
xCw ibctcpiiJv T:oii ~S (hovs) [txil't'o"(Ja't'o()og K]txCO'ct()og T(Jct~ctvoV 'Abq£tx
voii EE{j«6't'OV (131-2 n. Chr.). Elvctt d's. Die Posten selbst sind nur 
erwahnt. Auf diese Urkunde komme ich noch unten zu sprechen. 
Die l:ltt6"E1Ptg, falls das Wort richtig erganzt ist, konnte sich auf die 
Revision der Erlragsfahigkeit und der Verschuldung der Grundstiicke 
beziehen. Doch um endgiiltig urteilen zu konnen, mussen wir ab
warten, bis wir neues Material bekommen. 

10· 
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lch schlage aber beide oben angedeuteten ErkUirungen nur mit 
Vorbehalt vor. Sei nun die y7) :ltQoo6d'ov die friihere XEXroQ~Of1,EVf} 

:ltQo(jo~os odeI' die konfiszierten Landereien, die Hauptfrage, welche 
wir oben gestellt haben, ob die verkauften konfiszierten Landereien 
nach demselben Rechte verkauft wurden, wie in der ptolemaischen 
Zeit, wird dadurch nicht entschieden. Es spricht einiges dafiir, vieles 
dagegen. 

Dafiir spricht die Tatsache, daB eine fur die ptolemaische Erb· 
pacht so charakteristische Erscheinung, wie das Recht des Uberange
botes, auch in der romischen Zeit gerade bei diesen Landereien, nicht 
bei den Verkaufen der rfi i~~o"t:f}'WS, wiederkehrt. Dafiir auch, daB 
die ganze Technik der Verkaufe in del' romischen Zeit dieselbe bleibt 
wie in der ptolemaischen. 1) 

Dagegen sprechen aber viele schwerwiegende Bedenken. Erstens, 
daB nirgends die Rede ist yom Wechsel der Bedingungen in bezug 
auf die Steuerbelastung, welche nach dem Verkaufe. eintreten sollten. 
War das Land VOl' dem Verkaufe xl7)Qos xaTO~"~"os, so bleibt es ein 
solcher auch nach demselben. Nirgends wird gesagt, daB die ver
kauften Parzellen del' yfi i~LOXTf}T:OS ein 8xrp6!,lLOV zu bezahlen hatten. 
Man bedenke auch, daB in der ptolemaischen Zeit die verkauften 
Landereien nicht deswegen ein 8XrpOQWV bezahlen, weil sie verkauft 
wurden, sondern weil sie es auch friiher bezahlten; dies sagt uns 
P. Eleph. XIV ausdriicklich und bestatigen auch andere Urkunden. 
Nirgends erscheint auch das Wein-, Garten- und Hausland nach dem 
Verkaufe schwerer belastet als VOl' demselben. Die verkauften Lan
dereien werden vererbpachtet, weil sie es auch friiher waren, weil es 
im ptolemaischen Agypten iiberhaupt keine andere Besitzform fiir 
die Saatlandereien als eben die Form der Erbpacht gab. Darnach 
bleiben auch in del' r6mischen Zeit die verkauften Landereien das, 
was sie friiher waren, d. h. rfi xat:o~x~xt/, lIY£6xt:f}TOS, Wein-, Garten
und Hausland. 

Von vererbpachteten Landereien, welche fahig waren, dem Staate 
als Garantie seiner Forderungen zu dienen, horen wir in der romischen 
Zeit gar nichts mehr. Es scheint, daB die Entwicklung des wirk
lichen Privatbesitzes diesel' Besitzform den 'rodesstoB gegeben hat, 

1) Doch ist dabei wieder darauf aufmerksam zu macheu, daB gerade die 
fUr die Erbpacht als Pacht am meisten charakteristische Formalitat - die Be
zahlung des Preises in vier Raten - unter den Formalitaten der Auktionsverkaufe 
der romischen Zeit nicht regelmaBig wiederkehrt. Auf diese Reform der Technik 
haben wohl die Qualitat der verkauften Landereien und die Modalitii.ten ibrer 
Verkaufe aus dem Staatsscbatze eingewirkt. 
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obwohl wir nicht nachweisen konnen, was aus den vielen Landereien 
dieser Art in der romischen Zeit geworden ist. 

Vermuten laSt es sich nm, daB die groBen Besitztiimer dieser 
Art, welche die Priester innehatten, in den groBen Konfiskationen 
der GotterIandereien mitkonfisziert worden sind, was den Ruin der 
meisten groSen Priesterfamilien verursachte. Was aus den von Pri
vaten besessenen Liindereien dieser Art wurde, laBt sich leider vor
laufig weder feststellen noch vermuten. 

Die Form der Erbpacht als solcher hat auch in der romischen 
Zeit einige Spuren hinterlassen, besonders auf dem Gebiete der Ver
paehtung der minderwerligen Landereien, aber groB war die Bedeu~ 
tung dieser Form in der romischen Zeit nieht. Sie hat aber ihrer
seits den Privatbesitz miterzeugt und fiir immer die Formen des Ver
kaufes von Privatbesitzungen mittelst der Auktion geschaffenjdarin 
liegt ihre Bedeutung Idr die romische Zeit. 

Wir ersehen also aus den obigen Darlegungen, daB der Grund
besitz der .romisehen Zeit hauptsachlich aus den schon in der ptole
maischen Zeit als solchen angesehenen Besitzobjekten besteht. An 
erster Stelle' erscheinen die Hauser, neb en ihnen die ol"onEoa, das 
Wein-, Oliven- und Gartenland. Dazu kommt noch die zu richtigem 
Privatbesitz gewordene rfJ "a7:ot"t"TJ (bzw. d1](>ovX'''TJ) und die rfJ 
l~tO"7:7J7:0~, also die rfJ l~'w7:t"t}. Die vererbpachteten Saatlandereien ver
schwinden fast ganzlich, wenigstens spielen dieselben keine RoUe mehr 
in der Staatswirtschaft: sie dienen nicM mehr, wie es friiher gewesen 
ist, als Bestandteile des no(>ob der bei den Staatsgeschiiften beschiif
tigten Grundbesitzer j an ihre Stelle tritt die rii "a7:ou't"~ und die rfJ 
l~tO"7:7J7:0b. Diese Besitztiimer - meistens Kleinbesitz - dienen ais 
Substrat fUr die Staatswirtschaft. Aus der Klasse dieser Haus- und 
Landbesitzer rekrutiert man die Armee der Staatsbeamten bis zum Stra
tegen und die nicht weniger zahlreiche Armee der Pachter. Unter 
den letzteren spielen jetzt die OV6t1X1!O~ p,tt1.f1-w7:aC, die Pachter der rii 
ofJt1£a"t}, eine sehr groBe Rolle. 

Wegen dieser ailgemeinen Zuziehung der Landbesitzer zu den 
Staatsliturgien erscheint der Haus- und Landbesitz aIs hochst mobil. 
Fortwiihrend wird er konfisziert und verau.6erl, und es finden sich 
meistens Kaufer, welche an die Stelle der alten Besitzer treten. Docb 
ist es nicht immer leicht, Kaufer fiir die dem Staate verfallenen 
Liindereien zu finden (vgl. das von W ilcken richtig erganzte nolA.]&,,£g 
in BGU. 904). Manche Liegenschaften bleiben unverkauft. DaB die 
Zahl dieser unverkauften Landereien keineswegs gering iet, erhellt aus 
der Existenz einer besonderen Kategorie, welche ihe(>a7:rt heiSt. 
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Dber diese IhtQ a1:1X sind wir nur mangelhaft unterrichtet. Doch 
beweist auch das sparliche Material, daB die iXn(Ja1:a keinenfalls als 
"unverkaufliche",l) sondern einzig und allein als die "nicht verkauften" 
Giiter zu deuten sind. So kauft der Alexandriner in P. Oxy. 513 aus 
den iXtr:(JIXM 8WLX1}OEWS ein Haus fUr einen, wie aus dem im Folgenden 
erHi.uterten Verlaufe der Angelegenheit zu ersehen ist, niedrigen Preis. 
Es ware merkwiirdig, wenn Giiter, welche unverkauflich sind, doch 
in gewissen Fallen verkauft wurden und dazu ganz in der Art der 
gewohnlichen Eir; 1tQiXOw vnE(Jxcil-'Eva (P. Amh. II, 97, 5). Es scheint 
also, daB die unverkauften, schon einmal oder mehrmals zur Auktion 
ausgebotenen Giiter fiir lXn(Ja1:lX, unverkauftes Staatsgut erklart wur
den. Auf welchem Wege die Ausnutzung dieser unverkauften Giiter 
geschah, zeigt BGU. 1091 (J. 212/3 n. Chr.). Es ist ein Pachtangebot 
(Z. 9: bnd'ixol-'a[ L I-' ]£o{tw I oao{ta£) adressiert an den /3lXo£lLXOr; YQal-'l-'lX
"CEVr; als Stellvertreter des Strategen; der Bietende will eine Parzelle 
Saatlandes, Z. 12f.: lbto an(JcX1:w[v] 1:ijr; I 1:oii l8{ov loyov 81t£1:'QO i1tiir; 

1t(lOU(.lO[ v] .dwyEi vovr; 1:0V xat 17W1:'ij[(J Jor; in Pacht nehmen. Das Land 
ist zu anderthalb Artaben taxiert, ist also wohl rii 18tox1:''l/1:'0r;. Doch 
wird es nicht fiir die 81)/Loo£1X allein verpachtet, sondern der cpo(lor; 
soll Z. 24f. XW(JtS [8171-'0 ]otwv wv &' 81t£O[ xS]1/'EWG' o(Ju51-'0ii cpa[L]volLEVOV 
sein, d. h. er soll mittels einer EnioxE1/nr; berechnet werden (s. die von 
dem Herausgeber P. Meyer angefiihrten Parallelstellen, vgl. P. Giss. 12, 
48, 25 (S. 72). Das Land wird also zu gewohnlichem Staatslande, mit 
einem wechselnden EXcpO(JLOV. 

Doch trachtet der Staat unbedingt danach, das Land doch zu 
veraullern. Wir erfahren es aus BGU. 18 (J. 169 n. Chr.). Aus dieser 
merkwiirdigen Urkunde ersehen wir, daB besondere Kommissionen 
angesetzt wurden, deren Aufgabe es ist, die iXn(JIX1:1X zu werten; Z. 4: 
Elr; 1:0 ovvul-'1}oao{ta£ 1:U EV an(JcX'W£S {)ncX(JXovM. Ais Mitglieder dieser 
Kommission fungieren die auch zu anderen Liturgien zugezogenen 
wohlhabenden Landbesitzer. Da dies Amt als Liturgie aufgefaBt wird, 
so ist es klar, daB die Mitglieder der Kommission irgendwie fUr ihre 
Tatigkeit verantwortlich waren. Es waren wohl eine Art Epitereten, 
welche wahrscheinlich den Verlust der Reichskasse zu decken hatten, 
falls das Gut zu dem ausgesetzten Preise doch nicht verkauft werden 
konnte, oder falls die Verpachtung desselben die zur Deckung der 
<Y'l/I-'00L/X und der ZuschHige notige Summe nicht ergeben wollte. 

Sei dem aber wie ihm wolle, sicher ist es nur, daB der Staat die ein-

1) So will dieselben Preisigke P. StraBb. I p. 55 (zu n. 14) deuten; vgl. 
zur richtigen Lesung dieser Stelle in dem betreffenden Papyrus Wilcken, 
Arch. III, 339 und V, 257. 
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mal von Privaten besessenen Lli.ndereien nicht wieder zum Staatslande 
machen woUte und sie auf jede Weise wieder zum Privatbesitze zu 
machen trachtete. Das zeugt davon, daB die Staatslandereien als solche 
der Regierung Sorgen genug bereiteten. Andererseits zeigt es auch, daB 
es eine komplizierte Sache war, die einmal in eine Rubrik gelangten 
Landereien in eine andere Rubrik zu transportieren. W 0, wie im Falle 
der 0-0 tiC"", die Verhiiltnisse dazu fiihrten, daB eine Masse friiher 
privater Landereien kaiserlich wurde, schuf man fUr sie lieber eine 
neue ratio. 

Dies sind unsere Nachrichten uber die sich im Privatbesitze be
findenden Liindereien der Kaiserzeit. Man sieht, daB die Tendenz zur 
Schaffung eines entwickelten Privatbesitzes fortdauert. Die uni,."rt~1X 

der ptolemaischen Zeit bleiben als solche bestehen. Die Hauser, die 
Weingarten, die Olivenplantagen, die Palmenwaldchen bleiben, wie 
fruher, meistens im Privatbesitze. Die Zahl der Garlenlandereien ver
mehrt sich, wie fruher, auf dem Wege der ip,qJl.JT:EVti£!;. Daneben aber 
entstehen neue u't?ll'rtT:rt. Als solche werden die Militarlandereien vom 
Anfange an behandelt, es tritt aber noch die rfi lh£6"1:'1JT:O~ dazu. 
Man trachtet, in dieser Weise die brachliegenden Landereien zu kul
tiviertem Boden mit einem Vorteile flir die Staatskasse zu machen. 
Man wahlt aber nicht mehr als Mittel zur Fruchtbarmachung brach
liegender Landereien den fruher begangenen Weg der emphyteutischen 
unbefristeten Pacht. Dieser Weg flihrte, wie die Tebtynisurkunden 
zeigen, nicht zum Ziele. Es fanden sich wohl nur wenige, welche 
bereit waren, Miihe und Geld einzusetzen, um gerade in dem Augen
blicke, wo die Miihe und das Kapital sich zu rentieren begannen, ent
weder durch ein Machtwort der Beamten in bezug auf das ~"rpo(J£ov 
gesteigert oder durch einen beliebigen Nachbar auf dem Wege eines 
Uberangebotes depossediert zu werden. Man war bereit, Arbeit und 
Geld einzusetzen, aber man wollte im Besitze der gewonnenen Lii.nde
reien auch dauernd verbleiben. Dies fuhrte dazu, daB man die un
befristete Pacht zu einem garantierten Besitze machte und, wohl 
nach dem Vorbilde der Militarlandereien, welche sich auf dem Wege des 
Kaufes in Privatbesitz verwandelten, eine Landart schuf, welche mittels 
Kaufes zu Privatbesitz werden konnte. Fiir diese Verkaufe wahlte 
man vor aUem fruhere militarische dij(>OL, welche brach und herren
los geworden waren. So entstand die rij lh£oUT:'YIT:O!;. 

Daneben aber entwickelte sich teilweise auf dem Wege des Kames, 
teilweise auf dem der Schenkung ein Privatgro.Bgrundbesitz, welcher, 
wie der Privatbesitz iiberhaupt, vor aUem Griechen und Romer zu 
Tragern hatte. Es bildeten sich privilegierte Domanen, welche meistens 
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hochstehenden Romem und Alexandrinern gehOrten. Doch hatten die 
Domanen in Agypten keine Zukunft. Die riJ lJtO"";frr:Oi; hat sich bis 
in die spateste Zeit erhalten, die meisten privilegierten Domanen der 
friihen Kaiserzeit gingen in die Hande der Kaiser uber. In dieser 
Weise hat sich der kaiserliche Privatbesitz in Agypten ent
wickelt. Doch die Existenz desselben hatte in Agypten nur eine rein 
formale Bedeutung. Denn die fruhere r1l der privaten ovtJ{at konnte 
in dem Moment, wo sie in die Hande der Kaiser gelangte, staatsrecht
lich nicht mehr von der ril fJat1t).t"~ und der r~ Jrll.to6ta unterschieden 
werden. Da sie aber wirtschaftlich anders gestaltet war als die beiden 
Arlen der r1l fJatltlt"~ und JrJl.tOtlw., da sich auf derselben einige 
wirlschaftliche und Verwaltungsbesonderheiten entwickelten, so zog 
man es vor, das Land der friiheren ovt1{at nicht roehr, wie fruher die 
militarischen xl1l(>ot und die konfiszierten Tempelguter, einfach zur 
r1l fJat1t).£"~ zu schlagen, sondern aus ihr eine eigene ratio zu bilden. 
So entstand die r1l OiJt1tlX"rj, ein groBer Zuwachs zu dem schon fruher 
existierenden Staatslande, doch ein Zuwachs der in der ptolemaischen 
Zeit meistens wohl - mit AusschluB der Jro~ElXt - auch Staats
land war. 

Es bestand also nunmehr das iigyptische StaatBland aus folgen
den Kategorien: die rii 6'1Jf.£0t1tlX und fJatl£l£"~ einerseits, die r1l ~(>o
tl6Jov und oiJt1£a,,~ andererseits. Von der Entstehung der beiden 
letzteren Kategorien war eben die Rede; was sind nun aber die zwei 
ersten, und vor allem die am weitesten verbreitete - die r1l JfJf.£o
tlta? Was die r1l {Jatl£).t,,'YJ ist, ist kIai-. Das ist die alte r1l {Jatl£lt"rj, 
welche in der Kaiserzeit weiter existiert und sogar vermehrungsfahig 
ist. Zur 'Yii fJat1t).t"~ werden, wenigstens in der fruhen Kaiserzeit, 
aile konfiszierlen und dem Staate verfallenen Liindereien, welche froher 
den Soldaten gehorten, oder den Tempeln durch die Ptolemiier in 
Erbpacht gegeben waren. 

In welchem Verhaltnis aber steht diese rii fJat1£l£"~ zu der 
r1l J'1JtLot1ta? DaB die beiden Kategorien nicht einfach als verschie
dene Namen einer und derselben Bodenart zu fassen sind, i~t klar 
genug und wurde noch zuletzt durch die GieBener Urkunden be
stiitigt (vgl. W ilcken, Arch. V 248). Jede Bodenarl hat in der tech
nischen Sprache ihre eigene Existenz, auch der Kataster kennt sie beide. 
Es ware auch unertraglich, wie lax auch die agyptische Terminologie 
sein moge, fur dieselbe Landart zwei Namen zu gebrauchen; es hatte 
zu einer Verwirrung ohne gleichen gefuhrt. Und dennoch erscheinen 
die riJ fJat1t}.t"~ und JfJf.£ofJllX engstens verwandt: die JfJl"0t1Wt rEWQrO£ 
sind die richtigen N achfolger der {Jat1t).txol rE({)(JrO{, welche in der Kaiser-
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zeit fast ganzlich verschwinden, die Ausnutzung del' Yii {jao~).~,,~ ge
schieht in derselben Weise wie die del' Yii ~1}t.tO(jta, und territorial sind 
beide Bezeichnungen gar nicht zu trennen. Auch terminologisch ist die 
Unterscheidung der riJ ~1}t.tO(jia und {jao~).~,,~ nicht standig; manche 
Papyri aus Tebtynis, welche von der yiJ £E()l:vn"~ reden, nennen 
dieselbe genereil ~'YJEL6(j~a LE(>cvnxa M&cp'YJ, technisch yiJ {jao~A~"~ {E(>EV
nut] (vgl. bes. P. Tebt. II, 373: !ino ~'YJI.tO(jiwv iOacprov - {ja(j~A~"iJ~ 

riJ~ u. a.; oben S. 131, 1). Und dabei ist der Unterschied del' beiden 
Termini ein groBer: denn Y'ii o'YJELooia ist doch der romische agel' 
publicus, die Y'ii {ja(j~A~u~ das ptolemaische Konigsland. Man konnte 
glauben, daB die yiJ ~1}ELo(jta das Land ist, welches zum Staatslande 
erst in der Kaiserzeit wurde. 1) Doch ersehe ich gar nicht, aus welchen 
Quellen sich das Staatsland unter Augustus so machtig entwickelt 
haben solite; denn die verlassenen und konfiszierten xAfjQO~ sowie die 
Tempellandereien blieben auch nach del' Konfiskation, was sie ur
sprunglich waren - riJ fJa(j~).~un, andere Quellen kenne ich abel' nicht. 

Leider ist unser Material nicht reichhaltig genug, um die oben 
skizzierte Aporie zu lOsen. Es mangelt an Urkunden, welche im 
ersten Jahrhundert n. Chr. verfaBt waren, es mangelt an Dokumenten 
aus del' julisch-klaudischen Zeit, wo sich die Terminologie entwickelt. 
Wir besitzen sie in der voll entwickelten Gestalt des II.-III. Jahrh. 
n. Chr. So wie die Sache jetzt liegt, kann man nur sagen, daB im ersten 
Jahrhundert, wohl nach Augustus, ein Teil der alteren Domanen von 
dem Hauptstocke abgetrennt und agel' publicus benannt wurde, der 
andere Teil blieb unter dem aIten Namen bestehen. Die Ursache del' 
Abtrennung waren wohl Verwaltungsrftcksichten, eine uns bis jetzt 
unbekannte Reform in del' Bewirtsrhaftung oder Verwaltung; viel
leicht hiingt die Reform mit der Verwandlung der meisten ~a(j~A~"o~ 
in 0llEL6otO~ YEw(Jyol zusammen. 2) Es muB etwas mehr als eine ein
fache Namensanderung sein; denn, hiitte man den Namen {j1X(j~).EVS 

aus del' Verwaltungssprache entfel'llen woilen, so hiitte man keine rfi 
{3a(j£J._~uTj belassen und auch die Namen {jao~A~"OL y(>atLELa1:Ei~ u. a. andern 
mussen. 

1) So deutet diese Landart P. Meyer (Klio VIII, 406, 2), welcher friiher 
(Hirschfelds Festschrift, 136; 145, vgI. Mitteis, Rom. Privatrecht I, 356, 20) 
zwischen PO/liIA£l(~ und ~1J/LO(j{OI keinen Unterschied sah. Vgl. Kornemann zu den 
GieBener Papyri (Klio VIII, 398ft'.), welcher den Unterschied der Or/lLOIi{OI und 
f1011i£J..LX~ richtig betont hat und W ilcken, Arch. V, 248 f., welcher auf dill Zuwachs
fahigkeit der rii POIIiti.£x~ hingewiesen hat. S. auch Prei sig ke, Girowesen, 1!11 f. 

2) BOilitAllIol reOlQro1 werden in den Urkunden der romischen Zeit m. W. 
nur zweimal, und zwar nur in dem ersten Jahrhundert genannt P. Lond. III, 118, 
p. 130 (J. 39) und II, 177 p. 167 (J. 40-41), (W il c ke n fiigt nach P. Oxy. II, 368 
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In dieser Frage mussen wir uns also mit einem reinen non 
liquet begnugen. Etwas klarer liegen die Verhaltnisse in bezug auf 
die Frage uber die wirtschaftli che Verwertung des Staats· 
landes. Bei dieser Untersuchung muB man abel' zuerst zwischen del' 
I'll {3cUJtltuTJ und o'Yuwoiu einerseits, die Yii lE(!U und JIOQoo6t}ov mit
eingerechnet, und der rfi OvotUUTJ andererseits unterscheiden. Fangen 
wir mit der ersten Kategorie an. 

Trotz der graBen Zahl del' uns zur Verfiigung stehenden Doku
mente sind wir uber die Bewirtschaftung des Staats- und Gotter
landes doch nur mangelhaft unterrichtet. Man bedenke nur, daB 
unsere Dokumente sich auf mehr wie drei Jahrhunderte sehr un
regelmaBig verteilen, daB sie aus verschiedenen Gegenden stammen 
und demnach manche lokalen Besonderheiten wiederspiegeln; anderer
seits abel' sind die derselben Zeit und derselben Gegend angehorenden 
Dokumente selten zahlreich genug, um einen sicheren Querschnitt zu 
erlauben. So miissen vorlaufig alIe alIgemeinen Schliisse auf diesem 
Gebiete nur mit gl'oBem Vorbehalte fOl'muliert werden. 

Das uns zur Verfugung stehende Material zerfiilIt in zwei 
gro13ere Gruppen: wir haben einerseits amtliche Dokumente, haupt
sachlich aus den Amtern del' DOl'fschreiber und der Sitologen, ver
schiedene Bodenlisten, fur Steue1'zwecke aufgestellt, und verschiedene 
Steuerberichte, dazu eine groBe Reihe Steuerquittungen; anderseits 
besitzen wir eine stattliche Serie privater und' staatlicher Pacht
urkunden, hauptsachlich staatliche Pachtangebote und private Pacht
kontrakte, meistens Pachtkontrakte betreffend V1tOpJo,f)owo£s = After
pacht. Zusammenhangende Dokumentenserien besitzen wir nul' fur 
das Gebiet einiger Fayumdorfer aus der hadrianischen Zeit (die 
GieBener, Leipziger und Bremer Papyri), fiir den ulrtulos von ~o
xvo1tuiov Ni)oof; aus dem Anfange des III. Jah1'h. und die bekannten 
Saatquittungen, hauptsachlich aus der antoninischen Zeit. Fur die Orga
nisation del' Bewirtschaftung des Gotterlandes sind die im II. Bande 
del' Tebtynisurkunden publizierten Dokumente von groBter Wichtigkeit. 

Fiir den Modus del' Bewirtschaftung der Staatsliindel'eien kommt 
in erster Linie nicht die staatliche, sondel'll die wirtschaftliche Qua-

= Wessely, Stud. Pal. I S. 116 vom J. 43/4 hinzu), vgl. auch P. Rain. 103 (J. 218), 
aus welchem Wessely K. und S.N., 6f.; 26; bes. 52f. vgl. daB Namenverzeichnis, 
passim Mitteilungen macht j es scheinen hier einige Personen als (1a(uJ..ur.ot 
rE(l)(lyot IXlrtlxloiJ bezeichnet; einige dieser Personen erscheinen in anderen Ur
kunden unter der Bezeichnung t11JILlJCnOt rE(l)(lroi. Leider ist dieser Papyrus bis 
jetzt unpubliziert, so daB ich darauf keine SchluBse zu bauen wage. Bezieht 
sich vi~lleicht (11X6tl(txos) auf das Land? 



Ausnutzung des regelrecht bewasserten Staatslandes. 100 

litat in Betracht. Vor aUem ist es wichtig, 0 b das Land regular 
bewassert wird oder nicht. Davon hii.ngt die rechtliche Lage des 
Bodens in bezug auf die Besteuerung ab, und von der Besteuerung 
hangt der Bewirtschaftungsmodus abo 

Ein nicht jedes J ahr regular bewassertes oder lieber regular vom 
Wasser enthiilltes U ferland ( o:lr£lx}.os) kann natiirlich nicht in der
selben Weise ausgenutzt werden wie regelrecht bewassertes Festland 
- tj:n:uQos ~E~QErp,iv'Y} usw. 

Betl'achten wir also zunachst das regelrecht in jedem Jahre 
bewasserte und besate Festland, welches ein norm ales , je nach 
der Qualitat des Bodens festgestelltes ~xCPO(lWV zu tragen hat. 

Dieses Land wird durch die rtfJp,OtlW£ rEOJ(lYo{, wie sie offiziell 
heiBen, bewirtschaftet. Diese rtfJP,Otl£O£ bezahlen ihren Pachtzins, die 
6£'t£"ol cp0(l0£, welche auch als lxcpo(l£IX und rtfJp'OO£IX bezeichnet wer
den (fiir die Gleichbedeutung dieser Ausdriicke ist der Vergleich von 
BGU. 84 mit P. Fay. 86 besonders lehrreich). In den (X,tIX£1:'l16£p,o: 
der Kornzahlungen und den Sitologenberichten werden diese Zahlungen 
als J£a rtfJIl06{OJV YEW(lywVl) geleistet bezeichnet. Es steht Z. B. in 
BGU. 84 (J. 242/3) Z. 4: E[l]s a'1tIXtT:fJ6W t1£7:£"WV I cpoQwv rt£O£'Je1}6EWS 
Utx~ oVtJ£tx"wv I J£a J'Y}(p,ootwv) rEW(lY(WV) vgl. Z. 10: IIfJ}.ovtl{ov J[£O£
U1}]OEWS "IXl oiJ6£IX"wv I rt£a JfJ(Il0(J{wv) YEOJQYlwv. Diese Jr;p,06£O£ YEWQYO~ 
werden gewohnlich in den Steuerdokumenten nach Dorfern zusammen
gefaBt und heiBen oC &:n:o 7:ijs rtEivIX "wp,r;s, B. bes. P. Fay. 86 (II. J ahrh.), 
der Hauptposten in diesem Monatsberichte der Sitologen lautet Z. 3: 
@ElX(JEAcpE{as) J£( a) rtfJ(P.Otl{OJv) YEW(QrWV) OtO£( "1}OEOJs) lxcpoQ{ov, andere 
Posten, welche andere Dorfer betreffen, haben regelmaBig die Formel, 
Z. B. Z.6: EiJr;(IlEQEilXS) tJfJ(p,oo{wv) J£( a) 7:WV &:n:o @EIX(JE}.cpE{lXS) oder 
Z. 9: IIo}.( vJcvxc{txS) rtfJ(p,oo{wv) rt£( a) 7:WV &'1t0 7:( i/s) "w(llr;s) (die
selben Formeln auch in 86 a). 

Aus dem P. Fay. 86 geht es schon, wie oben angedeutet worden 
ist, mit groBer Sicherheit hervor, daB die rtfJP,Otl£lX, welche durch die 
JfJ!LOO£O£ YEWQYO£ bezahlt werden, den Pachtschilling fiir das Staats
land, das l"tpoQ£Ov, darstellen. 2) Dasselbe besagen auch andere U r-

1) tJber das cJtli: in dieser Formel vgL Wenger, Die Stellvertretung im 
Rechte del' Papyri, 10f. mer die Auffassung Preisigkes, Girowesen T. I 
unten in den Addenda. 

2) tJber diese Frage S. zuletzt Grenfell und Hunt, P. Fay. p.208-211; 
P. Tebt. II, p. 201f.j vgl. W. Otto, Priester und Tempel, lOll, Grenfell und 
Hun t haben es richtig erkannt, dati die Formel iJ7,~q 8TJ/J.06{W" nioht im:eq 81/
p,06lro,, (YEWlnroV) zu erklaren ist, sondern dati darin .das Neutrum ~1/p'66£{X 
steckt; daneben hat Otto richtig betont, dati die 811",66U;; in diesel' Formel den 
Pachtschilling bedeuten. 
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kunden, vor allem P. Tebt. II, 339 (J. 224). In Z. 8f. dieses Doku
mentes steht dieselbe Formel wie in dem &n"£'f~o£IlOV BGU. 84: 
Ellt1/'v i !"E-C(J'Y}( .fJ'Ei6a£) 'ftjjhE 'fifJ !"'Y}v£ I [JJ£O£X~6'EW~ "at ofl6£axf[w, 
dann folgt in Z. 1H.: 6)v I [-c]a tJ'Y}{p,06'£a) TE[n'flp,!,[Ew]~, vgl. BGU. 
835 (J.216j7) Cnach 212) und P. Lond. II, 178 p. 141f. (lll. Jabrh.). 
Diese Auffassung bestatigen auch die vielen Quittungen iiber die Be
zahlung der hnllOo£a, welche unten zusammengestellt und erlautert 
werden sollen. 

Es ist also sicher, daB die '''gJoI,J£a fiir das Staatsland von den 
tJ"l!"o,,£o£ rEW(Jrot, welche zu dem einen oder dem anderen Dorle ge
horen, bezahlt werden. Diese h"lI'Ot1£o£ rEWI,JrO! - worunter auch die 
nI,Jot1oJ£xo£ und oflt1£a"o£ rEWI,JrO£ gemeint sind 1) - wirtschaften aber 
keineswegs im Gebiete ihrer XWl'rJ allein. Sie bestellen auch Land
parzellen in den Nachbardorfern, wie es die oben angefiihrten Doh
mente und Saatquittungen mit Sicherheit beweisen. Auch sind sie 
keineswegs in ihrer Wirtschaft an irgendeine wirtschaftliche oder 
rechtliche Qualitiit des Bodens gebunden. Eine und dieselbe Person 
kann zu gleicher Zeit Parzellen verschiedener Kategorien des Staats
landes bewirtschaften, wie es ebenfalls die Saatquittungen und die 
GieBener, Leipziger und Bremer Papyri beweisen. Die J'Y}Il06£a und 
der Begriff J"lfLOt1£O£ rEW(JrO£ sind also Begriffe, welche das Staatsland 
und seine Zahlungen zusammenfassen, was fiir die Vereinfachung der 
Formulierung der &na£-c~o"!",, und der Kornberichte unbedingt not
wendig war. Die mehr auf Details eingehenden Urkunden zerlegen 
diese Begriffe in ihre Bestandteile, wie es z. B. dieselben Saatquittungen 
und die Gie6ener Pachtangebote zeigen. 

Ll£a hrJ!"ot1twv rEW(JrWV ist also die Formel, welche besagen solI, 
daB wir mit Zahlungen der h"l!,,06£O£ rErol,)rO/. fiir die Bewirtschaftung 
des Staatslandes zu tun haben; dieser Formel entspricht, wie oben 
schon hervorgehoben ist, fiir das Privatland und seine Steuern die 
Formel h£a "a-cot"wv bzw. "A."l(J0Vxwv. Dies erhellt schon aus den 
oben angeffihrlen Steuerlisten und wird auch durch BGU. 1046 (J. 167 
n. Ohr.) bestatigt; denn hier erscheinen in der Aufzahlung der ver
schiedenen Praktoren neben den [n(J Ja,,[ -col,) ]E~ 6£'mewv h£a "a-coCxrov 
(I, 9) auch II, 3: "a/. h£a h"l!"ootwv rEroI,JrWV. 

Wie ist nun diese Formel aufzufassen? Ich will an dieser Stelle 
meine Ausffihrungen fiber die Kornerhebung (Arch. III, 212 fr.) nicht 
wiederholen und mache nur auf zwei hochst charakteristische Ur
kunden aufmerksam. In der BGU. 471 (II. Jahrh.), einer Steuerrech-

1) S. P. Gen. 42, 19 (J. 224). 
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nung steht in Z. 3: %IXQeX d1')p,06trov YEWQYWV dt( eX) "CWV "Cfis xolp,fJS 
&QX~( «podwv); noch klarer ist BGU. 85 (Zeit des Antoninus); 'JtIXQeX ("Cwv 
dElva) "Cwv If XIX~ t:wv )..ot%WV ['JtQ]E6~(vdQwv) xa/. (t:wv dElvlX) xa~ 
'twv 10t'Jtwv YEWQYWV I [t:ijs "]olp,1')S 'Jtavt:wv t; &UfJ1EYYv1')S. 

'Man ersieht daraus, daB die Formel &eX dfJp,ootwv YEWQYWV die 
Zahlungen zusammenfaBt, welche die einzelnen YEmQY0l. direkt oder 
dureh ihre Verlreter mit allgemeiner Haftung der Gesamtheit der 
d1')p,66tOt I'EWQYO~ einer ganzen xwp'1') an die SteuerbehOrden, d. h. an 
die Staatskasse oder riehtiger an das eine der beiden Ressorts dieser 
Kasse (dWtX~6EWS und oV6tlXxWV) leisten. Diese Auffassung bestatigen 
vor allem die vielen Quittungen iiber die Bezahlung der d1')p,ocna, 
welche wir zurzeit besitzen; es sind: BGU.67 (J.199 n. Ohr.); 716 
(J. 224); P. Fay. 85 (J. 247 n. Ohr.); P. Tebt. II, 367 (J.21O); 368 
(J. 265); 369 (J. 148); P. Lond. II, 315 p. 90 (J. 150); 346 p. 92 (J. 194); 
351 p. 93 (J. 218); 330 p. 94 (J. 228); P. Grenf. II, 47 (J. 140); P. Fay. 
Osk 22 (III. Jahrh.); Wilcken, Osk II, 767 (1.-2. Jahr n. Ohr.). 

Trotz der Verschiedenheit der hier gebrauchten Formel findet 
man fast iiberall, erstens - die Formel 0fJp,oo{mv oder v'JtsQ 0fJp,o-
6tmv, zweitens - einen oder mehrere Namen durch Eis t:ov dElva oder 
Qvop,at:os "COV !SEivlX (zuweilen auch beides) eingeleitet, ofters mit dem 
Zusatze "d /JEt:0XOVS oder "tx1, /JEt:0XWV, dann - !SteX !S1')/J06{wV"YEmQ
ywv oder du~ r:wv &%0 "Cijs hEivlX "ol/J1')S. Die Empfanger der Zah
lungen sind fast iiberall die Sitologen, im III. Jahrh. auch dEXa%Qm

TOt, der Zahlungsort - der .ft1')oavQos "Wp'fJs. Uberall wird auch 
das Jahr der Zahlung oder lieber das Jahr, mit dessen Ernte man 
die Zahlung vollzieht, durch die Formel YEv~p,aTos r:ol) dEivlX hovs 
angegeben. 

Ieh kann auf die Einzelheiten nicht eingehen und begniige mich 
damit, meine Auffassung dieser Formel kurz darzulegen. Die Zahler, 
unter deren Namen die Zahlung gebueht wird, sind die Personen, 
welche durch die Formel els oder ovop,at:os bezeichnet werden; es 
sind die einzelnen !SfJp,oOWt YEWQI'0{; sie zahlen fur die d1')l.t06tlX, d. h. 
fur das von ihnen geschuldete Exg;OQWV, welches sie fUr die Bewirt
schaftung des Staatslandes erlegen (s. P. Fay. Ost. 22,3: v'Jt(sQ) d1')p,o
(jt( ag) Yiis); die Formel !S teX 01')fLOO{WV 'YEmQ'}'wv oder dteX r:WV &"0 be
sagt, daB die Zahlung mit Wissen und fiir die Rechnung der Gesamt
heit der h'/'}!"oowt YEmQYo£ einer "ol!"'/'} , wohl dureh die Vertreter 
derselben geleistet und in den Biichern ihnen angereehnet wird; falls 
die Inhaber der Landparzellen einer anderen Xolp,fJ angehoren, wird 
die Zahlung unter dem N amen dieser xolp-r; gebucht. Zuweilen ge
schieht die Zahlung durch eine· dritte Person, welehe nicht als gesetz-
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ma6iger Verireter der rE(J)('rO£ fungieren darf; in diesem Faile wird 
ihr Name genannt (d'£u'rov d'Eiva - P. Tebt. II, 367, 16f.: d'ta I IIhtov 
t/n:op,E'r('ov; 369, 5: d'£u Evt't)Xov). 

Man erAieht aus den angllfUhrten Dokumenten, daB das Staats
land, welches zum Gebiete der einen oder der anderen XW/LfJ gehOrte, 
durch die d'rULOt1£o£ rE(J)('rO~ dieser oder einer anderen XW/LfJ bewirt
schaftet wurde. Als Bewirtschafter der einen oder der anderen Par
zelle erscheinen teils einzelne Personen, teils Gruppen von Personen, 
welche eine Gesellschaft bilden. Dem Staate gegeniiber haftet aber 
nicht nur der einzelne d''I'J/L06£OS rEaJ('rog und seine Gesellschafter, 
sondern auch die Gesamtheit der d'W£()t1tO£ rE(J)Qrot der XW/LfJ, welcher 
der betrefi'ende offiziell angehOrt. 

Das Land, welches nun die d'fJ/L06Wt rE(J)('rot in dieser Weise 
bewirtschaften, ist keineswegs das Staatsland iiberhaupt. Es ist nur 
der Teil desselben, welcher als regelrecht bewiissertes Land mit einem 
standigen, aber fUr jede Parzelle individuell ausgerechneten S"fJJo('tOV 
belastet ist; es ist, um den ptolemaischen Ausdruck zu gebrauchen, 
das Land iv &QE'rfJ. Das V%o),orov, der XE(!60S, die vop,at, die ),{/Lvat, 
kurz und gut das ganze Land, welches, wie unten zu zeigen ist, s~ 
&~{as verpachtet wird, gehort nicht dazu und wird auf anderem Wege 
ausgenutzt. Deshalb wird es auch jedes Jahr festgestellt, wieviel 
Land wirklich bewiissert worden ist; und zwar nicht nur fiir die Land
arlen, welche schon ihrer Qualitiit nach unsicher sind, sondern auch 
fiir die riJ iv &(JE'rfJ. Es geschieht vor allem fiir das Staats- wie fUr 
das Privatland auf dem Wege der Selbstprofession der riJ lX{j('oxos 
(s. Eger, Zum agyptischen Grundbuchw., 186), dann aber auch auf 
Grund einer verifizierenden Inspektion.1) 

Ais Resultate solcher Inspektionen fasse ich mit Eger und 
Lewald die groBen katasterartigen Dokumente, deren wir zurzeit vier 
besitzen: P. Brux. 1; P. Fay. 339; P. Oxy. 918 und P. Fior. Vitelli, 
Atene e Roma, VII, 122. Der Florentinische Papyrus ist am besten 
erhalten. Er unterseheidet sieh von den iibrigen hauptsachlich da
dureh, da6 er einen Auszug aus dem Kataster darstellt, welcher eine 
Antwort auf die Frage des Strategen, wieviel Land in dem laufenden 
Jahre bewiisserl wurde, darstellt. Es wird rii l8£(J)'ft"r] , lht6x'r'I'J'tos 
und fJftt1£),£,,~ usw. aufgeziihlt. Der Briisseler Papyrus zii.hlt Bowohl 
die rii ld'£(J)'rtx-YJ wie die fJat1£),'''~, P. Oxy. 918 nur die riJ {jat1t).,,,-YJ 
(P. Fay. 339 ist leider nur in diirftigem Auszuge mitgeteilt) auf. In 
den beiden, wie in dem Florentiner, wird ausschlie.6lich die riJ t/t'rO-

1) Vgl. such Lewald, Beitrage z. KenntniB d. IOID.-ag. Grundbuchw. 76ff'. 
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«p6()oS behandelt, und zwar, wo es sieh um die rfi (JatJ£J.,£x-q handelt, 
diejenige, welche mit einem festen EX«pO(J£ov belegt ist.1) 

Die einzelnen Parzellen sind mit den N amen ihrer Inhaber be
zeichnet, im P. Brux. 1 standig durch die Formel ~£a rEcrJ'l'yiiw 'tov 
~Eivcx "at /LE1:0l,WV, im P. Oxy.918 durch zwei oder mehrere Namen 
im Genetiv mit dem Zusatze E; &lJ..f/A(ErrV11s). Wenn aber die Par
zelle als Nachbar genannt wird, fiigt das Dokument zu den Namen 
die Formel ~£a rEcrJ()rWV 1:0V ~Eiva xa~ tLE-r:OX( ov - wv) oder setzt 
einfaeh ~£a rEW(lywv.l) 

Ieh zweifle nicht daran, daB die in unseren Urlronden genannten 
rEtD()rot zu den ~f/tLOt1£O£ rEcrJ(lrO~ gehOren und daB andererseits die 
Zahler der ~f/tLotJ£a eben die Inhaber der rfi EV a(JET:-fj sind. 

Es stent sich aber nun die fiir uns wichtigste Frage. In welchem 
Verhaltnis stehen unsere rEW(JrO~ zum Staate? Sind sie Besitzer, 
Zeit- oder Erbpachter? Die Antwort auf diese Frage ist nicht leieht. 

Vor allem hebe ich hervor, daB in den Gie.Bener, Leipziger und 
Bremer Urkunden S) die Bietenden in derselben Weise, wie die rEtD()rO~ 
der Sitologenberichte als zu den &no -r:ijs ~Eivcx "wtLns gehOrig') bezeieh
net werden, daB sie weiter, wie die rEcrJ(Jrot des P. Brux.l und P. Oxy. 918, 
Parzellen von rfi {Jat1£l£x-q und ~'YJ/LotJta fiir ein fiir jede Parzelle ausge
reehnetes bupo(lwv von mehreren Artaben pro amra bewirtschaften, 
d. h. Inhaber der rfi EV a(lE1:fj sind. Nun bezeiehnen diese ~17tL6t1£o£ 
rEcrJ()roi ihr Verhaltnis zu den von ihnen bewirlsehafteten Aruren als: 
avar()tXqJovux£ in' ov6p,a1:6r; p,OV oder ~/LWV bzw. 1J{tiv (s. Preisigke, 
Girowesen,408:ff., vgl. P. Giess. I, 1, 7, 3: na(Jar()tXqJOtLC!£ {la\ tJ£A£xfjr;, fiber 
1ta(JCXr(JaqJEw Kornemann, Klio VIII, 408, 6; P. Giess. 1,1, S. 28, 1; P. 
Meyer, ibid., I, 2 S. 71. 

Diesen Ausdruck finden wir in mehreren analogen Urkunden 
wieder. So verpaehtet in P. Oxy. 730 (J. 130 D. Chr.) ein gewisser 

1) Ana.loge Dokumente fiir da.s Wein-, Oliven- und Gartenla.nd sind BGU. 
563-066 und P. Tebt. n, S43j Lewald 1. 1. 77f. Es muB aber betont werden, 
daB aUe die angefiihrten Dokumente, obwohl sie sicherlich gleichartig sind, doch 
aber jedes fiir sich stehen. 

2) Da diese Dokumente aUBschlielllich zu Steuerzwecken dienen, so wird in 
ihnen auch der jeweilige Nutzer des Bodens, meistens der PlI.chter oder After
pachter, genannt. Einiges dahin beziigliche Material s. bei Eger 1. 1. 187ft".j Le
wa1d 1. 1. 78ft". 

3) S. Kornemann, Klio VITI, 398ft".j Wilcken, ArchivV, 246ft".; Korne
mann, P. Giess. 1,1, S.22ft". 

4) mer dies6 Formel s. Wilcken, Ostr. 1,608; Arch. IV, 223. Es scheint, 
wie Wilcken des naheren ausfiihrt, daB die lEID1'101 pal1£1.£1tol bzw. ~'1/",6I1£O£ 
nur einen Teil der Dorfbevolkerung, der oL &:n:o -rfJs xm[Jl1lS bildeten. S. bes. 
P. Lond. II S. 168. 
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:E(tQa'Jdmv Z. 7 :if.: ano T~S avaYQ( arp )O!LEV'YJS sis (tv! 't'ov j3a6£J.£I!~S yijs 

5 Aruren an einen IIEQ6'YJS 't'~S In£')'ov~s fiir ein Jahr. Wichtiger ist 
P. Tebt. II, 373 (J. 110-1): ein gewisser II(tiJJn£S verpachtet hier an 
einen Heron 51/ 2 Aruren Z. 4:if.: ano riJJv avaYQarpO!LEVmV I [si]S 
IIaiJJ1Cw nSQt 't'TJV [ nQo,,£~ ]!v'YJv XWWYW TSj3TVVW fJ'Y}!Lootrov IfJarpiJJv 

-ras EV IL£I} 6rpQlXyifJ£ I (j(t(j£J..£x~S YfiS aQovQas [niv't's llJ!L£6V. Die 
Pachtfrist belauft sich auf 10 Jahre, welche nach dem Ablaufe del' 
friiheren Kontrakte beginnen sollen.1) 

1m letzteren Falle scheint es sich abel' um yf) {ja6£J.£xi} lSQEV
'f£,,~ zu handeln, um die Aruren, welche unter Petronius dem Tempel 
von Tebtynis avd 6vvT&~sms assigniert werden. Denn ein ganz ahn
Heher Kontrakt P. Tebt. II, 311 (J. 135) handelt von einer Afterpacht 
Z. 13:if.: ano nnv av(t')'Qa I rpolLivmv sis TOV 'OvviJJrpf,nS 7tsQt Ts I nTVVW 
fJ'YJlLo6tmv {sQSVTLxiJJv Ed'(ti rprov; die Dauerfrist belauft sich aueh 
hier auf etliche Jahre (19 nach dem Ablaufe des friiheren Kontraktes). 

Doch scheint diese yfj iSQsvux1j, was schon ihre Qualifikation als 
~'Y}lLo6£a Marp'Y} bzw. rf) {ja6£J..t"~ auch ohne Zusatz tSQsvuxij beweist, 
del' gewohnlichen rifJ h'YJlLo6ta ganz ahnlich behandelt worden zu sein 
mit del' einzigen Ausnahme, daB hier nicht die Gesamtheit del' fJ'Y}!L06W£ 
rsmQ,),ot, sondern die Gesamtheit del' (sQs'ls, an welche einzeln die rfj auch 
zur Bebauung assigniert worden ist, fur die Bezahlung del' ublichen 
ixrpoQ£(t haftete. Zu diesel' ')'f) tSQsv'C£xi} kehren wir abel' noch zuruck. 

Nach dem Wortlaute del' oben angefiihrlen Urkunden scheint also 
das eXvaYQarps6,f}a£ einen Akt darzustellen, wodureh die Ubertragung 
an einen fJWt06£oS ysmQYo~ einer Parzelle Staatslandes auf unbestimmte 
Frist registriert wird. Das Land wird in dem Kataster unter dem 
Namen des betreffenden ysmQ,),os eingetragen.2) Es fragt sich nun, 
auf Grund welcher Vereinbarung es geschieht? Stehen wir hier VOl' 

einer Erbpacht? Wird das Land an die Inhaber auf Erbpachtrechte 
vergeben ? Werden also die Landereien in derselben Weise behandelt 
Wle die Erbpachtgiiter del' .ptolemaisehen Zeit? 

1) Vgl. auch P. Gen. 16,11-12 (Wilcken, Arch. III, 385): airtaA.o. &vay(>a

q>O/l-E1JOS [:n:]EQt 1:l]V T}/LErEQIX1J XooWT/V. Da &varQcXqJE6.fTlXt wohl "in die Listen unter 
einem Namen einschreiben" bedeutet, so ist auch die rij IHwJT:txl] - &val'QaCJ>o/Llv1) 
s. P. Fior. V it e 11 i, Atene e Roma VII, 122, 2 if.: i:n:E(>ID' -r:oo/l-EV[ o]s {,:n:[ 0] tlOV :n:e(>~ -raw 

lv-ros otEQ£ I Xooll (X[ 1:0. &v JarQIX!po/l-l[v ]wv :n:E(>~ -rl]v I i/L~1J x[ ID/l-]orQIX(/L/La1:EllX") P(>E
xl1JT:flW otE~lrov I :Kat -raw [~]v1JIXI£I1JID1J IXflla,utl.fTijvca vgl. Z. 9. In dem Dokumente 
wird dann nicht nur Yii pa(nl£x~ sondern auch (~£t)x-r:1)-r:os und l~u1)'!:utl] aufge
zahlt. Technisch aber ist die Bezeichnung nur fUr das Staatsland. 

2) So faBt diesen Akt, wohl richtig, Wilcken in einer brieflichen Mit.
teilung auf, vgl. Kornemann, P. Giess.I, 1, S. 28 und Anm.1; Preisigke, Giro
wesen, 408 if. Wilcken vergleicht damit Akt. d. Th. Bank IV, 2, 15. 
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Eine absolute Antwort auf diese Frage zu geben, ist zurzeit un
moglich. Einiges lii.Bt sich aber auch hier sagen. 

In derselben Tebtynisserie, welche wahrscheinlich von demselben, 
dem Tempel assignierten Konigslande handelt, treffen wir auBer den 
angefiihrten noch mehrere Dokumente, welche uns die rechtliche Lage 
der Inhaber dieser rij {jao£).£,,-YJ veranschaulichen. Meistens sind es 
Afterpachtkontrakte; so P. Tebt. II, 441 (J. 11--2) (&cp' Ibv rEro(JrEt (, 
"lFotrp£!; 'ltEQt "wp''YJv 8'YJP,06trov i8arprov); 445. Charakteristischer als 
diese beiden Fragmente ist P. Tebt. II, 376 (J. 162 n. Ohr.). Wir stehen 
wieder vor einem Afterpachtkontrakte. Das Pachtobjekt ist, Z. 7: 
iiv 7:V rxaVE£!; rEOOQ I r Eiv '1tEQ~ "wp,r;v TE'ltrVVW rij!; I {jat1£J..£)()ijs &(lovQcw 
p'£av ·d-raQto(v). Die verpachtete Arnre gehort zu ei?er Parzelle von 
zwei Aruren, welche der Verpachter mit einem anderen zusammen in 
Bebauung hat. Der Piichter fordert von dem Verpachter als Be
dingung der Afterpacht eine Teilung des Bodens mit dem Mitbesitzer 
(Z. 26f.). Besonders wichtig ist aber fiir uns der Teil der Urkunde, in 
dem von der Pachtfrist die Rede ist; es heiBt Z. 14f.: 'p,EXQ£ tij!; 660-

/LEV'YJ!; "ow-i/!; rEOOQ I rwv 8£a/L£o~woEro~. Wir sehen also, daB die Land
bebauer der rij {jao£).'''1J in Tebtynis Staatspiichter sind, daB ihr An
recht an das von ihnen bebaute Land auf einer /LttJ8'ro6£!; bernht, daB 
diese /Lt6~OO6£!; aber keineswegs jedes Jahr erneuert wird, sondern von 
unbestimmter Dauer ist. Eine allgemeine N euverpachtung kann jeder
zeit geschehen: denn ware diese "o£v-Y} 8£a/Lt68'roo£!; eine an einen 
festen Termin gebundene, periodisch wiederkehrende Operation, so 
hiitte der Verpiichter unserer Urkunde sich in dieser unbestimmten 
Weise keineswegs ausdriicken konnen. 

Innerhalb dieser unbestimmten Frist scheinen die Pachter liber 
ihr Land ziemlich frei verfiigen zu konnen. Sie konnen das Land in 
Afterpacht geben, sie durfen die gemeinsam bewirtschafteten Parzellen 
unter sich teilen, das von ihnen bebaute Land kann ihnen notigen
falls auch als Pfand dienen (s. P. Tebt. II, 390 J.167?); interessant 
ist es im letzteren Falle, daB nicht das Land selbst, sondern nur das 
Bebauungsrecht auf demselben verpfandet wird (Z. 9ff.: ~~807:a£ t'fj 
'EUvr; "ataO'ltEtpw I "al "aQ'1tt~E6~a£ ••.. 7:1Jv I avarQ[ a ]rpop,EV'YJV Eig 
1:0V!; 1:Q;;~ nEQI, "wpTJv TE I '1t1:vv£[ v] rij!; fJa6£).£"ij~ CE(JEvttxij!; &(Jov(Jav 

/Ltav [n/L£61' ]).1) 
Die Nachrichten der Tebtynisurkunden stehen nicht allein. Aus 

anderen Gegenden haben wir eine Reihe Papyri, welche uns diese 

1) Dieselbe Sachlage und dieselben Formeln auch in der ahnlichen Urkunde 
BGU. 339 (J. 120) Patsontis, Z. 11£.: l'E]col1l'iv nal XO:(l%l,Ea.fJoo:£ I [alP'] ~v rlico(lr i 

.0 :4.1:l1ij~ %E(,>t rra1:aQiv!~t' I [cY]7lI£Oq{ov i{ja!pov~ lx(lov(lO:~ 1:(llil,. 
ROBtowzew: Gsschichte des rom. Kolona!'B. 11 
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Angaben vervollstandigen und vertiefen. Zuerst einige Afterpaeht
kontrakte - sie sind, wie wir sahen, fiir die Bewirlsehaftung der I'll 
f3aol).l~iJ bzw. o'Yjp,ooia gerade eharakteristiseh - aus Theadelphia, 
Andromachis und Polydeukeia, welehe in den P. Fior. publiziert sind. 
Vor allem P. Fior. 20 (1 127-8 n. Chr.). Ein gewisser Demas zediert 
(Z. 11 brt~EXOJQ'Yj~Eval) hier sein Bebauungsreeht an einen anderen. 
Die Frist ist eine einjahrige. Zediert wird eine Amre von den fiinf, 
welehe der Betreffende im Gebiete von Polydeukeia bebaut (Z. 14 if.: 
tv o[~ rEOJQYEi n"EQ£ lIolvoEv~Elav I EV 'wis ck,t'ot1&,uOVOl[S] 1E'}'0,.,l
VOlS i (1)lLOO[OlS EO&'< q;E )Ol). Von groBer Wiehtigkeit ist fur uns die 
Klausel in Z. 30: la.v oE (1vp.{jfj 'fO I n"EOLOV 'f1l(s) ~rop.'Yj~ 8talQE-tTfjval, 

A:rJp.'l/Jmn 0 ~QqS E~ Lb<v) iav ~l'Yjl()roo'Yj'fal 0 dfjp.as itQovQrov -r:~(v) 
&Qovi Qav p.iav tj-r:Ol n"EQ£ @Eacl'E'lq;Ela[v] I 1} ~a£ ~EQt -r:~<v> IIolvOEv

"Elav.1) 

Es ist kein Zweifel, daB mit dies em olalQc-tTijval etwas der XOl~ 
olap.to-tTOJolS Ahnliehes gemeint ist. Und andererseits iet es kein 
Zweifel, daB die olatQEol~ unserer Urkunde derselbe Akt iet, mit 
welehem wir in den ptolemaisehen Tebtynisurkunden zu tun gehabt 
haben.S) 

Bei der Bespreehung der Formel Ola 'fOOV "a'fu P.EQOS rEOJQYoov 
EX 'fij~ revo/Liv'YJS nQos av'fov~ olalQEoEOJS sind wir oben zum Schlusse 
gekommen, daB diese OtaiQcots ein Akt der Administration, keineswegs 
der Gesamtheit der ycOJQYo£ ist. Aueh hier wird wohl dasselbe anzu
nehmen sein. DaB diese olai(1E11lS durehs Los gesehah (Eger, Zum ago 
Grundbuchw. 32, 1), maeht der Ausdruck xlnQWOnT:al wahrscheinlieh. 
Doch ist die Operation wohl komplizierter, wie wir sofort ersehen werden. 

Aueh im P. Fior. 20 erscheint also das Anreeht an die bebaute 
Parzelle als zeitlieh unbegrenzt. Dieselbe unbegrenzte Dauer beweisen 
aueh andere Urkunden derselben Art. In der v~OP.t6-tTOJOlS BGU. 661 
(J.140/1) steht es in Z.4f.: Lbv] I EXt~ sv P.lo-tTroot OfjP.06tOJV [it]Qo[v
Qoov] I &(1ov(1as niV'fE 1} ooas iav (bot &q;' Lbv (1. sq;' ov) I /LEvi ~ 
yco(1yta X(10[ vov. 

N oeh charakteristiseher fur die Lage der OfJ!.UJ6l0l ycOJQyot ist 
BGU. 234 (I. 142). Es ist eine Teilung des Ackerloses zwischen Vater 

1) VgI. uber diesen Text Wilcken, Arch. III, 638, welcher mit scharfen 
Blicke die Wichtigkeit des Terles erkannt und die notigen Schlusse gezogen hat. 

2) Ob die .A.nalogie mit den ptolemaischen noch weiter reicht und die 
8uti(!EGIS nur im FaIle der Bewirtschaftung des Bodens lXVEV O'vvlXUa~Erov ge
Bchieht, HiLlt sich auf Grund des vorhandenen Materials zurzeit nicht entscheiden. 
Ware dem so, wie es Wilcken fiir wahrscheinlich halt, so hatten wir die 8uy.
/l-iO'{TcoGIS als den normalen Vorgang, die 8uxi(!EO'ls als eine Ausnahmeprozedur 
zu betracbten. 
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und Sohn, welche beide (Jao~J.£"ol ')IcOJ(J')Iot sind. Die Formel der 
~£(xt(JcotSl) lautet Z. 6 f.: ~£c£(l~(j'./)'a[tJ n:[(J Jos lavTovs [a]n:o TOV v[vv 
iq/ oV P) IILEvc'i: ave TO Ji[sJ ~ yc[ OJ ](lyta X(J0VOV "al "c"A[ t}](Jwo&[ a]t 
["aL inav] I Et~~6./)'at. Charakteristisch ist auch die Zusammensetzung 
des zu verteilenden Ackerloses. Wie in den Saatquittungen sind hier 
Liindereien im Gebiete verschiedener "wILat vertreten, eben so Landereien 
verschiedener wirtschaftlicher und rechtlicher Qualitat. Wir trefl'en 
')If) {JaoLAt"TJ im Patsontisgebiete, {JaoLAt"TJ al')l£aAOv (so nach Wilckens 
Vorschlag statt (Jaot(At"OV) alY£aAov Z. 8 u. 13) von Karanis, rf) n(Jo
t160w(v) von Ptolemais. 

Das angefiihrte reichhaltige und lehrreiche Material erlaubt uns, 
folgende SchWsse zu ziehen. Die ')If) EV a(Jc~f1, das vollwertige mit 
einem l"cpo(JLov belegte Staatsland, wird zwischen den verschiedenen 
Komen und der n:OA£S eines Nomos verteilt. Rechtlich und territorial 
decken sich die Gebiete einer und derselben "WILt} keineswegs. Wir 
sehen z. B., daB das Dorf kO"V01tatov Nf)oos Land im Gebiete des 
Dorfes Bakchias verpachtet (P. Lond. II 314 p. 189 (J. 149)); und zwar 
verpachten diese rf) ~'YJILoota, wie sie ausdriicklich bezeichnet wird, 
oi ano "wILt}S ko"vona{ov Ntjoov. S) Die juristische Person ist also die 
Gesamtheit del' im Dorfe wohnenden Bauel'll, welche fiir die ixcpo(J£a des 
Landes haftet. Dies bestatigt auch P. Oxy. 918, wo die 1t(JcO{JVTC(JO£ das 
xa,f}' v~aTos gebliebene Land, wohl als Vertreter del' a1to XIDILt}S, ver
pachten.4) Hochst charakteristisch fiir diese Verpachtung bzw. Vertei
lung des Landes, welches territorial zu einer "wIL'YJ gehort, unter den 
')IEOJ(J')IOt anderer "wILaL ist auch die oben schon besprochene Urkunde 
P. Fay. 86, vgl. auch P. Fi@r. 20, wo bei del' Verteilung eines Dorf
gebietes die Moglichkeit besteht, Land nicht nul' in seiner, sondern 
auch in einer Nacbbarkome zu bekommen. 

lnnerhalb des nEMov einer "rOIL'YJ odeI' des Landes, welches einer 
anderen Gesamtheit z. B. del' Gesamtheit del' Priester eines Tempels 

1) tJber die 8uxIQE(j£!; und die dafiir bezahlten Gebiihren s. BGU. 567 I, 4, (II.J ahrh.). 
2) Damit vergleicht Wilcken. P. Class. Phil. I, S. 169, 9, wo fq/ 3v (nicht 

~cp' 3110'11) ausgeschrieben ist. 
3) Dasselbe Land wird auch in P. Lond. III, 134 (J. 187-8) erwahnt. Es 

heiBt offiziell etlyuxUn!; 'Iii sn£/LsQtl1iTsif1et -r:fl lI<»/LY. In diesem Dokument handelt 
es sich um eine unrechtmaBige Okkupation dieses Landes, welches von den 
Soknopaern hesaet worden ist, durch die yswQyol des Dorfes 6JS0'lEVOVS. 

4) Die These Hohlweins Musee beIge IX, 187ff., daB die o! &11:0 lItiJ/L'1)s 
die DorfbehOrden sind, ist natiirlich mit Wilcken (Arch. IV, 233 vgl. III, 529 
und 551) zu verwerfen. Die meisten Bewohner einer lIro/L1) werden wohl 0'1)1'611£0£ 
'1EWQ'Iot gewesen sein, bes. im Fayum, obwohl natiirlich mehrere darunter auch 
Privatbesitzer waren. 
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assigniert wird, werden einzelne Parzeilen an einzelne rccoQro£ ver
pachtet bzw. verteilt. Diese ')'ccoQro~ bilden of tel'S Geseilschaften; als 
solche Gesellschaft kann auch ein Vater mit seinen Sohnen, also die 
Familie auftreten. Der Akt der Vergebung wird als Verpachtung 
aufgefaBt, obwohl das Wort /1-to&(X)(ns nur selten fUr das Resultat 
dieser Operation gebraucht wird. Gewohnlich gebraucht man das Wort 
iwa')'()(xrpcw (oder %aQa,),Qarpcw, wenn es sich um den Pachtzins, nicht 
um das Land handelt, s. S. 159) und nennt die betreffende ParzeIle rn 
dva')'Qarpop.,fVr; cis TOV 8civa. Das Recht des Bebauers auf das Land 
wird durch den Terminus ,),ccoQ,),civ und xcxQJttbcoitaL bezeichnet (0 nen 
s. 161 vgL BGU. 237 (1 164/5), 6 f.: dg;' thv ')'cOJQ')'iS Tijg 01)[ 6r;s OOLJ I 
%cQt JIaT( 6mvnv) (3cx6LA(LxijS I ')'fls). 

Die Dauer dieses Rechtes ist unbegrenzt. Jederzeit kann eine 
neue 8LCX/1-{6&C06LS oder 8HXJQcOLS eintreten, durch welche dem jetzigen Be
bauer die von ihm bebaute Parzeile entzogen wird. Gewohnlich aber 
werden dem Bebauer auch bei einer neuen &a/1-{6fJ'cooLS die von ihm 
bewirtschafteten Parzellen nicht entzogen, sondern hochstens durch 
andere ersetzt. 

Die Lage der _ rcCOQ,),Ol ist also prekar. Nur im Faile, wo das 
Land expressis verbis einer Gesamtheit zur ewigen Nutzung ubergeben 
ist, wie es mit dem dem Tempel in Tebtynis assignierten Lande der 
Fall ist, konnen sich die Bebauer flir immer sichel' fiihlen. Aber 
auch in diesem FaIle scheinen sie doch Gefahren ausgesetzt gewesen 
zu s,ein. Von diesen Gefahren redet del' P. Tebt. II, 302. Obwohl 
nicht alles in diesel' Urkunde verstandlich ist, scheint es doch, daB 
die Priester sich gegen eine Steigerung seitens der Administration zu 
wehren hatten. Diese Steigerung war vielleicht das Resultat eines 
Uberangebotes (V%CQ(36ALOV). Das Land wurde also von den Beamten 
als gewohnIiches vererbpachtetes Land angesehen, was keineswegs 
richtig war, denn das Land war dem Tempel fiir ewige Zeit dVT~ 
ovvTd~ccos, wohl unter besonders vorteilhaften Bedingungen - einer 
Art XOVrpOTEACLCX - assigniert. Doch bildet die Lage der rij {s!.JCvnx1} 
(3a6LALX1} eine Ausnahme. 

Die gewohnliche ')'n (3aoLALx~ bzw. ~r;/1-06{CX kann keinesfalls als 
vererbpachtetes Land angesehen werden. Denn erstens verlautet nichts 
dariiber, daB die Bebauer derselben ein erbliches Recht daran gehabt 
haben; nirgends sehen wir, daB das Land testamentarisch vermacht 
wird; auch wird das Land nicht verkauft. Die einzigen Operationen, 
fiber welche wir Kunde erhalten, sind V%0/1-{6itC06LS (zu den oben an
gefiihrten Fallen sind noch P. Fior. 18 (147-8); BGU. 512, 19 (Zeit 
des Antoninus); P. Oxy. 368 (43-4 n. Chr.) hinzuzufiigen), ~u:dQS('jLg 
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und Verpfandung; uberall aber wird auch bei dies en Operationen 
hervorgehoben, daB dies Geschaft nur so lange Geltung haben wird, 
als das Bebauungsrecht dem YEOJQYOS verbleibt. Die Erbpachter der 
ptolemaischen Zeit haben, wie wir oben gesehen haben, ganz andere 
Vorrechte. 

Wir stehen also, wie auch in der ptolemaischen Zeit, vor einer 
gewohnlichen (Llt1{twt1£S, einer gewohnlichen Staatspacht. Da der Staat 
der Verpachter ist, so ist er es, welcher die Pachtbedingungen auf
stellt; die Pachter mussen sich denselben einfach fugen, indem sie sich 
be1"eit erklaren, die Pacht unter den gegebenen Bedingungen anzu
nehmen. Die Hauptrolle unter diesen Bedingungen spielt die Ver
pflichtung der Pachter, den Pachtzins zu bezahlen; das einzige was 
sie sich ausbedingen, ist, daB, falls das Land unbewassert bleibt, das 
8-;Upo(,J£ov reduziert wird.1) Die Frist, auf welche die Pacht vergeben 
und genommen wird, wird einfach verschwiegen, was dem Staate die 
Moglichkeit gibt, die Pacht so lange dauern zu lassen, als es ihm be
liebt, also bis zur nachsten rYHt{Li6{tWt1£S. 

In welcher Weise diese letztere geschah, bezeugen uns die schon 
mehrmals erwahnten GieBener, Leipziger und Bremer Urkunden. Wir 
stehen hier vor einer allgemeinen rYUXfL£6{tWt1£S. Auf welche Veran
las sung hin dieselbe geschieht, davon wird noch unten die Rede sein. 
Hier ist fur uns nur die .Form derselben wichtig. Auf ein amtliches 
GeheiB reichen die 7'cwQ7'O~ Pachtangebote ein, durch welche sie ver
sprechen (il7t£t1Xvovwu), das in der Urkunde bezeichnete Land zu be
ackern, oder, wie es gewohnlich heiBt, sie erklaren,. daB sie bereit sind, 
die Bebauung zu iibernehmen (ilmixc6{ta£). Es ist also die uns schon 
aus ptolemiiischer Zeit bekannte Form der Pachtangebote bei den 
Staatspachten - die {,no6XSt1cLf; oder {,7t06~&6HS. Schon die Verba 
sind fiir die A.uffassung des Geschaftes charakteristisch, in noch 
h5herem Grade der Inhalt der Urkunden: von gegenseitiger Ver-

1) Der Unterschied zwischen der Verpachtung dieser Landereien und derjenigen, 
welche i~ &;las verpachtet werden, besteht darin, daB bei den ersteren aHe Be
dingungen der Pacht, vor aHem die Hohe des Pachtzinses, im voraUB bestimmt 
werden. Daran kann uns die Tatsacbe, daB die Rohe dieses Zinses stark variiel't 
und daB sicb keine Bonitatsklassen bis jetzt feststellen lassen, nicht irre machen. 
Denn diese Bonitatsklassen waren sicberlich Rehr verschieden und unterschieden 
sich eine von der andel'en Ofters durcb einen klein en Artabenbruch. So muBte es 
in Agypten sein, und so ist es nocb beute. Noch VOl' wenigen Jabren gab es 
auf den Kbaradji-Landereien 50 Bonitatsklassen, auf den Mazroufs-Landel'eien 
Bogar 80 B. A. CheIu, Le Nil, Soudan, Egypte 132 f. Uber die Verpfiichtungen 
der YHiJQyol, welcbe aus den SaatanIeihen resultieren, und die diese Verpfiich
tungen bezeugende Dokumente wird noch weiter unten die Rede sein. 
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pflichtung ist hier keine Rede, es verpflichten sich nur die 
Bieter, und zwar in der Weise, daB sie einen Pachtzins zu zahlen 
versprechen. Das einzige, was sie in diesen Urkunden fUr sieh aus
bedingen, ist, wie erwahnt, ain EXlPo()wv-NachlaB im Falle der 
mangeInden Bewasserung. 

Rochst charakteristisch fiir die ganze Frage iiber die Stellung 
der ~1}/Looto£ YEOJ()yO£ eines Dorfes sind die Dokumente, welche sich 
auf die alyuxAi'nfj yf/ bzw. den alYLalofj der xw[-t1} .Eoxvo%atov Nf/I'Jos 
beziehen. Es sind vor allem die beiden fast gleiehlautenden Doku
mente P. Gen. 16 und P. Catt. II, aus dem J. 207 n. Chr. Beide smd 
Petitionen, die eine an den Centurio, die andere an den Strategen. Die 
erstere ist kiirzer, die zweite ausfiihrlicher. Ob der hier erwahnte 
UiYLtXAOS derselbe ist wie der sieh im Gebiete VOll Bakchias befindende 
und von den Soknopaern bebaute, welehen P. Lond. III, S. 134 und 
II, 314 p. 189 erwahnen, ist nicht ganz sicher, sieher aber ist es der
selbe, welcher in den vielen Pachtangeboten und den zwei a%tnnjo£/La 

aus Soknopaiu Nesos (s. unten die Aufzahlung dieser Dokumente) 
erseheint. Verweilen wir zuerst bei den beiden Petitionen. Nach 
alledem, was oben von der Lage der 01}/Lootot YEOJ()yol gesagt worden 
ist, erscheinen uns die beiden Dokumente verstandlicher, als sie es 
noeh fiir die Herausgeber und Wilcken waren.1) 

Die Klagenden sind in beiden Petitionen dieselben 25 rEOJ()')Iot, 
welche im P. Catt. II auch die Gesamtheit der YEOJ()')IO~ des Dorfes 
:vertreten. Der Gegenstand der Klage wird in folgender Weise in 
P. Gen. 16 dargelegt Z. 11ff.: EtJUV %a()' ~fL;;v alytaAOS ava')l()alPo/LElvOS 
[n ]E()l '"(~v ?}/LEd()aV xoJfL1}v (lv iv 'ltIEto'"(CXLs &()OV~aLfj xal b[ n6]'"(av 
iJ '"(ot I a[ v]r1} ')Iii anoxaAv[ <p-l} Iii fLLo-l}ov'"(a£ xal O'ltEt()E'"(CXL . xa'"(a '"('~v 
(]vv~-I}Ela[ v i]xlPO()tlo[ v] 'ltCt.i lX~ov()av xal '"(ov'"(o fLE,"(()Ei"tCt.£ up £E(JOJ,"(tXrtp 
'"(UfLEtfjJ 'ltd OLd: afJ'"(o I "t[ o]ii"to <"to> /LE()OS 'lttXvrCt. ra V%06"tiUov"ta '"(fj 
xwWU 'lttXll'lto).Au i>v'"(a a'](o I ~[{J~ora£ BVEx[a "toii] fL~ Ifxw '"(~v xWfL1}v 

/L*E idL[ OJ ]"tLx'!}v Yiiv /L~U pao[tA]tX~V WfjOS 1XJ.A1}V cloiav. 
Verweilen wir zuerst bei dieser Beschreibung, welche in P. Catt. II 

nieht wiederkehrt. Die Dorfler haben danach in ihrer Bebauung 
weder ldLOJ"tLX,!} ')Iii noch PCt.otALX~ noch irgendwelches anderes Land, 

1) tIber P. Gen. 16 B. Nicole, Rev. arch. 1894 (25) Mfr,; Wilcken, Arch. 
ilI,385f. Den P. Catt. II haben L. Barry in dem Bull. de l'Inst. fro d'arch. or. 
ill, 187fr. publiziert vgl. Wilcken, Arch. III, 548. tIber die Dokumentenserie 
im aUgemeinen Wessely, Karanis und Soknopaiu Nesos, 5f.; Gentilli, An
tichi conk. d'affitto, 325f.; mein Art. Frumentum (P. W., RE.) 18 (ich zitiere 
nach dem S. A.); Zulueta, De patrociniis vicorum (Vinogradoff's Oxford studies 
I, 2) S. 66 (seine Ausfiihrungen konnte ich in den folgenden Zeilen nicht mehr 
beriicksichtigen). 
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sie sind nur auf den cdy~aAos angewiesen, welcher ihnen oder der 
XWfL'YJ zugeschrieben ist und sich bei der xWfL'YJ befindet. Sollen nun 
diese Worte besagen, daB der alyuxAoS, welcher auf ihren Namen ge
bucht (avaYQctlpO/LEVOS;) ist, nicht Staatsland ist, keine (3aod,tx-YJ al
y"aloii? Keineswegs, die Darfier besagen nur, daB sie weder Privat
be sitzer sind noch YEWQyot, welche jahrlich bewasserte und ebenso 
regular enthiillte konigliche Landereien in Bebauung haben, d. h. die 
oben yfj EV aQE-r:fi benannte Landart. Der alytaAOS; ist natiirlich auch 
Staatsland. Nur wird er nicht jedes Jahr rechtzeitig yom Wasser 
nach der Bewasserung enthiillt; geschieht es, so wird er an die 
betrefl'enden YEWQYO~ in Pacht gegeben und hesaet. Dafiir bezahlen 
auch die YEWQY0/' ein ixrpoQ£ov. Der Verpachter ist natiirlich der Staat. 

Die Bewirtschaftung dieseB alytaAos, welcher ihnen zuteil geworden 
ist (so miichte ich den Z. 14 f.: "at d't,x av-r:o I -r:[ ° }v-r:o < -r:o> /LE€!OS; ge
brauchten Ausdruck, vgl. das Ptolemaische d't,x -r:wv xa-r:,x P,EQ0S; YEW€!
ywv, verstehen), erlaubt den Diirflern, die vielen Steuern, welche sie 
zu tragen hahen, an den Staat zu bezahlen (diese Steuern werden in 
P. Catt. II, 11£. folgendermaBen spezifiziert: OlJU; y,xQ ovvECorp0(J0t 
y[ c ]tvov-r:at -r:wv xa-r:a wiiva yc[vo ]/LEVWV 8V -r:fj xWW!1 bU/LEQ~o!LWV t:E 

Xat 8n£(3olwv o~[ -r: ]"xwv t:E xa/' &Q I YVQ£xwv t:lil[ cop, ]a-r:rov). 
W ovon leben nun die Soknopiier in den Jahren, wo der cdy£alos; 

nicht bewiisBert wird? Auf diese Frage gibt P. Catt. II, 12 f. eine 
Antwort: sie scheinen, wenn ich den PaBsus richtig verstehe (so ver
steht ihn auch Wilcken), eine ausgedehnte WeidewirtBchaft auf dem 
Gebiete der oMCa 'Avfhav-YJ und auf dem aly~aA.OS; selbst getrieben zu 
haben (s. P. StraBb. gr. 1108; Wilcken, Arch. IV, 142ft'. und die von 
ihm angefiihrten Urkunden, welche uns die Ausdehnung der vOfLCX£ 
der oV6ta 'Av{hav~ veranschaulichen, vgl. auch W essely, K. u. S. N., 
15); fiir die Benutzung dieser VOILa/. allein bezahlen sie 2400 Drachmen.1) 

Nun aber wurde auf einmal die Lage fiir die Soknopiier uner
traglich. Sie verlieBen ihre XWwrj und gingen fort. 2) Welche U rsachen 
es waren, die sie zu dies em Weggehen veranlaBten, wissen wir nicht. Die 

1) DaB der alytcc10s selbst auch als Weideland benutzt werden konnte und 
benutzt war, bezeugt, wie W ilcken hinweiBt, P. Lond. III, S. 135 Z. 16: i}p"Jw 
...• 'POlLas ?;'oii alytaJ..ofJ ?;'ois I1nt?;''/l(l['/l?;,ccis] rhccrQcccpo'P?;,( ow> (so liest die Stelle 
W ilcken). Natiirlich kommen auch die anderen bei W es sely, K. u. S.N. l:1f. auf
gezahlten Beschaftigungen der Soknopaer dabei in Betracht, beBonders der Fisch
fang, welcher mit der Weidewirtschaft und derBebauung des alyta10s die Haupt
ressource der Soknopaer und der Leute von Karanis, wie auch der anderen Moris
dorfer, bildete s. Wessely, K. u. S.N., 15f. 

2) Ob das &vaxcoQEi'P auch immer ein wirkliches Weggehen und nicht einen 
einfachen Streik bedeutete, ist nach den oben charakterisierten Dokumenten der 
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Folge davon war abel', daB im Dorfe ein gewisser Orseus mit Familie 
erschien 1) und wahrscheinlich als GroBpachter das ganze Land zu be
wirtschaften beabsichtigte und wohl auch bewirtschaftete. 

AIs nun die Weggegangenen auf GeheiB des Kaisers und des Pra
fekten Subatianus Aquila (s. dariiber weiter unten) in ihr Dorf zuriick
gekehrt waren, fan den sie ihren Platz besetzt. Und zwar waren es 
fremde 'zurn Dorfe nicht gehOrende Leute, denn sie bezahlen weder 
die von den Dorflern zu erlegenden Steuern, noch tragen sie unter 
straflicher Konnivenz der Dorfschreiber irgendwelche Liturgien. 

Solange der alr~aAo~ unfruchtbar war, war die Lage ertraglich, 
obwohl nur die Dorfler das Geld fiir die vop.at des nicht rechtzeitig 
vom Wasser enthiillten atr~aAo~ erlegten und nur das Vieh des Or
seus dieselbe benutzte (dies ist natiirlich die Auffassung der KHiger, 
tatsachlich wird es wohl anders gewesen sein). 

1m Jahre 207 n. Ohr. wurde der alr~alo~ rechtzeitig trocken. Nach 
altem Brauche reichten die rEOJ(,Jrot (s. unten) ihre Pachtangebote ein 
und fingen an, gxaoTo~ na-fto ovva[1~~ (P Oatt. II, Z. 8) das Land zu 
bestellen. Orseus aber setzte sich dieser Bestellung entgegen; sie 
soliten, sagte er, wieder streiken, er allein werde mit seinen Briidern 
das Land bestellen. Er scheint sich so zu gerieren, als ob er definitiv 
die Stelle del' &vaKsXOJQfjn6TE~ eingenomrnen hat, diese abel' ihr Recht 
auf die Bebauung des Landes definitiv verloren haben. Dieser Lage 
wollen sich die rSOJ(,Jrot nicht fiigen; sie bitten, daB die Bebauung 
ihnen (und vielleicht auch dem Orseus als gleichberechtigten Mitgliede) 
zu gleichen Teilen (das ist wohl das obige na-fto ovva[1t~) zugeteilt 
(Oatt. II, .J. 15: xa( EXEoftC(,£ [8;] l'oov [~][1tXS xeXvras rfjs oxoQtXs), del' 
Ubeltater aber zur Verantwortung gezogen werde (P. Gen. 16, 24f.).2) 

Rier liegt also der ganze ProzeB del' Bewirtschaftung der staat
lichen r~ oxo(,J£[10S, wie wir ihn oben geschildert haben, klar vor 
Augen: die Verteilung des staatlichen Bodens an die verschiedenen 

ptolemaischen Zeit zweifelhaft. Das Zuriickkehren konnte einfach das Zuriick
kehren zur Arbeit d. h. der landlichen Arbeit bedeuten. Es ware sonst merk
wiirdig, daB eine ganze "roIL'/) (oder wenigstens die 25 in der Urkunde genannten 
Personen) ihre Hauser verlieB und wegging. W ohin? Dieser meiner Vermutung 
will Wilcken nicht beitreten. Er glaubt, daB es sich immer urn ein wirkliches 
Weggehen handelt. 

1) Ob er auch frither in der lI.ro/-L'Ij ansassig war und zu den YEWl?yOL der
selben gehOrte. ist eine nicht mit Sicherheit zu entscheidende Frage. V gl. 
Wilcken, Arch. IV, 550. 

2) DaB die Soknopaer in diesem ihren Streite mit Orseus den Sieg davon
getragen haben, bezeugen die unten zu besprechenden Pachtangebote derselben, 
besonders das Pachtangebot des II/un£; MCX7:a£7:D£; (s. iiber denselben Wessely, K. 
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'Xrop,a", die V erpachtung desselben an die Kometen, welch~ auch als 
Verteilung angesehen wird (so wenigstens die Verpachtung des ns8lo'll 
des Nachbardorfes s. P. Lond. III, 135, 3:ff.: ~fJ'II 8n~tLsQ£tI&E;;t1CW ~fi 

:n:/?OXE[ t ]p,{vn 'XIDI'1I ano ns \8lwv xmW'lS BaxXtcM'os yfJ'II), die Bezahlung 
der 81!tpOQUX, die starke Steuerbelastung und das Prekare der Lage 
der YliW(ryoC, welche bei dem kleinsten Widerstande ihrer Landparzeilen 
verlustig werden. Der einzige Unterschied ist nur, daB der alyta).olO 
nicht jedes Jahr bebauungsfahig ist und daB es deswegen jedes Jahr, 
wo er besaet werden kann, eine neue &ap,lt1{}w(jtS vonnoten ist. 

Diese &atLC(j&wt1tS selbst veranschaulichen uns einige noch er
haltene Pachtangebote der Soknopaer. Sie sind aile an den Strategen 
und den {jat1tlucos y(!ap,p,anvs (als seinen Vertreter ) gerichtet. 

Das alteste Angebot gehort noch ins I. Jahrh. n. Chr.-BGU. 640. 
Die Formel aber ist dieselbe wie in den Angeboten des III. Jahrh. 
Uberail haben wir die Adresse, die Namen der Pachter (immer Sokno
paer), die Bezeichnung des Landes, die Rohe des 8'XtpO(!tov, die Klausel 
iiber txPQ0"/.,os und 'Xa{}v8a~os und zuweilen auch iiber das naQa:n:/?cXt1-
6Et1{}at, das Datum und manchmal auch die eigenhiindige Unterschrift 
(s. BGU. 831 (J. 201); P. Lond. II, 350 p. 192 (J. 212); CPR. 239(J. 212); 
CPR. 32 (J. 218)). 

Besonders interessant sind fur uns die verschiedenen Bezeich
nungen des Pachtobjektes: &:n:o xal[ v]tpns alyuxlov (BGU. 640, 7; vgl. 
CPR. 32, 6); [&x]o 'l,E(!t10V airtalov (BGU. 831, 5); &[no X]E(!t10V 
alytaUn80s rns Xli(!£ ~fJv \ (1)1;-1/'11 ,,[ w]tL"I'II (P. Lond. II, 350, p. 192, 
6 f.); &no "allvtpEtt1"1S XE(!t10S alrsta).ov Xli(!£ ~fJv :n:QolxE£p{v"Iv "wWYJ'II 
(CPR.239,6f.). V gl. damit BGU. 526 (J. 86 n. Chr.), wo zwei Soknopaer 
eine Arure in Afterpacht geben, Z. 13f.: 111; cbv ysoQ[r]Ei oC op,o).o
yOV'll~ES XE(l/, 7:fJv "w 1p,"Iv 8"1P,ot1Cwv i8atpw'II. Danach und nach den 
in den nachsten Zeilen anzufiihrenden Texten beackern die Soknopaer 
vor ailem ein groBeres Areal von rfJ pa(jtl""fJ alr"aAov, welches auch 
als 8"1p,ot1ta M&rp"l bezeichnet wird. 

Die Pachter erscheinen immer zu zweien oder zu dritt oder auch 
mehrere zusammen; wo in BGU. 831 einmal nur einer erscheint, 
steht neben ihm sein 8vYV"lnjs (Z. 18f.); sonst pachten wohl aile 
anderen i~ &ll"llsrYv"ls (CPR. 32, 6).1) 

und S.N., 109) CPR. 239 aus dem J. 212. Er ist sieber mit dem gleichnamigen 
Petenten von P. Gen. 16 und P. Catt.n (Wilcken, Arch. III, 549; Lewald, Beitr. 
z. K. des rom.-ag. Grundbuchrechts, 89, 1) identisch. Die Publikation der P. Rainer, 
von welchen so viele aus S. N. stammen, wird vielleicht noch andere ahnHche 
Falle Hefern. 

1) Vgl. Wessely, K. und S.N., 52. 
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Die GroBe dieses verpachteten Ctlyux).os wechselte wohl von Jam 
zu Jahr. Dies konnen wir auf Grund der vorhandenen drei &"Ct£
'n/I1£/LCt feststellen: im J. 215 betriigt die ganze Flitche nur 93 Aruren 
(CPR. 33); neben den Soknopaern' erscheinen hier noch· die &,,0 
wd,o,,&ro(>os; im J.218 (P. Rain. 103; Wessely, K. und S. N. 5) mi.St 
die (JCtI1£J.£x( Tj) Ctiy£CtA.ov, wie das Land ausdriicklich bezeichnet wird, 
2421/2 Aruren, von denen 71 durch die &"0 11i£A.o:n;tX-roQos, die iibrigen 
durch die &"0 -riis XWW'1S beackert werden; im J. 22819 sind es 
408 Aruren und das Land wird ausdriicklich als ~o"vo,,( Ct{ov) Nrjl10v 
~'''1/LOI5tCtS XCtt Ctly£CtA.( ov) bezeichnet (BGU. 659, II, 6). Die Zahler 
werden in diesen Dokumenten ausdriicklich h"1pOI1£O£ YEGJ(>yol genannt: 
&:n;IX£t:~O£/10V x[ Ct ]-r' tXvhQIX I1m"wv hdx h'YJ I [/1 ]OI5trov YEGJQywV. 1) 

Bei gewohlichen Verhaltnissen waren es also die fJ'YJl-"oo£O£ YEGJf,J
yot, welche auch das weniger bequeme Land in derselben Weise, 
wie die Yii EV &QE-rfj, bewirtschafteten. Doch wahrt hier das Geschiift 
den Charakter einer l-"itJitrol1£s in viel hoherem Grade als bei der Ver
wertung der Yii EV &QEt:fj. D~s Geschaft bleibt einseitig, die Ver
pachtung aber wird regular wiederholt und lautet auf eine be
stimmte Frist. 2) 

Die Verpachtung des Ctly£CtA.os bildet eine Briicke zur Verwertung 
der minder bequemen Landereien durch den Staat. Wir sahen, 
daB in der Ptolemaischen Zeit das minder bequeme Land mittelst 
emphyteutischer Pacht bewirtschaftet wurde. Nach dem Mnster dieser 
Pacht, welche wohl unbefristet war oder wenigstens fiir langere Zeit 

1) Die armliche Lage der 67jIL0t1£Ot rEcoQro1 von S.N. und ihre Klagen dar
iiber erlautern die Angaben des BGU. 835 (J. 216/7), wo wir die GroBe des Ga
bietes von Karanis angegeben finden: von den tf7jILOa£Ot rscoQro1 von Karanis 
werden sicherlich einige Tausende von Aruren bebaut. Vgl. Wessely, K. und 
S.N.2. 

2) tIber den ctlrtcxlos "cx~' fl6cx~os handeln auch einige Stellen aus dem 
groBen P. Oxy. 918 bes. Kol. XI. Das Land, welches friiher von den 7&QEafJvnQo£ 
in Pacht gegeben wurde, bleibt ein Jahr lang nnter Wasser; dies fiihrt dazu, 
daB die ~"!poQ£cx verloren gingen und als Defizit (~Mat1IXlILcx) gebucht werden. 
(XI, 1 ff., 12ft'.). Interessant ist es hier, daB die nQEa~vnQo£ als Verpachter fun
gieren. Vgl. iiber diese VerhlUtnisse in den spateren Zeiten Zulueta, De patro
ciniis vicorum, 71 ff. Es kann sein, daB auch ganze "mILcx£ dauernd fiir das un
fruchtbare, ihnen assignierte Land, me in der ptolemaischen Zeit, verantwort
lich gemacht wurden, und daB die starkeren "rop.cx£ fiir die schwacheren in diesar 
Hinsicht eintraten. Doch zeigen meine folgenden Ausfiihrungen, daB man zu 
dieser Gesamthaft erst dann griff, als andere Mittel versagten. Auch ist es 
schwer, in den spil.teren Angaben zwischen Dorfern von Landbesitzern und Donern 
der Staatsbauern zu unterscheiden. VgI. auch M. Gelzer, Studien zur byzan
tinischen Verwaltung Agyptens, 63ff. 
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zediert wurde, und nach dem Vorbilde der Landverkaufe aus dem 
Staatsschatze bzw. der Emphyteusis des Gartenbodens hat sich in der 
romischen Zeit der Usus entwickelt, das ganz unbrauchbare Land 
unter einer dreijahrigen Atelie zu verkaufen. Es blieben aber auch 
dann noch viele Landereien, welche zwar minder bequemes und nicht 
in gewohnlicher Weise auszunutzendes Land waren, aber doch keines
wegs als ganzlich unfruchtbares ,):1tolorov bezeichnet werden konnten. 

Eine besondere Art des ,)1tolorov bildete die r~ iv E:1tOXfjl) 
oder (?) r~ EVO:!pEqdv'I'j. Was diese Begriffe eigentlich bedeuten, ist 
nicht ganz klar (s. die feinen Bemerkungen Grenfell und Hunts, 
P. Oxy. VI, p. 275 und P. Tebt. 325, Anm. z. Z. 5), sicher ist nur, 
da8 diese Liindereien als eine Art fruchttragenden ,):1tolorov ver· 
werlet und vom Staate direkt verpachtet wurden. Dies bezeugt die 
oben schon angefiihrte Urkunde P. Tebt. II, 325 (etwa 145 n. Chr.). 
Es ist ein Pachtangebot an den {jo:l1£l£"or; rl/fXl'l'fXT:EVr; (wohl als Ver
treter des t1T:(,1O:1:7JrOr;; man ersieht, daB die Regulierung der Bewirl
schaftung des Staatslandes eine seiner Hauptobliegenheiten war); der 
Pachter will zwei Aruren Yii EVO:CPE£l'EV'I'j Z. 6 f. :11:(,1orEaJ(,1rOV I UtEVfXr; 
V:11:0 T:OV :1t0: ]1:(,10r; p,ov in Pacht nehmen; cbv 0 Xl/6(vor;) I [T:ijr; p,t6.fJ'ro
flEWS E:11:1'l'j(,1W.fr1'}] , fiigt er Z.8f. hinzu. Der Pachtschilling scheint 
eine reine Registrierungsgebiihr zu sein - 1 Dr. pro arura oder fiir 
beide Aruren. Oharakteristisch ist der Vermerk des {J0:6tlt"or; rl/fXp,
I'fXT:EVS; er stent dem Komogrammateus, welcher also die ullterste 
Instanz bildet, die Vollziehung des Geschaftes anheim, erinnert ihn 
aber daran, daB alies gesetzmaBig gemacht werden muB, denn die 
Verantwortung hat er, der Komogrammateus, zu tragen. 

Ganz ahnlich ist auch P. Tebt. TI,374. Der Pachter pachtet 
das Land, welches er selbst in Pacht gehabt hat, auf weitere 5 Jahre, 
da die erste Pachtfrist abgelaufen ist. Das Land gebOrt zu den &:11:0 
T:WV :11:EQ£ T:1rv "W/L'l'jV I i8fXCProV (Z. 9-10), der Pachtzins ist eine Artabe 
Gerste fiir die gepachtete Arure. Der Plichter bekommt kein Saat
darlehen. Unten folgt ein nach der Herstellung Wilckens 9) dem 
obigen fast gleichlautender Vermerk des Konigsschreibers, gerichtet 
an den Dorfschreiber. 

Die beiden angef'dhrten Urkunden sind hochst charakteristisch. 
Das verpachtete Land ist sicherlich Staatsland; der Vermerk fiber 
das Saatdarlehen bezeugt, daB es friiher zu den Landereien gehorte, 

1) Ein Bindeglied zwischen dieser rfi E1I Enoxfl und den oben (S. 137, 1) 
besprochenen Geldern E1I ilnoXY kann ich nicht ausfindig ma.chen. 1st in den 
heiden Fallen ein Interimszustand gemeint? 

2) Wilcken, Arch. V, 239f. 
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welche als rii EV t%I,JE'l:fj Anrecht an solche Staatshilfe hatten. Nun ist 
aber das Land beinahe ganzlich unbrauchbar geworden; es wird wahr
scheinlich als VOlL-YJ oder zur Bepflanzung mit Futterkrautern benutzt. 

Deswegen findet sich auch kein Konkurrent der Pachter, welche 
das Land einmal ub~mommen haben. Obwohl die Pacht befristet 
ist, geht das Land im ersteren Falle vom Vater zum Sohn uber, im 
zweiten bleibt es in den Hiinden eines und desselben Pachters eine 
Reihe von J ahren. Es ware verlockend, nach Analogie der ptolemii.
ischen Zeit darin ein Recht des ersten Pachters zu erblicken, welcher, 
falls kein {J7tE(J{36)"~ov erfolgte, das Vorrecht - er selbst und seine 
Sohne - auf das von ibm gepachtete Land vor anderen Pachtlustigen 
hatte. Auf die Feststellung dieses Fehlens von mehr bietenden Kon
kurrenten mochte ich auch die Vermerke des Konigsschreibers beziehen. 
Ob die Pacht in den ersten .Jab.ren, wie in den analogen Fallen der 
ptolemaischen Zeit, ganz steuerfrei war, laBt sich leider nicht feststellen. 

Die oben erlauterten Urkunden stehen nicht allein. Ganz ahn
liche Verhaltnisse finden wir in P. Lond. III, 1227, p. 143 (J. 152) 
wieder. Die fiir uns wichtigen Stellen lauten (mit den Verbesserungen 
Grenfells und Hun ts) folgendermaBen. Wir haben wieder ein Pacht
angebot, gerichtet an den Strategen des Hermopolites. Der Bietende 
will Z.3f.: {xov(f{ros lL£IJfjroIJaIJfja~ EX 'l:o(ii) 1lr;l1oIJto(v) :7tQOS 1l6vo(v) I 
'1:0 EVEIJ'l:OS £sL ~V'l:rov{vov Ka{IJaQos 'l:oii xVQtov a:7to v:7to),,6rov .•.•• 

Z. 6ft'. (aQov(Jas) :7tEV'l:E :7tQgr~ro(JrOV[lLEV]aS V'!o 'Av'l:rortov 'l:oii 
x(a/') 'AX~U{ros I II6Qrovo~ Els 67!9Qt!-v xCa/.) X[IX'l:J~.fTE(fW a,v ~tXv 
a~QwfLIX£ l; ro :7tV (J 0 (ii) I rp6Qov 'l:oii :7tQO'l:~~§[ IJfjE,]V'l:OS . . . . • I .... 
IlQa[XfLwv] ~~~x[ oJv'l:a J;v :7tQolJeXrro V:7t8Q 8:7t ~fj( I!-IX'I: 0 (s) 'l'WV o)"rov" ". 
:os o£tX [,r]o lll{rolLa 'l:oii EV£IIXV'l:oii aQl'v(Jio( v) ...••.• v 1l~(f'l-(lltXS) 
EXIXt'6(v) ..•• 

Das Land ist also Staatsland und v:7t6),,0I'0v, es wurde von einem 
anderen bewirtschaftet. DaB dieser seine Frist vollendet hat, wird 
nicht gesagt, ist aber nicht unmoglich. Ob wir es nach Analogie 
der Tebtynisurkunden vorauszusetzen hahen, ist zweifelhaft. Der neue 
Bieter schlagt - vielleicht durch die gunstige Gestaltung des J ahres 
(loirofLa 'l:oii iV£alJ'l:oii) veranlaBt, fur ein Jahr eine mehr wie doppelte 
Summe ala sein V organger vor. Der Zuschlag, den er macht, heiBt 
wohl technisch 8:7ttffEIlIX. Es ist also klar, daB die Verpachtungen aus 
dem {,:7t6J.orov auch in der romischen Zeit, obwohl befristet, was in 
der ptolemaischen vielleicht nicht der Fall war, dem Gesetze des 
V:7tEQ{3&UELV unterworfen waren. 1) 

1) Dies Gesetz hat auch im Gebiete der Privatpacht Anwendung gefunden, 
8. P. Amh. 86, 16--17 (J. 78 n. Chr.): fn£.f}oi/La~o~ 81; rSlIOII.[i]lIo[v] i~Ei1Ja£ 6f' id(lo£~ 
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Ganz derselben Art ist eine andere hermopolitanische Urkunde 
- P. Gentilli 1 (J. 96 n. Chr.), auch ein Pachtangebot auf eine Parzelle 
rf/ j3lXti£A£%~ mit einem bdfTs/LlX. Charakteristisch ist die Klausel 
fiber den Fall, daB das Land 1totcqwrpo!.}tl'rDS odeI' vcpa!l!lOS odeI' abel' 
aj3Qoxos sein solite; es wird in diesem Falle ein ErlaB aus dem i:d
,f}S!llX ausbedungen (Z. 12). Es handelt sich auch hier sichel' urn 
v1tolorov oder eine seiner Arten. 

N ach der Analogie del' 0 ben angefiihrten Dokumente liiBt sich 
auch P. Oxy. 500 (J. 130) besser verstehen. Es ist ein Fragment aus 
einem Buche, wo die den unseren iihnliche Pachtangebote an den 
Strategen (des Athribites) zusammengestellt waren. Unser Ange bot 
tragt die N. 13. Bieter sind in dies em Dokument einige Juden und 
Griechen. Sie pachten 201j4 und dazu 1 Arure Yils or;,uooias, taxiert 
jede Arure zu zwei Artaben, und schlagen als f1t{,f}S!lC( fiinf Arlaben 
Weizen VOl'. Die Bezahlung des Pachtzinses soli E~ tAJ.Yj},£yyV1jS 
geschehen (Z. 18). 

Es ist klar, daB wir hier nicht das gewohnliche, fiir ein festes 
ixcpoQ£Ov verpachtete Land VOl' uns haben, die Yerpachtung geschieht 
vielmehr nicht tarifmaBig, sondern, wie die ptolemaischen Tebtynis
papyri sagen, E~ a~tas. Daher auch das b;{fts,ua, das freie, nicht yon 
den Beamten festgestellte Uberangebot. 

Und endlich P. Oxy. 279 (J. 44-5 n. Chr.). Auch dies ist ein 
Pachtuberangebot, gerichtet an den pao£l[xo~ Y!Ja,u,uauvs. Gehalten 
ist dieses Dokument noch in ptolemaischen Ausdriicken. Bo ]v1o

!l( EVos) I XAEiov 1t1i(J£1to£'ijtia£ 1:01s ~wwoto£s I - heiBt es hier Z. 2 if. -
E1tuytfXO/LIX£ 6VVXWQt/ftc(tit/[S !l Jo£ a,,;o I tov EVEtitW1:0S ;r:c'p:r[ 1: Jov tTOW 

T£j3cQiov I KA"VO';OV K,,{oc('QoS l:cP"6tov nQ!1((JI([x(ov)J, \ aV1:Ox!;uf-

1:0QOS rfjs YEWQyt"s 1:(UV ys I wQyov,uivov {):ro v[ WV (B)c'wvos nIX, VE xw-
1:0V . . .. Z. lOff. ~lXti£1£xf/s rf/s aQovQliiv uotiu!Jaxovm \ uU6w£ uvd 
1:WV n:QouAov/Liv[ wv J \ vX);Q 1:£/L~S x},wQwv fiir 24 Anuen je funf Ar
taben, fur die iibrigen 20 .... 

Alles erinnert bier an die oben angefiihrten Dokumente: das 
n:AElov n:sQ£1tO£f)OIX£ = bdfTfll-lX, die Vorpachter, welche alB v[oL TaV 

DEivlX bezeichnet werden, d. h. wohl Erben ihres Vaters in der Pacht 
s~nd, die Bezeichnung del' Zahlung als f£!lfjs XAW!JWV. Nun scheint 
slch abel' das Land, welches friiher, als es zuerst verpachtet wurde, 
ganz armlicher Boden war, sich soweit O'ebessert zu haben daB es 
die bohe Rente von funf Art. pro arura, ~ohl als gutes, mi{ Futter-

IkE~CXI1'£(i{tOVV vgl. 85 und CPR. 39 (J. 266 n. Chr.); Wenger, Arch. II, 60, 1; 
Wll~ken, ebend. II, 128.tf.; Gentilli, Ant. contr. d'affitto (St. d. fiI. cI. XIII), 277, 
vgI. Jetzt auch P. Meyer, P. Giess. 1,2 S. 71. 
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krautern zu besteIlendes Land, erlragen konnte. Interessant ist in 
unserer Urkunde, daL\ die Pachtfrist nicht angegeben wird. Mog
lich ist es, daB wir vor uns noch die ptolemaische Sitte haben, das 
ie &etas verpachtete Land in zeitlich unbegrenzte Pacht zu geben, 
was spater geandert wurde. 1) 

Die in unserem Dokumente erwahnte ";E~~,,;ot-'}6~S ist auch in 
P. Tebt. II, 317 (J. 174/5) im Spiele. 2) Der Papyrus enthii.lt eine 
Vollmacht einer Frau Thenerac.1.eia, gegeben ihrem Manne und 
Bruder zur Verteidigung ihrer Interessen, Z. 15:1f: bd T:E TOU I -r:1js 
(8)Ep,(6-r:ov "at IIoUI'IDvoS 1'[ E~ ]td'wv 6-r:(Ja-r:llYov I 1) i,,;~ TOU "(Ja-r:t6T01J 
o~6~a"ov E,,;~-r:[(JO]:7tOV OM.,,;i01J I rH(JaxlEid'o1J ~vt"a Er:W Eis TOV vOp,Ov 
,,;a~ayivll'ta£ I [1)] "a2 'tot; "(Jad6T01J i:7tt6-r:(JIX[ n/Jyo1J 'i icp' chv B[ a]v 
lq~rov I Uov nv "(J~'t{jJV. Sie hat zwei Prozesse zu fiihren; den einen 
gegen einen gewissen Heron, gewesenen Exegeten von Arsinoe, Z. 23 :If.: 
:7tE(J2 J)v o~ d'EOV'tWS ~,!t"(Ja'tEi S) &(Jov(Jwv I 't(J£cx"ov'ta 9"[ T]~ [:7tE ](Ji 
"cbp.llv 'O[ev](Jvyxa or1js 1X~1't'1js I'E(JiJ[ o]s ";fJ rH(Ja,,).~tp (Vater der The
nerecleia) :7t(Jo61l"ovtiiiJV "a(ora) ";0 T1js I ";E(Jt:7tOt~tiEWS d't"a£ov; den 
anderen gegen zwei Kerkesuchiten, Z. 28: ";[E](J~ 1',6.f}w6EWS V0f.£wv. 

Es ist moglich, da1\ hier in den beiden oder in einem FaIle 
nicht die r1j f3a6'1'''~, sondem die OfJ6,a"fJ gemeint ist; immerhin 
scheint es sich auch hier um ein auf dem Wege der :7tE(J,:7tol1l6£S ge
wonnenes Recht auf Landbebauung zu handeln. Und zwar hat die 
Frau das Recht vom Vater geerbt. Also wieder eine Art Erbpacht, 
welche durch ein tTherangebot zerstort wird. 

Allgemeiner Art ist die Urkunde P. Giess. I, 2, 48 (J. 202-3). 
Obwohl lange nicht alles in derselben klar ist, tre:lfen wir doch aIle 
Merkmale, welche fiir die Pachtungen der minderwertigen Landereien 

1) Ihnliche !££/1.ft&"m~ aus dem ;'n61.07071 (bzw. %0(l'fe7l%E(l110~) sind auch P. Gen
tilli II und P. Amh. 94, vgl. P. Amh. 100. Hier bildet sich fUr die Bewirtschaftung 
des Landes eine Gesellschaft, welche das Land gemeinsam pachtet. 'Ober die 
IDausel des P; Amh. 94, 18, wo von der zwangsweisen Aufbiirdung der 7EW(lyiu 
auf langere, als die im Kontrakte angegebene, Zeit die Rede ist, s. weiter unten. 

2) nber das Gerichtliche in diesem Papyms s. Wilcken, Arch. IV, 898 f. An 
den Konvent ist hier, wie Wilcken richtig hervorhebt, nicht zu denken. Der 
Strateg erscheint hier als Richter, weil er uberhaupt mit der Verpachtung und 
Ausnutzung des Staatslandes viel zu tun hat, der Epistrsteg als die Appellations
instanz in i!.hnlichen Streitfli.llen. Die Rolle des Prokurators erklart sich da
durch, daB wenigstens eine der Streitsachen sich auf Landereien bezieht, welche 
zum aoyoS OfJ/1tctXOS gehoren. 

3) Dber diesen Ausdruck, welcher das Nutzungsrec~t - als Pi!.chter oder 
in anderer QuaJitat - bezeichnet, s. zuletzt Eger, Zum ag. Grundbuchwesen, 
178f.; Lewald, Beitri!.ge z. K. d. rom.-ag. Grundbuchrechts, 78f.; Preisigke, 
Girowesen, 468. 



Verpachtung is 12slas. 175 

charakteristisch sind: die bnftslux:ra (vgl. P. Brux. 1, VII, 14), die Pach~ 
tung auf bestimmte Fristen (Z. 14 "a~ :n:aA.w I "tov X(l0vov -rfig /L£oftro
oeWS nlfj(lw,f}svrog), die inox1j, die Bemiihungen der Administration 
das Land hoher als friiher zu verpachten. Der Ausdruck xv(lu>:x~ rf] 
und das Zusammenarbeiten der hwtxfjo£g mit dem loyog ovo£axos 
bezeugen die uns schon bekannte Annaherung der beiden rationes ge
rade bei der Behandlung der minderwel'tigen Landereien. Nicht zu
fiillig sind auch die vielen Beriihrungspunkte mit den unten zu be
sprechenden GieBener, Bremer und Leipziger Urkunden. 

Aus dem angefiihrten Material glaube ich folgende Schliisse 
ziehen zu diirfen. Das nicht regular bewasserte mindel'wertige Land, 
welches uniahig ist, das normale EXCPO(l£OV zu ertragen, aber doch 
nicht ganz unfruchtbar ist, wird v:n:o).oyov oder zu einer seiner Ab
arten (z. B. yiJ ivacpHf.dvr;) geschlagen. Seit der ptolemaischen 
Zeit wurde dieses Land in der Weise ausgenutzt, daB es in emphy
teutische, zeitlich unbegrenzte Pacht i~ &~tas, d. h. dem realen Werte 
nach, gegeben wurde; es war eine Art von prekarer Erbpacht: das 
Land konnte jederzeit entweder durch die Beamten gesteigert oder 
auf dem Wege des Uberangebotes von anderen in Pacht genommen 
werden, der Pachter war also in seinem Besitze keineswegs garantier.t. 
Diese Pacht dauert auch in der romischen Zeit fort; meistens werden 
aber die E~ &~tag verpachteten Landereien der romischen Zeit nur auf 
eine begrenzte Frist in Pacht gegeben; trotzdem behalten die ersten 
Pachter und ihre Kinder, wie es bei richtiger Erbpacht auch der 
Fall war, ein Vorrecht, wenn kein Uberangebot da ist, auch weiter 
das Land in Pacht zu behalten; doch scheint diese Verpachtung auf 
eine bestimmte Frist nicht feste Regel gewesen zu sein, und die zeit
lich unbegrenzte Pacht der ptolemaischen Zeiten scheint fortzu
dauern. i ) Feste Regel bleibt es aber, daB ein Uberangebot das Recht 
der ersten Pachter bricht, eine Regel, welche, wie gesagt, auch fiir 
die ptolemaische Erbpacht bestand. Ob" eine Steuerbefreiung dem 
ersten Pachter auch unter den Romern vergonnt wurde, ist nicht be
zeugt. Moglich ist es, daB solche Pachten nicht nur auf del' rf] 
(Jao£J.£xij und hfj/Loota bzw. :n:(lo6ohov und auch auf del' tE(l/X (?), 
sondeI'll auch auf der rf] ovo£ax~ iiblich waren. 

N ach dem Gesagten werden uns auch die mehrfach erwahnten 
GieBener, Leipziger und Bremer Papyri und der ihnen zugrunde liegende 
ErlaB des Kaisers Hadrian verstandlicher. Meine Ansicht dariiber 
habe ich schon Arch. V, 299f. dargelegt, hier geniigen deshalb nur 

1) Vielleicht ist in dies en und ahnlichen Regein der Ursprung der spateren 
neO-rl!£1jlits zu suchen, s. Zulueta, De patrociniis~ vicorum, 72ff. 
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wenige Worte (vgl. Kornemann P. Giess. I, 1 S. 22ft'.). Den ErlaB 
selbst geben, obwohl in stark verkiirzter Gestalt, von den acht er
haltenen an den Strategen gerichteten Pachtangeboten (s. oben) nnr 
zwei - P. Giess. I, 1,4 und P. Lips. 266 - wieder. In beiden steht 
folgendes 1): "t"01) xVQ[i]ov nf.LWV :A.8Qutvov Ktul d]aQos I Of.LME -rai~ 

lXUa£~ EUEQYEdia£s ()t"1jdcwl'tos "t"fIV fJad£l£x~v xai 7:¥Jv 8'YJf.LOdtav I "at 
ovtJ£(X"~V yfjv xa"t"' &~iav gXrXd7:'YJv I "at ou" E" "t"ov :ltala£o1) :ltQOd-rrXYfJa

"t"O~ I 'YEUJ(}'YEtd{}a£, av-ro£ d'a fJEfJaQ'YJf.LEVO£ :lto)..l9"' I XQovtp 8'YJ/LodiotS usw. 
Der Begrift' i; &~(a~ ist den Lesern dieser Zeilen geniigend be

kannt, so daB ich nicht darauf zuriickzukommen brauche. Was die 
IYfJf.L0dto£ 'YEUJQ'Yot erstreben, ist also klar: sie mochten nicht, wie friiher, 
die EXCfJoQ£a in normaler Rohe bezahlen, sondern das Land als un
brauchbares v:ltoloyov in Pacht zu behalten, und zwar unter Be
zahlung der Taxe, wie sie fur das KatDkenland und die Yii i&UJn"~ 
festgestellt war, also eine Artabe pro arura mit den :It(!Odf.LE7:Qovf.LEva.2) 

1st nun diese Annaherung an die 'Y'ii llY£UJ'n"f! zufallig, oder war 
sie in dem Sammelerlasse Radrians beabsichtigt? Eine sichere Ant
wort auf diese Frage werden wir nur dann geben konnen, wenn una 
ein glucklicher Zufall den ErlaB Hadrians selbst beschert_ Aber 
auch jetzt fallt es auf, daB diese von uns vermutete Annaherung an 
die 'Y'ii llY£UJ'tt"f! derselbe Hadrian in Afrika zu verwirklichen trachtete.3) 

Es ist moglich, daB die schwere Lage der agyptischen Pachtbauern, 
welche sich in der starken Verodung der agyptischen "wf.La£ schon 
zu seiner Zeit auBerte (s. weiter unten), ihn veranlaBt hatte, wohl als 
Antwort auf manche von den 8'1'}f.LOd£O£ 'YEWQ'YO£ erhobenen Klagen, 
ainen ErIa.6 zu publizieren, worin er verordnete, in den Fallen, wo 
das Land nicht mehr fahig war, die ublichen, von alters her be
stimmten i"fPo(na zu tragen, dasselbe i; &;tas, und zwar zu den Be
dingungen, auf welchen auch das Privatland beackert wurde, neu zn 
vergeben: 4) Hochst charakteristisch ist es, daB der Erla.6 auch fiiI 
die 'Yii oiJd£a"f! galt. 

1) lch schreibe den P. Lips. aUB. 
2) Ich erinnere daran, daB auch in der ptolemaischen Zeit der Pachtzins fUr 

die in emphyteutiBche Erbpacht gegebenen Landereien fiir die ersten Jahre nach 
der Verpachtung sich meistens in den Grenzen der fL(rr:cxfltElcx - einer Artabe 
pro arura - halt j auch hier wird also das Land als eine Abart des Militar
landes und der yf] l6toXT:'1/T:O~ behandelt, freilich aber unter der Bedingung, daB 
nach dem Ablauf der Zeit der xovrpo1:ElEtcx die verpachteten Landereien gesteigert 
werden durfen. 

S) S. dariiber mehr im Kap. IV. 
4) Das La.nd blieb naturlich auch nach der Verpachtung Il~ &:~lcxs Staa.ts

la.nd und konnte wohl soforl nach der Besserung der Verhaltnisse wieder ge-
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Doch das sind Vermutungen. Als sicheres Ergebnis aus den 
angefiihrten Dokumenten kann es gelten, daB uberall in Agypten die 
Grenzen zwischen dem vollwertigen und dem minderwertigen Staatslande 
Bchwankten, und daB man zeitweise a'l;1ch das minderwertige Land 
ebenso in unbegrenzte prekare Pacht gab, wie es fUr das vollwertige 
fiblich war. 

Und trotzdem muB bei jeder Untersuchung zwischen den bei
den Kategorien geschieden werden. Denn die Verhaltnisse auf dem 
vollwertigem Lande fuhren direkt zum bodenfesten Kolonate oder, 
besser gesagt, erhalten denselben in der Gestalt, wie ihn die ptole
maische Zeit uberliefert hat, die Verhii.ltnisse auf dem minderwertigen 
Lande stehen auf der Grenze zwischen einer freien Zeit- und Erb
pacht und haben seinerzeit zur Bildung des richtigen Landprivatbesitzes 
in Agypten beigetragen. Diese Verhiiltnisse waren es auch, welche 
fur die Entwicklung der GroBpacht auf der ril OfJdUX,"1; das Vorbild 
gaben. Mochten sie auch vielfach zu einer Zwangspacht ausarten, diese 
Zwangspacht ist aber eine ganz andere Erscheinung als die Bindung 
der Kolonen an die Scholle. Doch daruber weiter unten. 

In diesem Zusammenhange mochte ich aber noch auf einige Do
kumente hinweisen, welche sich wohl auch auf die Verpachtung der 
minderwertigen und verlassenen Liindereien beziehen. Zuerst auf die 
ofters zitierte Pachtanzeige, BGU.656. Sie lautet: 01 (:IOVJ.O/LEVO~ 

/L~d.ftwdtxd.fttx£ I EX -ril!; Ob ",kYJ(l!ovxtar;) 'I/Lov.ftov (PtxdE£ I IIcmJOv-rEw!; 
(:Itxd£l(£",ij!;) Av -r6:11:9' IIE-rdEvwtiEL 11Eyo/LEVOV (&I!OVl!tx~) .ft xa~ I II-rol6-
p,txl~o!; lE()(ar;) &:11:0 (&I!ov(>wv) b (&()ov(>txs) E I bp,olmg (:IatS£l(£"'TJs) 
(&I!ov(>txs) E 1 KEQXE60VXmv %(>06'1,( • ..• ) (&I!OV(>txs) E 6vv . ( •..• ) 
(&I!OVl!txg) . I :1I:(>otSE(>XE'tm6txV 'toig :1I:()O!; -rOv-ro£g I EI!E6W (= aZ()E6W) 
d'£~OV-rES. Wie P. Oxy. 716 (J.186), 19ff.: &;WUV'tE!; ••.. I' ...•. 
'tTjv %(J0 I ,,'Ij(Jv~w YEVE6.fttx£ "tx~ -r1;v &/LElvovtx I txZ(>EdW ~£(}6v-r£ :1I:tx~tx
ho.ftilvtx£ 1) zeigt, haben wir vor uns eine Auktionsverpachtung vo~ 
Staatsland. Eine Pachtanzeige allgemeiner Art ist es nicht, es 
handelt sich nur um wenige Aruren, auch waren wohl die Aufforde
rungen zum Bieten bei einer allgemeinen ~£tx/Lld.ftm6£S anderer Art. B) 

steigert werden: man brauchte dafiir nur eine neue 6t«".la4J'rot1ts anzuordnen. 
Die Riickkehr zu den ptolemll.ischen MaBnahmen ist gerade fUr den Philhellenen 
und den ersten rein hellenistischen Kaiser, wie es Hadrian war, charakteristisch. 
Das Ptolemaische hat man in Agypten wohl nie voIIstll.ndig vergessen, und ein 
Kaiser, wie Hadrian, war gerade ein Mann, welcher aus der Vergangenheit zu 
lemen immer bereit war. 

1) Vgl. auch BGU. 1047, IV, 11f. 
2) Ein richtiger Auktionsverkauf war bei dem Vergeben des mit einem 

festen ix<p6~tof/ belasteten Lande wohl unmilgIich. Die gleichlautenden Angebote 
Rootowze .. : aeechiohte de. r6m. Kolonate.. 12 
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So wird es sich hier in dieser freien Auktion wohl um Verpach
tung von brachliegendem staatlichen Boden handeln. Mit dieser 
Urkunde sind noch andere, auf welche ich leider nicht eingehen kann 
(sie sind auch meistens zu schlecht erhalten, um vollstandig verstanden 
werden zu konnen), zu vergleichen. So zuerst BGD. 487 (II. Jahrh.) 
und 889 (J. 181) vgl. 890 (Antoninus), wo von rii PEp,ui.ftwpivr;, V1tO
tiXEOEtS und aZQuitS die Rede ist, vgl. BGU. 269, auch 569-571. In 
den Details sind aile diese Urkunden mir leider nicht ganz verstiindlich. 

Bei den obigen Darlegungen haben wir die verschiedenen Klassen 
des Staatslandes gar nicht unterschieden: es dominierte in den an
gefiihrten Urkunden die rii fJa6tltxII bzw. ~7Jp06ia, aber es fehlte 
auch an der rii 1tQ06Mo'V sowohl wie an der rii CEQa nicht. Auch die 
rii ovotax?/, von welcher noch die Rede sein wird, war in denselben 
vertreten. 

Doch haben die obigen Darlegungen hauptsachlich nur fUr die 
rii fJa6tltxf} bzw. rJfjp06ta, vielleicht auch fiir die rii 1tQ06acJo'V, wenn 
unsare Ansicht iiber die letztere richtig sein solIte, volle Geltung. 
Die rii CEQU und die rii Ov6taXf} werden von dem Staate nicht ganz 
in der Art der rii fJa6tltxf} behandelt. Bei der rii oVtltax1j tritt die 
Verschiedenheit del' Behandlung schon in der separaten Buchfiihrung 
fiir dieselbe zutage. Nicht ganz so klar sind die Unterschiede in der 
Behandlung der rii LEQ«. Ich kann auf dieselbe hier nicht naher 
eingehen und verweise auf das Buch von Otto, Die Priester und Tempel 
im hell. Agypten Bd. I. II und meine Besprechung desselben in den 
Gott. gel. Anzeigen 1909, 603ft'. Aber auch an dieser Stelle durfen 
einige Bemerkungen dariiber nicht fehlen. Naheres iiber die ril iEQU 
erfahren wir nur fiir das Gebiet von Tebtynis. Doch hier handelt 
es sich nicht um die gewohnliche rii CEQ«, sondern um rii CEQEVTtXll 
fJIXotltx?/, um Priestern assignierte (pEQto.ftEloa) , unter ihrem N amen 
in den Kataster eingetragene (OevIXrQag:JOpEVr;) rii f3IXt1tltxi}. Nun 
aber ist das Land, wie P. Tebt. II, 302, 5 ft'. zeigt, gewesenes 
Gottesland, welches von Petronius "zuriickgenommen" wurde: 1:Vrx«
VOpEV /LEQto.ft ](1;'t:ES EX 1:0V rJruwo[ lJo'V Oevd OVVr:«gEwS I . . . . tit-n

"as OeQovQas rprJ 1:rp 1tQa1:EQov 1:WV 1tQOXt I [pEVWV .ftEwV, .00vIXlr;rp.{}toas 
~8 V1tO IIE1:Qwvto'V] 1:0V ~rE/LOVEVOIXV1:0S Els fJaotltxf}v riiv. • .. Es 
fragt sich nur, ob dies die regulare rii CEQa oder von den Ptole
maern den Gottern geschenktes Land war. Das letztere wird wohl 

der GieBener Papyri Bowie die .Angebote auf den soknop1i.ischen cdrtlxl6s be
zeugen uns, daB sie nach einem ausgearbeiteten Formular, welches die Bedin
gungen des v6!£os tiw1js - der Pachtanzeige wiederholte, verfallt waren. .An ein 
freies -o-berbieten ist nur bei der Verpachtung is &,las zu denken. 
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in unserem Faile eher zutreifen, aber aus P. Oxy. 721 erfahren wir, 
daB die Konfiskationen des Augustus sich keineswegs nur auf dieses 
Land beschrankt ha ben: die feindliche Haltung der Priesterschaft 
gegen die Romer in den win'en Zeiten der ersten Jahre der romi
schen Herrschaft in Agypten hatte wohl zu weitgehenden Konfis
kationen des von den Priestern selbst bewirtschafteten Bodens, welcher 
rechtlicher Qualitat er auch gewesen sein mag, gefiihrt. 

In unserem Faile hat diese~Konfiskation dazu gefiihrt, daB das Land 
dem Tempel zuriickerstattet worden ist, aber unter ganz anderen Bedin
gungen, als es unter den Ptolemaem del' Fail war. Das Land wurde alB 
gewohnliches Staatsland behandelt und wurde deshalb einem bup(h,nov 

unterworfen. Die Uberschusse der wirklichen Ertragsfahigkeit des Lan
des ilber das niedrig berechnete ixcp6~lOlI wurden dabei als Entgelt fur 
die wohl entzogene 6Vll'W~lS angesehen. Da das Land eigentlich r~ 
{JcUJl},lX)1 war, so wurden die Priester, welche es zur Besteilung erhielten, 
als einfache 0111,t60lO£ rcw~rot angesehen, als eine den ano -rijs oEiva 

xwl-tfJS gleichwertige juristische Person. Dies tritt schon in den Aus
drucken /-tcQ{~EW und avarQacpcoiJ'cn klar zutage. Die 504 Aruren 
waren das !LE~O~ del' Priester, wie der airlaAos das 1-t8(!Og del' Soknopaer. 
Nur eines wird wohl den Priestern stiilschweigend garantiert gewesen 
sein, daB das 8xcp6(!lOlI von ihrem Lande nicht gesteigert und das 
Land bei einer neuen ola!Lioi}wrJlS ihnen nicht entzogen wird; dies 
deduzierten wenigstens die Priester daraus, daB das Land ihnen avd 
6vvnx~Ews gegeben wurde. Doch sahen wir, daB die Beamten zu
weilen anderer Meinung waren und dazu neigten, das Land ali ge
wohnliches, in unbegrenzte Pacht gegebenes Staatsland anzusehen und 
zu behandeln. Diese Beamtenansicht ist aber nicht durchgedrungen, 
und das Land blieb im ewigen Besitze del' Priester. 

Die Priester verteilten das Land zur Bewirtschaftung einzelnen Mit
gliedem ihrer Korporation, eher als Last, als einen Vorteil; im J. 116-117 
n. Chr. (P. Tebt. II, 309, 14f.) bittet ein solcher priestedicher rEWQrOs um 
Erlaubnis: 8r{3E{3fJXEVal 'l:ijs ano [ [wv 8VEOTW'l:0]S cixoo-rov 8'1:0VS [ [NE

(Jova TQcaavo Jv Ka{oa(!os -rov XV(!{ov I [rEwQrius 'l:W Jv ava I YQacp0I-t{

vow I [cis -rov nadQa J [tov IIavijoLV nc(!~ I [-r~v xw[t1)v ol]nxwv iD[ aJ
cpwv Ola '1:0 [ Lu~ ovva6,f}m I-tc]-raoXEoiJ'al -rijs {,cOJQrcias [ [iav v[tcis 

oC n JQorcr(!U!Ll-tEVOl avux6 [[[tEVOl xat idQOl Js [tc'W[tl6f}ovvus I [iJ't

l1j6fJU an JOAv6a{ !Lt. Wir sehen, daB die Last eine erbliche war und 
den Priestern keineswegs begehrenswert erschien (vgl. P. Tebt. 310 
J. 180). Deshalb verge ben auch die Trager del' Bewirtschaftung ihre 
Liindereien meistens in Afterpacht (oben S. 160 f.), welche ihnen nur 
ein winziges ollxnl6!la ergab. 

12* 
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Es fragt sich aber nun: diirfen wir die VerhliJtnisse auf dieser 
rfl {EQEV7:0t11 von Tebtynis als typische ansehen, oder bilden sie eine 
Ausnahme? Eine strikte Antwort darauf zu geben, sind wir nicht 
imstande. Manche schon von Otto hervorgehobenen Erscheinungen 
zeigen uns abel', daB die Verhliltnisse auch in anderen Teilen Agyptens, 
wenn nicht identisch waren, so doch ahnlich lagen. 

Die rii {sQCt wird wie gewohnliches Staatsland behandelt, so in 
bezug auf die Saatanleihen (Otto II, 92f. und 94ff.); es wird durch 
£trl/-u)owt rsmQrOL bewirtschaftet (P. Tebt. II, 436; BGU., 188).1) Und 
doch scheint das Land den einzelnen Tempeln beigeschrieben zu sein, 
und die Priester derselben sind wohl fiir die BXqJOQUX desselben ver
antwortlich, s. P. Lond. II, 192 p. 222: brt Iff 7:WV. O{sQimv nctQu oruLO-

ot( mv) I rE[ m ]Qrw( v). Auch scheint das minderwertige Gottesland 
zusammen mit dem staatlichen in Pacht gegeben worden zu sein 
(BGU.656). 

Doch es sind dies alies nur Winke, welche bei der Sparlichkeit des 
Materials nicht veraligemeinert werden diirfen. Mit Sicherheit ergibt 
sich nur die Tatsache, daB die Abhangigkeit del' rii I,sQu vom Staate 
in der romischen Zeit auch im Vergleiche mit del' ptolemaischen noch 
gestiegen ist, daB die (EQEis je weiter, desto mehr zu gewohnlichen 
liturgiepflichtigen Bestandteilen del' agyptischen Bevolkerung wurden, 
ebenso wie die rii LEQcl gewohnliches Staatsland, fiir welches die Priester 
als solche verantwortlich waren, geworden ist. Doch dariiber s. meine 
Ausfiihrllngen in den Gott. Gel. Anz., 621 ff. 

Reichhaltiger ist das Material, urn die Besonderheiten der Be
wirtschaftung der rii oiJ(HaX~ zu erkennen. 

Es ist nicht das erste Mal, daB ich mich mit del' Frage iiber die 
Verwertung der kaiserlichen oiJo{ctt in Agypten beschaftige. 2) Aber 
fast jedes Jahr bringt neues Material und fordert zu einer erneuten 
Priifung des slten auf. 

Oben haben wir auf Grund der Saatquittungen und der GieBener 

1) Nicht ganz klar ist die Urkunde P. Lond. II, 354 p. 163 etwa aUB dem 
J. 10 v. Cm. Ea erBcheinen 'hier ala Klager ~1jfL6(J£O£ YEU>QYol. :Kal EyA7]fLnt:oQE' 
t:£1I0W £EQat:£:KOW ~oar:pow (Z. 3); das von ihnen bearbeitete Land wird alB 01jfLO

tWX foar:p1j (Z. 4) bezeichnet. Die Zeit des Dokumentes legt eB nahe, hier die 
noch nicht definitiv geordneten Verhaltnisse nach den Konfiskationen des Augu
stus zu erkennen. Charakteristisch dafUr ist der Auadruck LEQctt:£:KU ~tM'J!1j, wel
cher dem Ausdrucke LEQEVn:K~ ~a(J£Alwr, (als Teil der ~1jfLo(JUX EO&.rp1j) der Tebtynis
urkunden entspricht. Wir stehen vielleicht vor einem Falle der Verpachtung der 
tfQat:£:KU ~oar:p1j seitens des Staates, bevor die rechtliche Lage des Landes definitiv 
geordnet wurde, vgl. P. Oxy. 721. 

2) Zuletzt Geschichte der Staatspacht 490 fl. (162 if.). 
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Pachtangebote feststellen konnen, daS ein Teil der rij oiJ6£ct"TJ in 
gewohnlicher Weise von J"lp,Otl£O£ bzw. OV6£ct"0~ rEWQrO~ beackert 
wurde. Ihre wirtschaftliche und rechtliche Lage wird wohl dieselbe 
gewesen sein wie die der J"lP,06£0£ rEW(JrO~ iiberhaupt. Daneben aber 
treft'en wir als eine weit verbreitete Form der Ausnutzung der oV6La£ 
die zeitlich begrenzte p,L6.f}wtI£S. 

Schon in den Drkunden des I. Jahrh. treft'en wir diese p,£6.f}WT:ctL. 
In dieser Zeit bezeichnet man di.eselben durch eine spater m. W. nicht 
wiederkehrende Formel: p,£6.f}W't1/s 'twwv T:ijs IJEivct ovtllas. So in den 
beiden Drkunden der neronischen Zeit BGD. 181 Z. 4f. und 650 Z.10 
so auch in CPR. 1 (J. 83/84): llT:O).,Ep,ctlov 'toil 'Axov6£A,aov rwop,ivov 
p,£6.f}WT:oil T:WWV OV6troV. 

Diese Formel scheint aus der Zeit zu stammen, wo die ov6(ct£ 
noch Privatgiiter waren; so treft'en wir in P. Lond. II, 445 p. 166 
(vielleicht 14-15 n. Chr.), Z.4: T:WV &no Ba"xtados rE()J(Jiroil T:WWV 
~datpwv 'IovUctS EE{:Jct6T:i'js xa~ rE(Jp,ctv£"oil Kctl6ct(JOS. Wir ersehen 
daraus, daS auch in den obigen Fallen der neronischen Zeit zu T:WWV 
wahrscheinlich ~datpwv hinzuzudenken ist. 

Spiiter verschwindet diese Formel und wird durch die einfachere 
I-LL6.f}WT:1JS OV6£axoS oder oiJ6Las ersetzt CP,t6.f}w6EtS ov6£ctxa£ schon 
im Ed. Ti. Jul. AI. Z. 11 vgl. 14; P. Lond. II, 339 p. 200 (a. 179); P. Fay. 
82 (J. 145); 60 (J. 149); BGD.599 (saec. II); P. Grenf. TI, 57 (J. 168); 
BGD. 106 (J. 199); CPR. 243 (J. 224-5), vgl. auch BGD.1047 und 
P. Oxy. 986, woriiber weiter unten). Auch die unten noch zu behan
delnden bc£T:1J(J1JT:ct~ heiSen entweder ~n£'t1j(J1JT:ct£ ov6£ctXWV Ucttpwv 
(P. Gen. 38 J. 207-8) oder oiJtl£axwv ohne jeden Zusatz (P. Fay. 23 
und BGD. 599 TI), vgl. W ilcken, Ostr. III 657 (J. 165). 

Ob dieser Wechsel tiefere Bedeutung hat, laSt sich zurzeit nicbt 
entscheiden; ich mochte ihn dadurch erklaren, daS die OiJ6Lct£ je 
weiter desto mehr aus ihrer besonderen wirtschaftlichen und recht
lichen Lage, welche ihnen als Privatgiitern zukam, in eine Abart des 
Staatslandes sich verwandelten. 

Doch sei dem, wie ihm wolle; interessant ist es vor allem zu 
konstatieren, daS die p,t6.f}w66tS oiJ6£ctXct~ sehr zahlreich Bind und eine 
verbreitete Wirtschaftsform auf den ov6lct£ darstellen. Die Bedeutung 
dieser Wirtschaftsform fiir das Staatsleben und die wirtschaftlichen 
Interessen der Alexandriner bezeugt schon der oben angefiihrte Passus 
aus dem Ed. Ti. Jul. Alexandri, welcher dieselbe neben den ulWVEiat 
erwiihnt. 1) Es scheinen also viele Alexandriner sich mit den Pach-

1) Z. 10 ff.: Ey'/lco'/l yafl "'flO "'lXnos; E-oloycol'al'1j'/l o:Ol1lX'/I l'~'/I E'/Inv~t'/I obpoOi'/l 
obnEfl l'oii p.~{,) &XO'/ll'1X1; &'/I./}-Ii'W",OVS Eis nlco'/lEllXs ij( ,) &llllXS /UI1./}-WI1E£S o-olnlX-
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tungen der y1) OV6tftxij abgegeben zu haben. Dies allein sowohl wie 
das Fehlen analoger Titulatur im Gebiet der yfi {Jcc6tlt'XfJ und hr;!-,-06iu. 

({jftdtltxoS lLt6,f}-()Jt'1}S, oder h'Y}lLo6tOS lLt6,f}-()J7:f}S sind in den Urkunden 
nicht vertreten) bezeugen uns, daB fiir die .Agypter der ersten drei J ahrh. 
n. Chr. die Figur eines oVtltftXOS lLtd,f}-()J7:ijs etwas Geliiufiges und mit 
den Piichtern der anderen Stastsliindereien nicht Zusammenfallendes war. 

Einiges fiber die lLtdftwdEq; o-(,6tccxd und ihre Ausgestaltung er
gibt uns eine Dokumentenreihe, welche erst vor kurzem bekannt ge-

1£as '1tcxQa '1'0 1£OWO'V [/I)-ITos 'I'aw f1tCXQZHaHI 1tQOg ~£cx'V ltysaitca, 1£at on 011')/. ol[i,Jw[Ll 
/I~la'lJ!s 'I'a 1tQaY/La'l'cx '1'0 1toUOVS &'1tslQovs o'V'I'cxg dis 'I'otav i'l'1j' 1tQay/£anicx;; &.X.ftfj'VfXl 
P.E'I" &.'Vay1£1jS E1tI~I..Tjits'Vr;w'V cxv'I'oiS 'I'aw 'I'slaw; Iho1tsQ ')/.cxl. CXV'I'OS 015'1'8 ij;'cxyov T't1lU 

Els n1.ol'Vsicx1l 1)(t) /££aitwat'/J oihs &~w(t), sltJros 'I'oii'l'o I aV/LcpsQEW 1£cxl. 'I'ais y.u
Qlcx1£cxiS 'l/n]cpots '1'0 /lETa nQoitv/l£as ey.o'V'I'cxs 1tQay/£cxnveaitat 'I'OVS d'v1Ia'l'ovs. -:ri
'1tHa/£cx£ tJj, f}n oM' sisT:o /£sUov &1£01l'l'&s ns &~H Tsl&lVag I 1)( £ > /£taitw'I'as. &'Uu 

&cx/L£aitroaH Tois ~ovlO/£SVOLS ~"oval(f)s '1t(lo( a)s(lZsalTcxt, /£&U01l T~V TaW 1tQOt:iQWII 
ina(lzw1I cxi&JV£OV av'V'ljitE£CX'V cpv).cfaa(f)'V 1)(£> 'I'~'V n(loa1£a£Qo'V 'I'WOS &'ot1£icxv !lEt
p.1jaall-s1l0s. Schon daB diese Verordnung an erster Stelle erscheint, zeugt da
von, wie wichtig sie den Alexandrinern und dem Prafekten selbst el'schien. Es 
Bcheint also, da8 die Alexandriner sich allgemein viel mit den StaatBpachtungen 
uberhaupt abgegeben haben. Doch wehrten sie sich dagegen, da8 aUB dem 
freien Geschafte eine Leiturgie gemacht ware. Aus den AusfUhrungen des Pra
fekten ersieht man auch, daB er selLst seiner Sache nicht ganz sichel' i5t: e1' 
erachtet es fur notig, ausfiihrlich zu erklaren, weshalb sein System del' Hand
lungsweise einiger seiner Vorganger vorzuziehen ist. Er steht ganz auf dem 
liberalen Standpunkte, daB das freie Geschaft unbe~ingt dem Zwange vorzuziehen 
ist. Und kein Zufall ist es, da8 kein Geringerer als Hadrian auf demselben 
Standpunkte beharrt (Dig. 49, 14, 3, 6), und zwal' in einem Reskripte, welches 
vieHeicht - wie es die mel'kwiirdigen Zusammenhange im Inhalte, den einzelnen 
Ausdl'i:icken und del' Motivierung zwischen demselben und dem Edikte unBeres 
PrilJekten nahe legen - in direkter Beziehung zu den agyptischen Vel'hliltniBsen 
Bteht. Man vprgleiche nul' die beiden Texte: divus etiam Hadrianus in haec 
verba rescl'ipsit: valde inhumanus mOB est iste, quo l'etinentur con d u c tor e s 
vectigalium publicorum et agrorum, si tantidem locari non possint. nam 
et faciliuB invenientur conductores, si scierint fore ut, si peracto lustro 
diBcedere voluerint, non teneantul'. Doch waren diese liberalen Tendenzen BO
wohl in Agypten wie im ganzen Reiche nur ephemer. Die Politik des Zwanges, 
wie die Ausftlhl'ungen, welche hier noch folgen Bollen, zeigen werden, hat auf 
del' ganzen Linie geBiegt, und es war auch natiirlich: ein Staat, welcher sich 
Belbst Zweck ist, seine IntereBsen ausschlie8lich vel'folgt, ein Staat, fUr welchen 
die Bevolkerung nul' Mittel zum Zwecke ist, kann ohne Zwa.ng nicht weiter 
kommen. Mit diesen /Lwito,aE£S o-oa£a1£cxl. mochte ich, mit aHem Vorbehalte, die 
verBtummelte Urkunde P. Oxy. VII, 104-5 (etwa 205 n. Chr.) in Verbindung setzen. 
Es handelt sich um dcp8£lo/£EVCX 1£scpala£cx (Z. 49 vgl. unten uber BGU. 1047) einigel' 
Grundbesitzer, deren {maQx011Ta im Gebiete Alexandriens (E'V T1I }1.lE~av8QEw'V 
Xo,QIf) lagen. Das Dokument zahlt diese Schulden und den dieselben garantieren
den Grundbesitz auf. Doch die /££a{to,aE£s ova£cx1£C(l werden hier nicht genannt 
und die Zeit schlie8t auch andere Liturgien nicht vollstandig aUB. 
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worden ist und auch einige fruher vorhandene Urkunden verstlind
lieher macht. 

Ieh meinp, vor allem die groBe Sammelurkunde 1) BGU. 1047 aus 
der Zeit Hadrians. Diesen stark verstiimmelten Papyrus, bes. die 
Kol. III-IV richtig zu deuten, halfen mir vor allem die neuen Er
ganzungen, welehe mir auf meine Bitte hin Wileken und Schubart 
die gro£e Glite hatten mitzuteilen. Die ersten drei Kolumnen sind 
leider zu stark fragmentiert, um aus dem Erhaltenen ihren richtigen 
Sinn zu erfassen. Auf einige Teile derselben kommen wir noch zuriick. 

Die in Kol. III, 10 fr. und in Kol. IV enthaltenen Dokumente 
werden durch die Rubrik aU1]S (es ist wohl EXLOTOAfjS tXVT{YQWpov 
zu ergiinzen) (col. III, 9), als eine neue Dokumentenserie bezeichnet. 
In Z. 10 beginnt ein Brief (ich benenne die Urkunde "Brief" erstens 
wegen der Form, zweitens wegen des in Z. 11 gestrichenen Wortes 
EXloroJ,fjS, welches wohl aus dem nieht kopierten Titel hierher geraten 
istl eines nicht benannten Beamten, wohl Strategen (s. III, 14) an einen 
Prokurator (s. III, 11). Der Brief lautet col. III 10fr.: 6:vdYQcapov 

[~lWAH&iov xc/Lrpit{VTOS oOL vno K{OTOV [Yc]VO/L{:VOV ~01]itov rfis 
[fXLoTolfjsl €XLTQOXfjS nCQdxov <TO> xar' lXv~Qa Trov I oq:;H},O[L{vwlv] 
EV noot (die Lesung ist sicher) /LLoitwTais nc[%J.1]QW]XOOL (Schubart; 
Wilcken: <Ot') xc[;rA1/Qm];c~1!) roils XQo[vJovs I V7'C'cQ fV1HT[L[L]aToS 
f/Jo{Jmv "at ClUmv v[ 7'Cfra~]as f;rtor[ 0 Jlf; Y(Jaf/Jdon I {,;ro oov f[Loi [u 
x]eel 'H[{Jw]&1]t r~;j ;cd n~c[Q{un [~((otlt"ifiJ @c,U(OTOV ftEQi&os (die drei 
letzten W orte uber der Zeile) fV ~)t] ~~~11Jcvous I Til 6:7'Cam}<J.H TroV 
x[ COIO]VWV cVTovm[s 7'CQOooxovTas f~C ]TeXoat 2) 7'CcQL '"Crov vn( anOVTWV) 
a[ V ]ToiS 8~ of, XQQ~[ ov n'Qoofj1&ov Tai]s ftLoitwiocot TeX TE xar[ a %iOTtV 
aiJ]Trov vn'eXQxo;-:ra x[ at Ta naQ' ~ftiv &w]xc{ftc\va x[a~1 %eXoas 3)-es folgen 
zwei unheilbar zerstorte Zeilen und der ebenfalls zerstorle Anfang der 
ersten Zeile der IV. Kol., und es stebt weiter, Kol. IV, 1 fr.: rpavE[Q ]ov 

fnoi1]oet [TroL1 'HQw&[ 1]L T ]~;j xat Tt~[ cQiw ]t, f%[E]O[ T ]Hla &E ["d '"C lois 
Trov \ EV"T~ocW[V] (jLrHLOrpvAa~L AE{WL '"Cifi xaL 'A;roUwv(o)t xa~ 'HQw~n 
T9 x((~ Ato;ivH on'Q!s '"Crov &a Toiv) v;roTCwyft{VOv {M31wJiov I V%O
[Ltoitmrrov '!OV &La"E{ftEvOV 7'CaQ' aiJTois n'oQov il'"COt f%' ovo i fteX'"Cwv aVTrov 
17 idQmv ,,((ra %{OTtV f~ of, XQovov %Qoofilitcv gxa i oros Til ftLoitwoEt 

"uv (W il eken) uva ~v f~OL%OVOft1]ft{va ~1]lwowot I O[Lo[ (]ws &'c "a1. 
[TNi KEToJTW[t], tva TO xait' tv rrov vn1]UetYft{vwv I iln' aVTrov 

1) Sie enthalt wohl Briefe und andere Amtsschreiben eines procurator 
(s unten). 

2) Wi 1 c ken: cflt"ovw[rc('ov En 6" ]zola6"at,. 
3) Bei der Untersuchung des Dokumentes hat sich Wilcken an dieser 

Stelle el'a6"a,[ notiert 
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vnIXQxov-rrov, nQOS ~v gXIXQ,!Os i~{AIX{Jev ~{6{tro6W, I !lE-rIX(hp !l0~ XEX!i?

Q£6~{Vrov -rrov Els nQIX.6w vnEQxH~{vrov, En d'E I ~al !.~v j'EI'0vv[ia Jv 
alJ-roiS nIXQatJo6w xa[i iJ<p' IXls aLQ{6E6W nQo6o!l{tovlus ixvQcb[-lhi 6IXJV, 

nQos TO -rag !LEV ~QQQ'ooovs TroV OtpE£J.,OVTroV I XQaTEi[ 6 ]{ta]£ .•. ] a:r: ..• v, 

-rrov d'E iv eM660'J!~ [d']~~{t{6H tpaV{VTrov I ,!~V Q"~['u'ljNn[v . .J. .. [ ... , .Jv. 
ot ~[s]'J! !.i!!.v iVUT~[ 6E Jrov {J£{JAWtpv~aUES I M~Aro6a[v] e[v](Q£S !L[h] 
IXV-rroV ~'Yjo{va nOQov vnaQXEW, -roiS os I &'uo£[s] ~1'}[Ol:V nJ.]{ov [T]WV 

E[iJs n[Q ]IX.6W vnEQX§'~~~'!'.fQ'!'., <> d's Ki6TOS I TlX IXv-ra n[ cQt -ro]v nOQo[ v] 
-rro[v d']'YjAQV[!L ]i'!'.rov ~no~[£6{t]ro-rrov ~ETa I t5[ oils] nQo[ 6c'{t'YjU]ev r TWV 
~]£6'{tro't'rov 't'0 Q"!!'!'.[ . •. ]o{tfv 1) ~§.tp&J.a£O'J!, es folgt noch eine un]eser
liche Zeile, und der Papyrus bricht abo 

Es ist kein Zweifel, daB das vorliegende Dokument sich auf 
~£(j{tch6Hs OV6tauaL bezieht: die Hauptrolle, welche darin der b{

't'QonoS spielt, und das vorhergehende Dokument, wo eine ov6{u 

'AI'Q£nntav~ genannt wird, beweisen es zur Geniige. 
Diese ~£(j{tro't'a1. sind Zeitpiichter; dies beweist der Anfang der 

Urkunde, wo der uns zur Geniige bekannte, fiir die Zeitpacht iibliche 
Ausdruck nA.'YjQovv 't'Ovs XQOVOVS, d. h. die Pachtfrist vollenden, vor
kommt. Dieser SchluB der Pacht flihrt, wie in jeder Pacht, zur General
abrechnung liber die tpoQOt der verpachteten Grundstiicke. Es stent 
sich heraus, daB ein EVAH~~IX, eine Ert5HIX vorhanden ist. Nun gilt 
es, dies EV AH~~IX zu decken. 

Es treten aber dabei nicht die ~£6{tro't'aL in den Vordergrund, 
sondern die vno~£6{tro-rIX{, die Afterpiichter, welche als Schuldner der 
Hauptpiichter (ihre Schulden heiBen nx otpEd.o~evlX EV n66£ ~£t1{t(in;IXis) 
erscheinen. Es wird zuerst in drei Instanzen untersucht, wer diese -uno
~£t1{tro't'aI. sind, unter welchen Bedingungen sie die Pacht iibernommen 
und welche Gliter sie verpfiindet haben, dazu noch, wie hoch ihr n:oQos 
in dem Zeitpunkte del' Ubernahme der Pacht war, d. h. "welches Ver
mogen fur die vno~£(j{tro't'IXL entweder auf ihren eigenen Namen oder 
zu treuen Randen auf den anderer verbucht war und was davon in
zwischen verauBert wurde" (Eger, Zum ago Grundbuchw. 75, 1). Das 
"IX't" &Vt5QIX der Schuldner liberreicht dem Prokurator sein Untergebener, 
der {jo'Yj{tos en£TQonfjs. Alles iibrige miissen ihm der Stratege und 
der Konigsschreiber mitteilen. Alles auf die ~{6{tro6tS Bezugliche er
fahren dieselben von demselben Cestus, dem {Jo'lj{tor; 't'ijs int-rQo:r:ijs, 
welcher auch die Namen der Schuldner mitgeteilt hat. Diesel' Beamte 
ist es, welcher die d'ta~{6{tw6£s (s, unten) geleitet hat, bei welcher 

1) Wilcken schlligt die sehr ansprechende Erglinzung !!E!{Oll)£J(i1~hlv vor. 
Das Wort kommt in P. Tebt. 82, 2 VOl' und ist wohl mit (j'V1J01!JtS (im technischen 
Sinne) zu vereinigen. 
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die vno/luj,f}oJT:a£ ihre Pachtangebote eingereicht hahen, bei ihm waren 
auch die Pfander dieser Afterpachter verzeichnet, er lei tete auch die 
Operation des Verkaufes del' verfallenen Pfiinder (vgl. ob. S. 142). Alles 
auf den nO{los, das Gesamtvermogen der Afterpachter Beziigliche teilen 
die {3~{3l£OpvlaxES der {It{3lo,f}1jxlj EVX'r1joECJJV mit. Das Resultat dieser 
Mitteilungen solite die Beschlagnahme del' Einkiinfte del' Schuldner 
(das YEvlj/1a'r0YQapEiv s. oben 135 if.) und die Personalexekution der
jenigen Schuldner, welche keinen ;TO{lOS hatten 1), sein. 

Die /1lo,f}CiJt:at treten nur in zweiter Linie auf; wir wissen abel' 
nicht, in welcher Weise gegen sie in unserem Falle verfahren worden 
ist. 'SonBt abel' bezeugen die vielen oben schon angefiihrten Nach
rich ten, daB die /1l o,f}W'ra£ nicht nur mit ihren obligierten Pfandern, 
sondern mit ihrem ganzen Vermogen hafteten. 2) 

Das, was uns in un serer Urkunde am meisten interessiert, sind 
die Beziehungen zwischen den /1to,f}wTa~ uud V1t0/1lo,f}w'rat, einerseits 
und zwischen diesen und dem Staate andererBeits. Wir sehen, daB 
die Vno/1lo,f}w'ra£ keineswegs von den /1lo,f}W'ra/. auf privatem Wege 
ihre Pachten iibernommen habeni sie pachten ebenso wie die /1~o,f}w

Tat, auf direktem Wege yom Staate selbst, indem sie selbst auf der 
Auktion als Bieter erscheinen und die gepachtete Parzelle ihnen zu
gesprochen und iibergeben wird (Kol. IV, 8 if.).3) 

Es scheint also hei den Domanialpachten nicht nur die Regel 
der ptolemaischen Zeit aufrechterhalten, Bondern auch vielleicht ein 
Schritt weiter gemacht worden zu sein. 

Der P. Par. 62 III, 17 bezeugt uns (vgl. W ilcken, Ostr. II, 647), 
daB die Afterverpachtung von den Hauptpachteru unter Mitwirkung 

1) So fasse ich die av)J.1j1/n, auf, indem ich a.uf Ed. Ti. Jul. AI. Z.18f.: 
/L1j< L >d' 01..00, XCl'tCly.).Eiw.(1rd nvCl, ElEv.(1EQOVS si, <PV1..ClX~V ~vnvovv, sl /-Io~< L > 
xay.ovQYov, /L1jd' si, 'to "'Qax \ 'tOQHOV i! ~ OJ < L > 't w v ,) <p EI A o,,'t OJ v El S 1:/)" y.v Q L a
xov 1..6yov und Philo, de spec. leg. 830 (II § 36 M.), vgl. Wilcken, Rirschfelds 
Festdchrift, 125if.; Lumbroso, Arch. IV, 66f. verweise. Derselben Ansicht ist 
auch, wie ich aus seinem Briefe erfahre, Wilcken, welcher sich mit Recht gegen 
die Erklarung Ottos geauBert hat. 

2) Besonders charakteristisch dafiir ist BGU. 106 (J. 199). Es wird hier 
einem cornicularius des Idiologus der Befehl gegeben Z. 3 if.: mLv'tCl 'tI>1l ",oQov 

!IlJ.. 'E(l/Laiax[ o]v YElIO,uslvov] I /LW'.(1OJ'tou oobalcts ' E/L~Q~ XQfmG~OV ror v] I ~a/LLEiov 
<PQOll[ nGov] I &vat1j'tijaaL 'loa! iv &G<pa)"fl "'OLijGctL Elloi T:f 01j),OOUCl[£, vgl. auch 
BGG. 599 - auch hier schulden die OobG£ctlwt /Lw.(1co'tat filr die nicht vollstandig 
bezahlten <pO(lOL, und CPR. 1; BGlJ. 650. 

3) Rochst bezeichnend ist CPR. 243, dessen richtige Deutung erst durch 
die oben (S. 122 n. 22) notierte neue Lesung Wilckens moglich wurde. Hier 
erocheint ein Afterpachter eines 1;",o/Lw.fTOJ't~s Mwa[)"L",av~sJ oobGia,. Die'Urkunde 
selbst ist der Pachtkontrakt, geschlossen zwischen den beiden genannten Personen. 
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des Okonomen und des koniglichen Schreibers zu vollziehen war. 
P. Par. 62 III, 1 7: oC ~'] irlaf3ovr:cS t'ag WVUS %O£1joovt'a£ -rtX tc7t07CQa/Lara 

['Uf ]-ro: t'O'V [oixOVO/LOV] xat t'O'V f3ao£l£xov rQa/L/Ladrog. Dieselbe Mit
wirkung des Hauptpachters und del' Beamten ist auch in unserem Faile 
anzunehmen. Denn die Afterpachter sind dem Hauptpachter obligiert 
(s. unten), andererseits aber scheint es Cestus gewesen zu sein, welcher, 
vielleicht sogar als die Hauptperson, bei der Auktion mitgewirkt hat: 
denn die Dokumente, welche die Resultate der Auktiou fixiert haben, 
scheinen sich bei ihm - im Originale oder in Kopien - zu befinden. 

Auch was in dem P. Par. G2 we iter iiber die Verbiirgung aus
gefiihrt wird (vgl. W ilcken, Ostr. II, 55f), col. III, 19, - col. IV, 2: xal] 
OL %ccQu [t'01J-rroV 1 xa-raoxovTCS irrvovs xat'ao-r1joovo£v I t'oig 7tQOYE

rQa/L,U,EVOLS a ov ).0YLf'iit'1jOIiTCU t'ois -rflrhva£s I cis ut ~£' avniJV xuw
oW&'Y/66/Lcva ~£C7'rv1jwna stimmt mit den Angaben unseres Papyrus 
vollstandig iiberein. A uch hier sind die Biirgen und pfiinder den 
Beamten gestellt, auch hier haften zuerst die im:O?l6&roud, und zwar 
ganz selbstandig und nicht dem Pachter, sondern dem Staate gegen
liber. Alles stimmt also in beiden Dokumenten liberein. Es will aber 
beinahe scheinen, daB in der romischen Zeit der Hauptpachter noch mehr 
in den Hintergrund, die Beamten in den V ordergrund getreten sind. 

Nachdem die Pachtfrist der /L£6&rorat zu Ende gegangen ist, 
findet, wie bei allen Staatspachten, ein ~la).07'UJ/LO;; statt. Den Gegen
stand der Abrechnung bilden die zu bezahlenden lpoQo£, welche dem 
Staate fiir die gepachteten Landereien geschuldet werden. Bei diesem 
~£alOr£6!lOS erscheinen die Afterpachter als Schuldner sowohl des 
Hauptpachters wie des Staates. Es ist klar, daB sie ihre Zahlungen 
nicht dem Hauptpachter, sondern dem Staate direkt leisten und daB 
die Abrechnung in derselben Weise geschieht, wie bei dem Abrechnen 
des Staates mit den Steuerpachtern, wobei die Afterpachter die Rolle 
der Kontribuenten spielen. 

Dem Hauptpachter sind die Afterpachter obligiert, indem sie ihm 
8V nOD£ schulden. D. h. wohl, wie die unten anzufiihrende BGU. 993 
zeigt, sie haben ihm ihr Vermogen oder Teile desselben als Hypo
thek gegeben (sv 7t{6-rCl s. dariiber Gerhard und Gradenwitz, 
Phil. 63 (1904), 575 und 577 f.; Costa, Bull. d. 1st. di dir. rom. 
1905, 96 f.). Was heiBt aber das 8V 7:£60£? Von Parallels tell en, 
welche diese Wendung erkUi,ren konnten, kenne ich nur die Z. 10 ff. 
in BGU.993, einer ptolemaischen Urkunde vom J. 127: in der Auf
zahlung del' VllrXQxov-ra steht hier Z. 11: xd Iii' n &Uo v7taQXov 

a-o-riJu Mrw 1/t'<o)£ (W ilcken brieflich) "a-ra 6vvf36Aata ~ xat' 

EllliVEXVQOV xd 8V n6w EV nt6-rH. Es handelt sich auch hier also 
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um alie die dem Erblasser geschuldeten Betrage, welcher Art sie auch 
sein sollten. Ahnliches liegt vielieicht auch in P. Oxy. 986 vor. Die 
Urkunde bezieht sich auf die konfiszierten Liegenschaften del' Staats
schuldner, welche wahl zu YEl'1JI-LaToYQcup1){tivTa geworden sind. Kol. 
III ziihlt die oixoXfda und Hauser auf (die Urkunde gehort in die
selbe Zeit, wie BGG. 1047 - 16. J. von Hadrian), welche den oiJ(1~axo~ 
,u{(1ftwra~ gehorten und vom Staate konfisziert wurden; in Z. 5 ff. steht 
hier folgendes: olx{a] xcd ccV;.~ d1),1.( w-ftcloa) Ex£xfxQaTfjo-fta~ xQo Tfis 
allui.lilll/!cws v:ro IIcrcoovxov 'A[lI-Lwv« TOV IIaowovTos &no Tfjs XWI-L( 1){;) 
E~ OD nCQlycyovi( va£) &:ro fvoodwv (dQ((XI-LtX{;) £~. Es folgen die N ach
barn; dann eill anderes Hausstiick mit Nachbarn und weiter 'A[l!lW
vlov A[.uI-L ]wv{ov TOV xal 'PoMwvos ycva,uEv[ ov ] ovo£axov [[l£o{t)o)'rov 
xcd EvorpHUoavTO'; EV T. [ ... ] (ich lese tv Tl[(J[]) L Ili(!os d' Il[i
QOvs] olxtus xal av,1.fjs· Es folgen die Nachbarn und zum ScbluB 
OD to 1CcQ£YcVcX.u( cllOV) OVV Tols O£Tl[ "of's] vncY:QXovoH TOV 'AI-LIlOJvtov 
hC(l'w-ftf WQ£oTat. 

Die ganze Urkunde veranschaulicht uns also, wie oben angedeutet 
worden ist, das Stadium nach del' Konfiskation und vor dem Ver
kaufe der Giiter del' dem Staate schuldenden Il~o-ftwwt. Es ist eine 
Liste derselben Art wie die im friiheren Stadium verfaBten Listen 
unserer Haupturkunde. 

Vielieicht erlaubt uns das tv TlOIV auch hier in den Schuldnern 
die vno,u£o-ftWtal zu erkennen und zu vermuten, daB angesichts del' 
selbstandigen Haftung derselben dem Staate gegeniiber sie ofters statt 
des technischen VxoI-L£o-ftwTai ll£o{twTai genannt wurden. In diesem 
Falle ware man geneigt, das EV rtoo£ mit dem technischen ll~o-ftwTCd 

TlVWV zusammenzustellen und zu vermuten, daB die Schuld der ~xollt(1-
{tOJwi den Ilw-ftwnx/, gegeniiber sich nm auf einen Teil del' Pachtung 
und der daraus resultierenden Obliegenheiten des Hauptschuldners bezog. 

Docb bestehe ich auf dieser Erklarung keineswegs. Es mogen 
Berufenere daruber ihr Urteil abgeben. Es ist fUr mich wichtig, 
konstatiert zu haben, daB es in der ratio usiaca die Regel war, die 
Landereien der ovo{a~ auf eine festbegrenzte Zeit immer von neuem 
in Pacht zu geben. DaB diese Operation technisch dUXIl{o{two~s hieB, 
bezeugt uns vor allem dieselbe Urkunde BGU. 1047 Kol. II, 11 ff. Es 
handelt sich in den verstiimmelten Zeilen dieses Teiles der U rkunde urn 
einige Bestandteile ((TtTtwv?) del' oMtrx ~[y J(!~Tt1CtrxV1i. Nun heiBt es Z.14 f . 
... ExiJ..J~vo[uJs d'~aIlUj-ftw[oHJ I [8nJi (Wilcken) np ovo~rxxiji ,1.6r[~ r f -
vOI-LiVf; Tt JqQoTt{tfO{trx~.l) [TrxVTtlsJ I oiJv ~~[ l']Q[lEl'1)S [njs d'~rx[l~O{tWOJf(iJS 

1) Die von mir vorgeschlagene Erganzung O'talLUi{t&'[aH] -[l'EVO,uiv?l1t](load-
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iln' Eft[OU xa~.J I 'lOS 'l!-lf:'~'9 (wohl ein verstlimmelter Name) TOV fja
~£l£~[ou r()aftftadoos] 81tEMxo[v'lo . •• Der letzte Teil der Urkunde 
la8t sich leider nicht herstellen. Es handelt sich in den Schlu8zeilen 
um eine Auszahlung von 2800 Drachmen samt den E1t0ftEva, welche 
sich aber vielleicht auf andere Gegenstande bezieht und in der L r
kunde nul' zitiert wi rd. 

Sei dem aber wie ihm wolle, in den erhaltenen Zeilen haben wir 
sichel' eine c}£aftCo.ftooo£s einer ovoCa VOl' uns, und eine ahnliche finden 
wir auch in BGU. 475 (vgl. Wilcken, Etudes arch. dediees a Leemans 
1885, 67 f.). Es hei8t hier Z. 1 :If.: ovvtJx.ftr; EX o taft£ o.ftronx [ ou ;t(lo]
'lE()OV .•• a [ .. J I 'Ap.adai; vVVEI, c}E 'lOU (E[Qron~'lo ]v 'l'aftE[io Jv (u(A,£wra) s· 
Es folgt die Aufzahlung. Es werden zuerst die 'lonot aotxl)'lot und die 
821 6vftn'lw(jt, dann die Weingarten, welche als ftEWOO.ftEvW bezeichnet 
werden, erwahnt und subtrahiert, dann folgt Z. 9 :If.: Elvu£ tv 'l'a~E£ 
aVTOVQrOVftEvrov 8vtoov 1'£ I o.ftOO'rWV thv p.!v 'lE'r:E).EV'lYJ"O'lrov thv oE I 
avaxExro()1/XO'rrov ('ltf).avt"Ov) a (0 QaXfttXs) p' () X r '/. Dies sind also 
auch Gelder, auf deren Erhebung verzichtet werden mu8. Aus der 
iibrigen Summe von mehr wie 7 Talenten sind fiir das J. 7 nur etwa ;) 
Talente erhoben. Es handelt sich also um Erhebung von Geldpachtzins, 
welcher aus der Verpachtung del' o-(;6Ca .•• a[ . .• J 'Ap.a'ltas dem Staate 
geschuldet wird. Dieser Pachtzins heiJ3t charakteristisch genug OlU
ftUi.ftronxov, als Resultat einer &ap.t6.ftro(j£i;. Es scheint auch, da8 die 
Pachter aile direkt vom Staate gepachtet haben ohne Afterpiichter: 
sie arbeiten auf ihren Parzelien selbst. 

Mit diesel' Urkunde ist BGU. 569-571 (II. Jahrh.) zu vergleichen. 
Diese Listen ~ind alie von derselben Rand geschrieben. In BGU. 571 
handelt es sich um Verpachtung auf Grund von il1to(jXEtJEts (Pacht
angebote) mehrerer Aruren unbrauchbaren Landes (Xe,!OOi; i/:1tE£QOS 
Z.5 vgl. XEQ60S il:1to).oros Z.9): Eii; p.to.ft(j)ow 8:1t£OEX.ft(EVUilV) 'lep 
a( -(;'l9J) tEL (Z. 5). Die il:1t06XE6EtS lauten auf 4, 3, 2 und 1 J ahr, in 
einigen wird die Klausel liber die &fjQoXOS und "a.ftvoa'los hinzugefiigt 
(Z. 10 f.). Es sind also die uns bekannten Verpachtungen von unbrauch
barem Staatslande. Der «po(>os, welcher erhoben wird, ist sehr niedrig -
3 Obalen pro arora. Die rechtliche Qualitat des Landes wird in 
BGU.571 nicht angegeben. In 569 und 570 dagegen wird iiberall 
zu den einzelnen Posten oM(Cas) &nop.Eft£(j.ft( COftEV1/s) hinzugefiigt; die 
Rohe des «poQos ist nicht angegeben, ebensowenig die Pachtfrist (auf 

-Il-Ea-ll-cXL mochte ich in dem Sinne deuten, daB bei der allgemeinen JUJl/l-ll5.fJ'w/Hf; 
auch einige von Hause aus nicht dazu gehOrige Objekte mitverpachtet werden 
sollten. Doch ist diese Erganzung keineswegs sieher. W ilcken denkt an 
li~s}.J~va[ Oi]S o£cx/l-£a.fJ'ciJ[ 1501£] I [lin]t ~rp OfJl5£OiKip I.or[cp ........ n ](Joat"l.fJ'EI5.fJ'OiL. 
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diese und andere Bedingungen wird wahrscheinlich durch den Ver
merk :1tQw(rros) ros :1tQOXHTat verwiesen). Ein Teil der Parzellen wird 
auch als /LE1:cqU!l,uJi}COI1EVCU bezeichnet. Diese bedeutet vielleicht, daB 
nach der t}ta/Ltoi}coo£(; einige Parzellen vor dem Ablaufe der Pacht
frist wieder verpachtet wurden. 

Und endlich erwahnt die dLal1loi}cootS auch Ti. Jul. Alexander, 
wo er von den TSAcovsiat und I1Loi}woHS OVoUXXaL spricht Z. 13 f.: 
:1tE:1tWJ!lat dE on oM' sis TO P,EUOV axovufs TLS a~H nlWvas I ft<t) 
/LLoi}roTlXS dUd dW;I1Loi}woH TOl'S /30VAO/LEVOtS EXOVO{ros :1tQo( o)l.rns
oi}a[,l) 

Es ist also klar, daB die Zeitpacht die Hauptform der Aus
nutzung der ovoCaL war. DaB daneben auch unbefristete ')'scoQ')'ol das 
Land der ratio usiaca beackern, wird wohl in derselben Weise zu 
erkl1iJ:en sein, wie del' Wechsel der beiden Formen bei del' ')'fi {Jaot
).L)c~, dY)/Loo{a und tcQa. In Zeitpacht gegeben werden die minder
wertigen Liindereien, sowohl wie das Weideland, von den dy)l100WL 
,),scoQ,),ol werden die vollwertigen Saatlandereien bewirtschaftet. Das 
angefuhrte Material spricht durchaus fur diese Auffassung, was aber 
die relative Haufigkeit der /LLoi}woHS o-(,otaxal anbelangt, so wird sie 
wahrscheinlich durch die Entstehung der ratio erklart. GroBe Privat
gitter, zum Teile von den Kaisem geschenkt, zum Teile erworben, 
schufen, indem sie in kaiserliche Hande ubergingen, die ratio. Die 
Landereien dieser ovoCca waren teils steuerfrei, teils nur schwach be
steuert. Die geschilderte Entstehung und die privilegierte Stellung 
in bezug auf die Steuerbelastung lassen sich nur dadurch erklaren, 
daB die Landereien, welche geschenkt und erworben wurden, meistens 
(naturlich keineswegs ausschlieBlich) minderwertiger Boden, zum Teile 
W eideland waren (solche Weidegliter waren z. B. die ovoCa 'Av{hav~, 

1) 1m III. Jahrh. scheint die Verwaltung der minderwertigen StaatsHindereien, 
darunter auch del' )'li OVfHtxX1/, den Stadtraten del' %oJ..as obgelegen zu haben 
(s. CPo Herm. 7 II; P. Oxy. 58 (J. 288 v. Chr.) u. a.). In P. Fior. 6 J. 210 heiBt dies 
Land charakteristisch genug )'lj fha/Lt6itOV/Liv1) (s. Wilcken, Arch. IV, 427 f.). Die 
betreffenden Zeilen des wichtigen Dokumentes konnen vielleicht folgendermaBen 
erglinzt werden, Z. 13 ff.: 71:(10. oE t:OVt:OIS /L[ slb'o Jva OtxtxwJ..oyiav na(lat:lits/Ltxt I 
ahOv/LEVOS &U1)[v J %(loitS6/Llav fl. t:ov xanf%J..ovv· im6xE7I:t:1)' Y[ O!](I IlXH (lot:OV1/ i
it~ v &~ &U~!s(?) Yiis JW/LtGito[ vp,eV1)]S na(lO! [t:ij. lI((la-riGt:1)S) povJ..]ij. ht' 3J..[ ov t: JOil 

'IlO!lOj, o[tacpc ]Q06(1)S' t:ip tE(I(,)t:(Xt:tp UX/LS£tp. Der Betreffende ist also von d er 
povJ..~ zum inWXE%t:1)S (s. BGU. 1091 J. 212/3, 24ft'.; P. Lond. III p. 91, 6 vgl. 
Wilcken,Ostr.II, 174f. und Arch. I, 152f.; Rostowzew,Arch.llI,213f.; O.Eger, 
Zum ago Grundbuchw. 186ff.; Lewal d, Beitrage, 80ff.) des minderwerligen Staats
landes (zu JttxcpEQ06(1)' vgl. CPR. 41 (J. 305» im ganzen Nomos gewablt worden. 
Von wem aber das Land in dieser Zeit verpachtet wurde, erhellt aus dem 
Dokumente nicht. 
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@lJwvdvov, auch die Guter der Antonia Drusi und die ov6Ca 'AnJH:r-
7tWLaV~ "at 'Povu,uLav~). In den Besitz des Staates iibergegangen, 
wurden diese Landereien naturlich in derselben Weise ausgenutzt 
wie die anderen minderwertigen Landereien, d. h. durch Verpachtung 
E~ &~Cas auf eine bestimmte Frist. Da diese Pacht bei genauer Kon
trolle der Beamten wenig vorteilhaft war, so muBten vom Anfange 
an die Pachter teilweise im Wege des Zwanges aufgetrieben werden, 
wie es das Ed. Ti. J ul. Alexandri bezeugt. 

Die Qualitat des Landes war auch die Ursache davon, daB man 
danach trachtete, die Zahl der Pachter zu mehren und neben den 
wirklichen Bearbeitern des Landes, welche als Afterpachter behandelt 
wurden, noch andere Pachter, als wirkliche IU6itwwC, wohl GroB
pachter, einsetzte. Diese GroBpachter waren naturlich nieht uberall 
vorhanden, wo sie aber da waren, spielten sie die Rolle reiner Li
turgen oder lieber Gefallpachter, welche erst in zweiter Linie dem 
Staate hafteten.l) Solche Oberpachter, wie ich sie nennen mochte, 
sind naturlich nicht alle uns bezeugten ov6La'XoOt lLL6itw'rai - denn 
dies konnen auch Kleinpiichter, welche selbst das Land beackerten, 
sein, in einigen Fallen konnen wir abel' das Vorhandensein derselben 
mit Sicherheit konstatieren. So auBer dem oben besproehenen Ber
liner Papyrus in dem P. Land. III, 1231 p. 108 J. 144. Es ist eine 
Eingabe an den Strategen, welche als 6La6wlo,ov ("Zuschrift" s. 
Preisigke, Girowesen, 119,8) bezeichnet wird; zwei Person en Z. 3ft'.: 
7taqaLTOV/LIJ! VOL T~V lieS TO /L[ (]Uov YliwqyeC!av d)v YliwqYOV[/LIi]V 6t'V 
A7tOUWvCI9J 'Eq/La{ov UT[cl]WT17Xow[SJ (1. -xou) j &qO[VQwJv 6ixa 

[Ev]ve'a xaL .. s I 7taQu <PlaovCov 'HQaxllJiov .... Z. 10 ... TOV XQol vov 

rils /L~9itm6IJws 7t1i \7tl17QoxoroS bitten den Strategen, er solle eine Kopie 
di~ses 6La6TolLxOV dem Fl. Herakleios zustellen: im weiteren soll er 
selbst das Land bestellen. Ta a's E7te'1 na txrpoQLa - fugen sie Z. 21 

1) Eine merkwilrdige Parallele dazu liefern die noch jetzt geltenden 
Normen der Bewirtschaftung der gr1iBten ofJa£CI. der russischen Kaisers in Tur
kestan - des Murgabschen, mit Baumwollpflanzen bepflanzten Gutes. Der Boden 
wird hier an GroBplichter verge ben, welche aber selbst keine Wirtschaft fiihren. 
Sie geben unter Mitwirkung der Beamten ihre Landereien in Afterpacht. Die 
Ernte gelangt nicht in ihre Hande, sondern in die Staatsmagazine, wo sie 
unter Staate, Pachtern und Afterpachtern verteilt wird. Diese Zustande sind 
nicht erst von russischen Beamten eingefUhrt worden, sondern sind immer 
so gewesen. Sie bieten eine merkwiirdige Parallele nicht nur zu den be
sprochenen oiJatCl.%ot iLW{twr:cxi, sondern auch zur Organisation des Olmonopols 
in Agypten und stammen wohl - direkt oder indirekt - von den Zustlinden, 
wie sie in Turkestan von den hellenistischen Herrschern, als Nachfolgern der 
einheimischen Ffusten, geschaffen wurden. 



Zeitpacht auf der "I~ of;u£"xjj. 191 

hinzu - "at 06a IXUa 61 pdlo/LEV aiJrrji aJC08m60/LCV I up 8iovn xatf!rji. 
Es ist klar, daB hier V7t0/Lt6f}()n;at reden, welche sich im Momente 
der Beendigung der Frist der Hauptpacht fiir frei von allen weiteren 
Yerpflichtungen halten und ihre Weigerung, weiter mit dem H aupt
pachter zu arbeiten, demselben auf amtlichem Wege zustellen.1) 

DaB es sich mer urn 1'1) oiJ6wx~ handelt, laBt die Ahnlichkeit 
dieser Urkunde mit BGU.1047 wenigstens vermuten. Zugleich aber 
laBt uns die Urkunde tiefer in die Verhaltnisse blicken. Man sieht, 
daB fiir die Haupt- und Afterpachter die Pacht, ohwohl Zeit- und 
Freipacht, doch die Tendenz hatte, sich als langdauernde Zwangspacht 
zu gestalten. 

Ahnlich waren die Verhaltnisse wohl auch in dem P. Fior. 6 
(210 n. Chr.). Es bittet hier Didymos, ein gewesener Kosmet und 
Gymnasiarch, Ratsmitglied von Hermupolis, urn einen Aufschub des 
Gerichtstermins Z. 7 if.: Ej3ovlo/L11V /LSV oiJv - sagt er - ci oiov TC 

Ijv cM}iwg E~oQ/Lfj6at "d /LcW6Xlifv T1)g 6fjs 8t xaw806ias, aU' b-m
rJ}) 11 rwv d"l/L06{wv /LcTQf//LaTWv avayx"l rov 7tvf!ov /Lc xadl XH EV rrji 

VO/LcjJ, r!X /LSv Y"Q avrog /LC'rQw ovx oUI'u DVW, TU dE I'cwQI'0vg opct
lOVTCXg \ /LOt VJCEQ E/LOV avay"a~w /LCTQcLV. Die Ausdriicke, welche 
er gebraucht, erlauben nicht an ein Amt zu denken; eher haben wir 
einen groBen /Lloftwn)s ov6wxwv vor ons. 

Die minderwertige Qualitat des Bodens erkliirt auch die Haufigkeit 
der FaIle, wo del' oV6laxog /Ll6ftwdlS als Schuldner fiir die POf!Ol sein 
Bab und Gut verliert, und daneben auch das Auftreten besonderer 
E7tlT"If!"IWt in der ratio usiaca. 

Wie die Epitereten der ycv'l/llarol'Qap"lftivra sind sie meistens 
damit beschaftigt, die POf!Ol der ov6lax" Map"I zu erheben, so in 
P. Gen 38 (J. 207-8): es quittieren die 7tQaxroQcs ov6wxwv dem Epi
tereten ov( 6t Jaxwv 6rJapwv: E(5X[ 0 ]/Lcv 7taf!!X 60V - sagen sie Z. 4 f. -
v;rsf! r1)s E7tlr'YIf!~6lg I L1wvv6odwQwvfjg ov6{ag POWlXWVOS aQovf!wv 
6%-140 Dr. und W il cken, Ostr. III,657 (J. 165): drei E7tlr'YIf!'YIT(a£) 

Yfis T/LOv6avwg bestatigen den Empfang, Z.5: c'g A.oyCov) pOf!ov yfis 
1jS EX(Ug) I 6V /Ll6ftm6u von 91 Dr. Wie diese sind sie Liturgen (P. 

1) Aus dieser Urkunde ersehen wir auch, auf welchem Wege die After
pachter Schuldner des Hauptpachters waren. In unserem Falle ging das Ge
Behaft glatt. Die Afterpachter verspreehen, daB sie die ixrpo(l£u und das andere, 
was sie dem Pachter Bchulden, auszahlen werden. Das heiBt doeh, daB sie 
noeh iiber die ix<po(l£" , welche dem Staate angereehnet wurden, ein Plus dem 
Pachter zu zahlen hatten. N ach der Erfiillung ihrer Verpfiiehtungen dem Staate 
gegeniiber hafteten die Afterpaehter also fiir dieses Plus dem Hauptpachter 
direkt. Diese Zahlungen verbiirgen sie - in zweiter Linie - durch Pfander 
und Blirgen (OrpCLI.O/k&VO£ ifv ",,!fGt BGU. 1047). 
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Fay. 23) und haften dem Staate fUr ihre E1t£nJ~1}C1£~ mit ihrem Ver
mogen (BGU. 599 II). 

Wie bei der Steuel'pacht bilden also die Epitereten eine weitere 
Instanz, welche im FaIle einer lJybE£IX der Staatskasse den durch die 
p'£(lftI1JTIX~ nicht gedeckten Schaden zu ersetzen hatte. Dieselbe Funk
tion haben auch die E1t£T:1}(J1}T:IX~ vOlLwV in den o-o6tIX£ (s. Wilcken, 
Arch. VI, 142 f.). 

Die Staatswirtschaft auf dem Staatslande weist demnach folgende 
Hauptziige auf. Das gute vollwertige Land, sei es die Y11 fjtxt1£l£x'1j, 

J1}IL0(jtIX, 1t(J0t1obov, tE(JU oder OM£IX~'1j, wird durch die b1}p,OC1W£ (~ftt1£-

1£,,0£), 1t(J060&"O£ und o-O(j£""o~ '}'EI1J(JYO£ bewirtschaftet. Diese ,},ECl')(l,},oi 
bilden die Bevolkerung der "wILIX£ und treten als eine Art juristischer 
Personen1) auf, welche als Ganzes fiir das bewirtschaftete Land haften. 
Die einzelnen '}'EI1J(JYO{, welchen das Land zugeschrieben ist, sind 
Staatspachter. Ihre Pacht ist aber einseitig yom Staate aus reguliert, 
unbefristet und prekar. fiber die Bindung dieser '}'EI1J(JYO£ und ihre 
rechtliche Stellung wird noch weiter unten die Rede sein. 

Das minderwertige Land wird in freie Zeitpacht vergeben. Es 
wird yon Zeit zu Zeit durch eine b£IXIL{(jftCl')(j£~ an die Meistbietenden 
zur Beackerung und anderweitigen Nutzung veraut\ert, wobei haufig eine 
Pacht auf die andere zur besseren Sicherung des Staates gehauft wird. 

Staatsrechtlich zerfallen, 'wie ofters schon gesagt wurde, die Staats
landereien in zwei grot\e Kategorien: die Landereien, welche zum 
loyog bWLX'1jt1El1Jg - Y11 fjIX(j£l£x'1j, 01}IL0C1{IX, tB(JU und vielleicht 1t(J066bov 

gehOren, und die Landereien des iloyo~ o-o(j£txxo~. 

Unter den zu den ersteren gehOrenden Landereien bildet vielleicht 
die y~ EV &(JET:fJ, unter denen der letzteren das minderwertige Land 
und die VO/LlX£ die Mehrzahl. 

Das ganzlich unbrauchbare Land wird verkauft und fiihrt zur 
Bildung der Y11 lb£o"T'l'jTOg. Diese Verkaufe geschehen unter Auf
biirdung der Bebauungspfiicht und sind mit der XtxT:txtpVT:cvt1£S in 
ihrer Entstehung eng verkniipft. Die richtige XIXT:txtpVTEVt1£f; - Be
pfianzung des Landes mit Weinreb en, Palm en und Obstbiiumen spielt 
neben den emphyteutischen Verkaufen des Saatlandes auch eine grot\e 
Rolle und vermehrt die Zahl der Privatbesitzer. Diese Landereien 

1) Durch diese Bezeichnung ,juristische Personen" will ich keineswegs aIle 
Merkmale der juristisehen Person den Gesamtheiten der rscol?ro1 zusprechen. leh 
will nur betonen, daB die rscol?ro1 vom Staa.te als eine Gesamtheit aufgefaBt 
werden und in ihren Beziehungen zum. Sta.ate ofters ala solehe auftreten. Anders, 
.aber kaum richtig, Preisigke, Girowesen, 81 und 187, vgl. unten in den 
Addenda. 
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mit dem friiheren Militarlande dienen als Basis fur den Aufbau des 
liturgischen Beamten- und Pachtsystems der Finanzverwaltung. 

In der staatlichen Agrarpolitik sah en wir hauptsachlich zwei 
groBe Ziige: den freieren, welcher den Interessen der Bevolkerung 
Rechnung tragt, der Bildung von Privatbesitztiimern die Hand reicht, 
die Steuerlast ertraglich zu machen trachtet, _an starr en Formeln nicht 
festhiilt und die Krafte der Bevolkerung schont; aus diesem Geiste 
geht das Ed. Ti. Julii Alexandri und die Tatigkeit Hadrians hervor 1); 
neben diesem freieren Zuge weht aber als Hauptzug der eiserne Zug 
des Zwanges: straffer die Ziigel anzuziehen, wo die freie Initiative im 
Stich liiBt, zum Zwange zu greifen, konfiszieren, verkaufen, neue Li
turgien schaff en , dies ist seine Losung; es ist der Zug, welcher in 
allen Dokumenten, auch in den Ii beraleren , den Untergrund bildet. 
In der Agrarpolitik auBert er sich in vielen Erscheinungen, welche 
schon mehrmals gestreift wurden und jetzt zu besprechen sind. 

Auch hier miissen wir zwischen dem vollwertigen Lande und den 
'J'EWQ7'Ot, und dem -minderwertigen und den !L£(f{}w-ral unterscheiden. 

Verschiedene Forscher haben ofters von einem in Agypten iib
lichen Zwange zur Ubernahme von Landpachten gesprochen (s. Wil
eken, Arch. 1,154; II, 124 und 132; Wenger, Arch. II, 65; W. Otto, 
Priester u. Tempel 1,281,3; Preisigke zu P. StraBb. 5, 9), ohne daB 
sowohl das diesem Zwange zugrunde liegende Prinzip, wie die ver
schiedenen Formen dieses Zwanges festgestellt und erlautert wurden. 
Was in dieser hochwichtigen Frage besonders not tut, ist ein scharfes 
Unterscheiden der verschiedenen Zwangsformen und ihr Zuriickfiihren 
auf die Ursachen, welche sie ins Leben gerufen haben. 

Wir treffen vor allem zwei Hauptformen des Zwanges: die per
sonliche, das romische munus personale, und die mit dem Vermogen 
verkniipfte - das munus patrimonii. 

Die erstere Form ist in Agypten seit altersher zu Hause. Der 
groBte Teil der fiir den Staat zu verrichtenden Arbeiten wurde seit 
den iiltesten Zeiten in dieser Weise bewerkstelligt. Wir wissen es 
vor allem fUr die Damm- und Kanalarbeiten; diese Form der person 
lichen Liturgie ist die nrspriinglichste und fiir die ganze Bevolkerung 
unentbehrlichstej sie dauert auch in unseren Tagen fast in allen Liin
dern, wo die kiinstliche Bewasserung yom Staate geleitet wird, fort 

1) Vgl. auch BGU. 903 (J. 168/9), wo von einer XOVCPOt'liAELIl. welche als Re
sultat einer Inspektion des Prafekten Bassaus Rufus hingestellt wird, die Rede 
ist. Auch hier, wie in den Gie/3ener Papyri, wird die xovqJo-relE'" als eine Ver
wandlung des i'llqJ6(!LOV in eine feste Steuer anzusehen sein. Moglich ist es, daB 
die Tatigkeit des Rufus noch auf dem Hadrianischen Edikte fu/3t. 

ROBtOW.OW' GeBchichte deB rom. Kolonal63. 13 



194 II. Das romische .Agypten. 

(so z. B. imrussischen Turkestan, wo sie noch die urspriingliche Formen 
bewahrt hat, welche schon das hellenistische Agypten als veraltet ansah). 

In derselben Weise wurden aber nach dem V orbilde dieser Ar
beiten andere Staatsdienste organisiert: ich erinnere nur an die im 
ersten Kapitel gestreifte Organisation der staatlichen Monopole, wo
runter auch die Bergwerke, die staatliche Jagd und der Verkehr del' 
Staatsschiffe (ich meine besonders die Beforderung derselben den Nil 
aufwarts durch Ruderer und hauptsachlich durch am Schlepptau 
ziehende Menschen) auf dem Nil zu verstehen sind; auch der Trans
port zu Lande wurde auf dem System del' angariae aufgebaut.l) Bei 
manchen Monopoleu hat dies System del' personlichen Liturgie zur 
richtigen Leibeigenschaft, welche noch in den ptolemaischen Zeiten 
existierte, gefuhrt (0 ben S. 65 ft.). Bei den anderen hatte man sich mit 
temporaren Diensten begnligt. 

1m Gebiete del' Agrarwirtschaft trafen wir beides: wir sahen 
Spur en del' versch windenden Leibeigenschaft einerseits und Falle von 
Verrichtungen einiger Landarbeiten durch personliche Dienste einiger 
Teile del' Bevolkerung andererseits. 

In del' romischen Zeit fallen manche Zweige dieser personlichen 
Zwangsarbeiten fort, die anderen und zwar die wiehtigsten bestehen 
weiter, indem manche von ihnen weiter entwickelt und reguliert 
werden. Dies gilt besonders fur das Agrarleben. 

Von der Bindung del' 0'1lL6oto£ rcOJQro~ an ihr Dorf wird noch 
weiter unten die Rede sein. Korrelat zu derselben seheinen die Falle 
einer Bindung an eine ovoCa zu sein. Wir finden einige Erwahnungen 
von tX:rw),:vo£lLO£ einer ovaia s. P. Land. II, 445 p. 167 (vgl. W ilcken, 
Arch. 1,151) und P. Rain. 178 (Wessely, Karanis und Soku. Nes. 13); 
beide Nachriehten stammen aus der ersten Halfte des 1. Jahrh., flir 
die spatere Zeit sind mir solche thro),vo£lLO£ nicht bekannt.2) Es ist 
moglich, daB in der Zeit der Bildung der groBen Privatgliter, welche 
teilweise sieh aus del' rfi EV OOJQEfj entwickelten, die auf diesen Glitern 
ansassigen Eingeborenen als Bestandteile del' ovo{a~ angesehen wur
den, indem sie denselben beigeschrieben wurden. Doeh scheint diese 
Bindung an eine ovoCa mit del' Verwandlung der ovo{a£ in eine Ab
art des Staatslandes durch die allgemeine Bindung del' rEOJQrO~ an 
em Dorf vertrieben worden zu sein. 

Anders aufzufassen sind die Falle wie P. Fay. 123 (gegen 100 n. Chr.). 

1) S. dariiber KHo VI, 249ft'. 
2) Sehr Iehrreich ist der Vergleich dieser inr;OAV6tp.ot mit den auf den 

tschefliks des Mehemet-Ali wirtschaftenden Arbeitern, besonders mit den tam al
Hehs s. dariiber A. CheIu, Le Nil, Soudan, Egypte, 200ft'. 
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Es ist ein Privatbrief. Ein gewisser Theophilos, ein Jude, kam zum 
Schreiber des Briefes und meldete ihm Z. 17 :If.: o]n lix.ft?jv l!; rEWQ
rtav I "al povJ...op,a£ ~QO!; EapEll vov &:7fEJ....ftEi[v]. OV'rE rUQ El'1 Ql1XE 
~p,[i]v &rOp,EVOs I tva &~oJ..v.ftfi &J...J..a all cpv£<lt[. ]WS E'lQl1XEV ~p,iv 6fj
!-£EQOV. Hier scheint ein Lohnarbeiter eines Gutes plOtzlich zur Be
stellung des Staatslandes zugezogen worden zu sein. DaB solche 
Falle auch ofters zutage traten, d. h. daB man gewisse Personlichkeiten 
auf amtlichem Wege zur personlichen Liturgie am Staatslande zuzog, 
beweisen einige andere Drkunden, deren Deutung aber leider nicht 
sichel' ist. So fasse ich BGD. 7 (J. 247) in der Weise auf, daB einige 
Person en (darunter ein Sklave s. Wilcken, Ostr. 1,703,1), ein cpQovn-
6'r~S, ein ~J...a£OvQr( os) im Wege des Zwanges einige Parzellen Staats
landes zu bestellen hatten. DaB hier ein munus personale im Spiele 
ist, bezeugt das Erscheinen eines Sklaven in der Zahl der rEWQrot. 

Auch das Verbot des Lusius Geta vom Jahre 54 (Dittenberger, 
Or. gr. 664), die Priester zur Bestellung des Staatslandes zu zwingen, 
fasse ich als eine Befreiung von personlicher Liturgie auf, obwohl 
auch die andere Deutung, namlich die, daB die Priester von der i~£

{3oJ...~ der Staatslandereien befreit werden (s. weiter unten), nicht un
moglich ist. Doch im Ganzen genommen, scheinen die Falle der Be
stellung des Staatslandes durch solche munera personalia eher eine Aus
nahme als die Regel zu bilden. Gewohnlich geschah die Bestellung der 
unbearbeitet gebliebenen Staatslandereien auf einem anderen Wege. i ) 

Gang und gabe war die gewaltsame Verlangerung einer 
schon abgelaufenen Pachtfrist durch ein Machtworl der Beamten. Am 
haufigsten geschah es bei der Bewirlschaftung der rij o-fJeftu"T1, wie 
es der oben angefiihrte Passus aUB dem Ed. Ti. Jul. Alexandri beweist, 
vgl. auch P. Lond. II, 280 p. 193 (J. 55), 11f.: ~Qo6avriJ...J..w 'rOV'rO "aL I 
p,?jvolw tva ~a[v &~o ]patvw "aL &~oJ...vwp,a£ 'rijs p,l6.ftw6EOlS usw. Das 
&~O{3cdvE£V allein scheint demnach zum Verlassen der Pacht nicht zu 
geniigen; man muBte dazu noch die Zustimmung der betre:lfenden Be
amten haben.2) 

1) Der erstere Weg wird wohl hauptsachlich in dem Falle betreten, wo die 
yfJ E'/I &QE~jj durch das .Ausbleiben der dieselbe gewohnlich bearbeitenden rEwQyol 
brach zu werden droht. Der Weg der zwangsweisen Verlangerung einer Pacht 
ist natiirlich nur auf den minderwertigen, in Zeitpacht vergebenen Landereien 
zu Hause. Nicht ganz klar ist der spate Fall einer regelmaJ3igen Zuziehung von 
stadtischen Handwerkern zu landlichen Zwangsarbeiten, P. Cairo Byz. 67020 
S. 45 If. Es ist nicht unmoglich, an eine Zwangspacht zu denken. 

2) Das anoJ.vo!-'"t un seres Dokumentes hat aber mit den &noJ.Vl1l I'O£ ~fJ~ 
ofJ(jlcx~ nichts zu tUll. Denn in P. Lond. II, 445 p. 167 bleibt der &noJ.vl1£I'()~ 

einer ofJalcx doch Pachter einiger Teile derselben. 
13* 
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DaB diese zwangsweise Verlangerung der Pachtfrist ungesetzlich 
war, ebenso wie die zwangsweise Aufbiirdung einer Pacht, ist aus dem 
Edikte Alexanders ersichtlich; daB es aber trotzdem einer weit ver
breiteten Praxis entsprach, beweist dasselbe Edikt. 

Diese Praxis trefl'en wir auch auf dem Gebiete der rii tlf//L06{a. 
So heiBt es im P. Amh. II, 94 (J. 208) in einer Teilung einer /L{6.ftm-

6tS der ri) ~'Y}/Loola in Z. 16fl'. ausdriicklich: M.v ~s /LETa 7:0V n(>o\[rE-

r(>CI/Lp.{vov X(>ovo]v xat'aoXE.ftw 7:j] rEm(>rtfiC 6VVrEm('r1jOEt~ /LO£[ .• .•... J 
7:0 7:Qlt'ov /L{QOS Ems ov &nolv.ftw -ri)s rEmQ \ [rlas.i) 

Noch verbreiteter aber war ein anderer Modus, welcher fiir die 
weitere Entwicklung der Agrarverhrutnisse im ganzen romischen Reiche 
von grundlegender Bedeutung ist. lch meine die schon fiir die ptole
maische Zeit konstatierte Sitte, die Beackerung der staatlichen 
Landereien den vermogenden Einwohnern einer Gegend 
zwangsweis'e aufzubiirden. In der romischen Zeit hat man diese 
Zwangsbeackerung hauptsachlich den proximi prossessores, den Be
sitzern der rfi l~tm7:tx1j, aufgebiirdet. AuBerdem scheint es, daB das, 
was in der ptolemaischen Zeit immer nur als Ausnahme, als N otbehelf 
erschien, in der romisch~n zu einem weitverbreiteten, gesetzlich regu
lierten Institute wurde. 

Die Haupturkunde, welche uns das Recht der agyptischen btL

{JoJ...q illustriert, ist BGU.648 (J. 164 oder 196). Es ist eine Eingabe 
oder Klage wohl an den Strategen, dessen Funktionen in bezug auf 
die rfi (Ja6£J..£x.q uns geniigend bekannt sind, einer Frau aus der 
XWp,fJ ®EQEVO[ v.f)-Ems 7:oii IIQ ]oomn:E{-r;ov vO/Loii. Den Sachverhalt fasse 
ich im Gegensatze zu Mitteis (Erbpacht,34) in folgender Weise auf. 
Der Vater der Klagerin war Besitzer von einem Teile gewisser Liegen
schaften (Olxon:E~a und tpOWtxwv); den anderen Teil hatte sein Bruder, 
wie der Vater der Kliigerin selbst, von seinem Vater geerbt. Als wohl
habende Grundbesitzer waren beide verpfiichtet, eine Parzelle rfl {jcXC1£
ltx1J zu bewirtschaften. Nach dem Tode des Vaters hat seinen Besitz die 
Klagerin geerbt. Als Frau und dazu kinderlose war die Klagerin nicht 
verpfiichtet, auch die Bewi.rtschaftung der Hiilfte der rfi {JaotltxYJ zu be
sorgen (Z. 1lf.: n:(Jotpcf:OEt rEm(Jrtas {JaotJ..txfis rfis Els 1jv rvvij OiJ6lX ou" 
otpEllm ulX.ft{J..1 XEo{TlX£ xat'a 7:a iJno 7:WV iJrE/Lovmv XlX~ in:t7:(Jonmv 7tEQl 
,~ 'J \ \" ['] l \, ~" -, 7:OVt'OV u£a1:Et'ar/LEVlX, l;n:E£ XlX£ lXt'EXV os E p,£ XlX£ OVuE E/LlXV1:'Y}£ OC!,lX(J-

UEiv ~vVlXfLlX£). Dies bestreitet abel' ihr Onkel, und dessen Tochter. 
Sie behaupten, daB, da sie allein die rEm(Jrloc (JlXotJ..£"ij besol'gen, nur 
sle Anrecht an das ganze Vermogen des ersten Erblassers haben. 

1) Vgl. dazu Wilcken, Arch. II, 132. 
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Schon aus diesem Dokumente ist es klar, daB die wohlhabenden 
Grundbesitzer verpfiichtet waren, Parzellen yom Staatslande gewisser
maBen in erzwungener Erbpacht zu halten. Frei davon waren (ob 
ausschlieBlich oder als eine der Kategorien, ist noch zu untersuchen) 
die kinderlosen Frauen. 

Diese Angaben unseres Dokumentes werden aufs gIanzendste 
durch P. Oxy. 899 (gegen 200 n. Chr.) bestatigt, vgl. dazu auBer den 
Ausfiihrungen der Herausgeber noch W ilcken, Arch. V, 269. Eine 
reiche Frau aus Oxyrynchus hat eine Reihe von J ahren mehrere Aruren 
Staatslandes, gelegen bei verschiedenen Komen, bewirtschaftet. Solange 
das Geschaft fUr sie ertraglich war, protestierte sie gegen diese Be
wirtschaftung nicht. Nun aber muBte sie dem Befehle des Prafekten 
Amilius Saturninus gemaB mehrere auBerordentliche Zahlungen dafUr 
leisten (Z. 9. 10). Dies brachte sie in groBe Geldverlegenheiten und 
hat sie, wie sie sagt, wirtschaftlich zugrunde gerichtet. Sie bittet 
mIll unter Drohung einer Auswanderung (Z.14), daB sie als Frau von 
der Bewirtschaftung der Staatslii.n.dereien befreit ware. Dabei beruft 
sie sich vor allem auf ein Gebot des Dioketes selbst (vgl. das Doku
ment, welches die Herausgeber auf S. 225f. mitgeteilt haben), dann 
auf einen analogen Fall unter Antoninus (Z. 21 ff.). In diesem Falle 
handelte es sich wiederum um '}IEW(!'}Ita '}Iiis {:Ja6tJ.miis "at ~r;!LMtas. 
Wie in BGU. 648, hatte dieselbe ein gewisser Ptollion zu besorgen. 
N ach seinem Tode erbte sein Vermogen seine Tochter; dieser wurde 
nun von den Dorfschreibern der betreffenden Komen auch die '}IEW(!

'}Iia iibertragen. Sie protestierte unter Berufung auf die Entschei
dungen der Prafekten Ti. Julius Alexander und Flavius Eudamon 
(unter Antoninus) und des Epistrategen Minicius Corellianus (ebenfalls 
unter Antoninus), und die Sache wurde zu ihren Gunsten entschieden; 
denn aUe diese Erlasse sprachen ausdriicklich von der Freiheit der 
Frauen in bezug auf die Bewirtschaftung des Staatslandes. N aeh 
diesem Prazedens und der yom Dioketes geiibten Praxis gemaB wird 
auch unser Fall zugunsten der Petentin entschieden. 

Besonders interessant ist es fiir uns in dieser Urkunde, daB, wie 
die gauze Urkunde zeigt, wir nicht vor Ausnahmeilillen, sondern vor 
einer eingebiirgerten und durch eine Reihe von Erlassen der Prafekten 
regulierten Praxis stehen, welche wenigstens aus den ersten Zeiten der 
Romerherrschaft datiert. Diese Zwangsaufbiirdung der Bewirtschaftung 
der '}Iii {:Ja6t)"t,,'IJ war demnach ein Korrelat zur Entwickelung des 
Privatbesitzes, entstand und wuchs mit demselben zusammen. Dieser 
Zusammenhang mit dem Privatbesitze wird durch eine Reihe anderer 
Urkunden erhiirtet. 
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Die technische Bezeichnung dieses Aktes der Auf'blirdung erfahren 
wir aus dem oben erliiuterten P. Oxy. 899: &au~oocw, ISwruy~, !lera· 
~utT:IXy~ heiBt der Akt (s. Z. 22 vgl. 40, 43, 47). Dies erlaubt uns, noch 
einen Fail solcher Zwangserbpacht in P. Fior. 91 (138-147 n. Chr.) 
zu erkennen. Es wird hier libel' unrechtmaBige Zuziehung zu einer 
Liturgie geklagt. Der SchluB Z. 17 if. lautet: 0 I [~ros ~vvYj{}CJ EV t!; 
i]~L'7 oVflpivrov ovv '}'vvcmd, "d Til ["vo~s ycroQyciv ~v 1St ]u't'a6oo,uw 
pao~l~"~v yijv ~ a~od'~~61 [va~ f~ro 'reX E7C~YQarpiv'ra (oder "u{}~XOVf("1 
fL ]o~ o1]fL6o~a (vgl. BGU. 832, 7).1) 

AIle die angeflihrten Urkunden lasssen uns auch die viel· 
besprochene Urkunde CPR. 19 (J. 330 n. Chr.) bessel' verstehen (s. :\Iit
teis im Kommentar und Erbpacht 35; M. Gelzer, Studien zur byzall
tinischen Verwaltung Agyptens, 68). Eine Frau hat hier einen Teil 
ihres Grundbesitzes an eine andere verkauft. Der Grundbesitz besteht 
aus (Z. 4ff.) einem Weingute (v~o'fclovs), einer xalafLLa, einem :tw

!LcfQ~ov (aile diese Giiter sind jetzt XiQoos), dazu den sich in diesen 
befindlichen ol,,6~cd'a und einem yccfJQYwv und auBerdem aus 42', 
Aruren oDo~a"i)s yi)s V7C01:CAOVS (Z. 6). Der Kaufpreis wird bestimmt 
als bestehend in der Ubernahme durch die Kiiuferin der cvoc{3ij u).Eo

[lara 'fi)s EvcorcfJo'Y/S r lvlS~"n6vos (Z. 8 f. wot'C eXV'ft, 'fijs np/i)s brl
yvCJva~ ~avra I 'fa V7Ct:!,l 't'O'lJ.t;rov cVocfJi) 't'cAEopata 't'i)s 6VcO'fcfJor;; ~, 
lvd'~"'t't6vos). Die Kauferin soUte der Verkauferin die schon bezahlten 
Steuern 2) ersetzen, und daraufhin soUte sie die xaraYQarp~ liber
nehmen. Das Gesehiift wird durch die Kiiuferin in die Lange ge· 
zogen und diese Saumnis, wodureh die yi) oV(j~a,,~ unbesat geblieben 
ist (Z. 25), und die Kniffe der Kauferin veranlassen die Klage der 
Verkiiuferin. 

Ich lasse die von Mitteis erliiuterten juristischen Besonderheiten 
des Dokumentes beiseite und frage nul' darnach, wie ist diesel' Kauf 
wirtschaftsgeschichtlich zu erkUiren? Es ist klar, daB die Verkauferin 
ZUlli Teile Grundbesitzerin ist, zum Teile als solche eine Parzelle ril 
OVOHX"~ in Zwangserbpaeht besteUt (von besonderen Vorreehten der 
Frauen in bezug auf die Zwangserbpacht ist in dieser Zeit nicht mehr 
die Rede, sie scheinen abgeschafft worden zu sein; Ansatze dazu sehen 
wir schon in P. Oxy. 899).3) 

1) Anders, aber wohl nicht dchtig, faBt diesen Ausdruck M. Gelzer, Stud. 
z. byz. Verwaltung Agyptens, 72, 1 auf. 

2) Da.6 die cVCicfJi) TcI.ECi/LC(1:a die Steuer ist und zwar die Staatsteuer, be
weist z. B. BGU. 917, 15. Vgl. auch Seeck, Gesch. d. Untergangs III, 553. 

3) Diese Abschaffung hangt wohl mit der munizipalen Reorganisation Agyp
tens zusammen, welche auf dem Grundbesitze gerade der privilegierten Klassen, 
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DaB diese Auffassung die einzig richtige ist, bezeugt die Gegen
eingabe der Kauferin. Sie weist namlich (Z. 17 if.) darauf hin, daB 
die Verkauferin nicht alie ihre Pri.atguter zediert hat (sie scheint 
also die Sache so aufzufassen, daB die y~ ova/well dem ganzen Bfl
sitze der Verkauferin aufgeburdet worden ist), und zweitens, daB sie 
Zll diesem Verkaufe die Einwilligung ihres Sohnes nicht eingeholt hat. 
",Vir sehen hier also dieselben Verhiiltnisse wie in BGU. 648, wo die 
Bestellung des Staatslandes .on del' Be.61kerung als auf einem Kom
plexe von PriHtbesitztiimern lastend und vom Yater bzw. Mutter auf 
den Sohn ubergehend aufgefaBt "\\ iI'll. 

:Meine Auffassung bestatigt auch Folgendes. Del' Nacbdruck liegt 
in del' ganzen Urkunde auf del' y~ ovoWXlj, die Pri-.atguter erscheillell 
nul' als Corollarium. Fur dieselben wird auch gar nichts bezahlt, die 
ganze Bezahlung besteht in del' Ubernahme del' Last der y~ oVoUilCTj. 
Diese Last ist desto driickender, als ein guter Teil diesel' y~ ovotaioj 
rJfJ60:; und ao;coQo:; ist und es also Kapitalien bedarf, welehe wohl 
wedel' die Kaufel'ill noch die Verkiiufel'in besitzen, um das verkaufte 
Land wieder fruchttragend zu machen. i ) Es scheint also die Ver-

welche fruher von den AEtt'ov(lYicu XWpty'£rL frei waren, aufgebaut wird. Mit 
dieser Reform stebt vielleicht auch die von P. "Jleyer wabrscheinlich gemachte 
(Heerwesen Kap. VI, S.136ff., vgl. Schubart, Arch. II, l5Sf.) und jetzt durch die 
Fetzen des Karakallaschen Ediktes selbst (P. Giess. I, 40) gHinzend bestlitigte 
Ausdehnung des Biirgerrechtes durch Karakalla haupt:;achlich auf die privile
gierten Klassen (8. dari.iber die 8chonen Ausflihrungen von P. Meyer, P. Giess 
I, S. 30ft'. , vgl. unten S. 220ff. den Exkurs von U. Wilcken). Nachdem 
dieselben in dieser Weise zn einer Masse zusammengeschmolzen waren, -wurde 
ihnen allen die Last der Finanzverwaltung nnd der Bodenbewirlschaftung .Agyp
tens a1.1fgedrlingt. Da die Frauen von den munizipalen Lasten nicht lLusge-
schlossen waren, so war es nur konsequent, denselben ihr Vorrecht in bezug auf 
die Bewhtschaftung des Staatslandes zu entziehen. Es ist charakteristisch, daB 
schon 1.1nter Septimius eine Frau nur durch die Not dazu gezwungen wird, die 
YEw(lyi£r des Staatslandes von sich abzuwlilzen. 1Iehrere solche Faile fiihrten 
wahl daz1.1, daB das Privileg ganzlich abgeschaft't worden ist. Rochst wichtig 
ist nil' den ganzen Komplex der hier nur gestreiften Fragen der P. Fior. 56; vgl. 
~ie Yerbesserungen zum Texte und die Darlegungen Wilckens, Arch. IV, 434ft'. 
Nimmt man eine Anderung der Lage der Alexandriner in der Zeit der Septimier 
an, d. h. gleichzeitig mit den Anf'angen der Munizipalreform, so fallen die Schwie
rigkeiten und der Widerspruch unserer Urkunde mit Ed. Ti. Jul. AI. § 6, auf 
welche \V il c ken (1. 1. 439 f.) aufmerksam gemacht hat, weg. Doch, wie es oben 
schon betont wurde, bedarf die ganze Frage iiber die Liturgien einer griindlichen 
·Revision und einer spezialen Untersuchung, welche an dieser Stelle nicht gegeben 
werden kann. 

1) Es scheint, daB dieser Zwangserbpacht derselbe Gedanke zugrunde liegt, 
wie den Verkaufen aus dem Staatsschatze.Beide, wie auch die ptolemaischen 
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kauferin nicht mehr imstande gewesen zusein wie auch die Frau 
im P. Oxy. 899 - die Steuer fur die yfJ OVoU()'~ mit Hilfe ihres 
ganzen Vermogens zu erlegen. Auch die Kiiuferin hat wohl einge
sehen, daB sie ein schlechtes Gesehaft gemacht hat, und weigert sich 
deshalb unter allerlei V orwanden, die yfJ ov6L1xX~ zu ubernehmen. 

Die Ublichkeit der Sitte der Zwangserbpacht bezeugen uns aueh 
alie die Urkunden, wo bei der Verau£erung oder Verpfandung einer 
Parzelie Privatlandes es hervorgehoben wird, daB das Land frei von 
YEWQria (3al.1~A~xfJs xu~ ovoLUXfJs Yfis xaL nuvros ELOOVS ist. Es handelt 
sieh dabei meistens, aber llicht ausschlie£lich, urn die yfi xatOnu,,~ 
(P. Oxy. 506 (J. 143); 633 (Anf. II. Jahrh.); CPR. 6 (J. 238) Z. 16ff.): 
xcxitcxQaS an6 TE oVo~cx"fis xaL (3cxoLA~xfis Yfis xd net I [(1)S anoY!J Jcx!P~s 
navros ELOOVS; P. Amh. 95 (J. 109); P. StraBb. 52 (J. 151); P. Fior.28 
(J. 179); P. Lips. 6); dalleben finden wir aber diese Formel auch bei 
der Verau£erung eines ncxrQ~xov p.,sQOS olx{us - P. Oxy. 577 (J. 118): 
o xa~ nUQ{~cruL xaitu(,lov ano &noYQa!pfJs na(1)S xaL ano rEwQy(ias) I 
(3a6LALxfis xC(/, oV6~a"fjs xat navros cLOOVS (P. Oxy. 718 (J. 180-19~), 9: 
xcxitcxQas &no (3aI.1LALXfis xaL [oVoLaxfis xd [cQ&]s handelt wohl auch 
uber yfJ xaro~xL"tj).l) Es erscheint also klar, daB der Privatbesitz 
als solcher, die yfJ xa'toLxLxiJ nicht ausgenommen 2), gewohn-

Vergebungen an die Militars und die emphyteutiseben Verkaufe, haben einen 
rein ausgesproehenen emphyteutischen Charakter. Der Fall in Oxy. 899 zeigt, 
dal3 das Gesehart nicht immer fUr die Wirtsehaft eines GroBgrundbesitzers un
heilbringend war. In nonnalen Zeiten und bei normaler Besteuerung war die 
Bewirtschaftung des halbverlassenen Staatslandes ofters ein gutes Gesehart: sonst 
hatte die Frau in Oxy. 899 dasselbe nieht so lange ohne Protest getrieben. Dem 
Leser ist es wohl nicht entgangen, wieviel Gemeinsamee diese llewirtschaftung 
des Staatslandes nteM nur mit der romischen fJn(l01.17, ~ondern auch mit der 
Emphyteusis der spatromisehen Zeiten hat, doeh dariiber im IV. Kap. Zu be
achten ist es auch, daB die Zeugnisse iiber die Zwangserbpaehten, je weiter wir 
vorriicken, desto haufiger werden. Diese Zwangserbpaehten waren also wohl 
nur ein anderer Ausdruek derselben Tendenz, welche wir oben beobachtet haben, 
namlieh der Tendenz, die freie Zeitpaeht der 0{,6£a1l0L /Lw,[tCilt:aL in eine Erbpacht 
oder wenigstens langdauernde unbefristete Pacht zu verwandeln. Je weniger 
man freiwillige Pachter des Staatslandes fand, je mehr infolgedessen die Staats
landereien verodeten, desto allgemeiner wurde einerseits die Sitte der zwangs
weisen Verlangerung der Pachten und andererseits der zwangsweisen tbergebnng 
der Staatslandereien in unfreiwillige Erbpaeht, der bn(lo}"ri. Das Resultat fUbren 
uns die oben angefUhrten Landlisten des IV. Jahrh. vor Augen, wo jed er Land
be sitzer auch Staatsplkhter ist. 

1) S. oben S.98 die Bemerkungen Wilckens, vgl. O. Eger, Zum agyp. 
Grundbuchw., 35, 6. 

2) Anders Wilcken, Arch. V, 267; doeh glaube ieh, daB gerade das Vor
kommen der Formel bei der r~ lca'r0£1I£X~ ein Zeugnis dafiir abgibt, daB die Ii) 
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lich mit der Verpflich tung der Beackerung einer Parzelle 
des Staatslandes belastet wurde. Nur ausnahmsweise werden 
einige Besitztiimer davon befreit; aus dem Obigen diirfen wir schlieilen, 
daB diese Befreiung durch die rechtliche Stellung der Inhaber dieser 
Besitztiimer verursacht wird. Eine Ausnahme bildet nur die yfj xaTOk 

X[xrj, von der einige (vielleicht die meisten) Parzellen, als solche, frei 
von dieser Belastung waren. 

Die Allgemeinheit dieses Usus veranschaulichen auch andere Ur
kunden. So einige hermopolitanische Dokumente, vor allem die groBe 
Teilungsurkunde P. Fior. 50 aus dem Jahre 208. Jeder Erbe be
kommt hier neben Parzellen yfj lou<Jnx~ und anderen Liegenschaften 
auch Parzellen von yfj 01'J!LOo{a und /JaO[A[xrj, s. besonders Z. 72ft". 
Auch das Erscheinen in den registri fondiarii P. Fior. 71 vgl. 64 und 
87, auch P. Lips. 101 bei jedem Namen auBer der rfj iOUJ:mx~ noch 
von Parzellen der yfj o'Y//Loo{a bezeugt denselben Usus auch fur das 
lY. Jahrh.l) 

1st die vorgeschlagene Deutung des CPR. 19 richtig, so bekommen 
wir damit einen Fall, wo auch die rfj ODowx~ in Zwangspacht ge
geben wird. 2) 

'XCX'fO£'X£lt~ rechtlich n i ch t frei war. DaB die Klausel fast immer in Verbindung 
mit der y1j ltCX~O£X£lt~ auftritt und nur h5chst selten in Verbindung mit anderen 
Privatliegenschaften, beweist nur, was wir schon wissen, daB die Ylj ltlX~O£lt£'X~ 

eine verbreitetere Form des Grundbesitzes war als die yij l8Honx~, und wohl 
auch, daB es unter derselben mehr von der Zwangspachtung befreite Besitztumer 
als in den anderen Kategorien des Privatbesitzes, welchen dies Privileg grund
siitzlich nicht konzedierl wurde, gab. 

1) Fur die byzantinische Zeit bezeugt diese Sitte P. Cairo Byz. n. 67006. 
\Vir ersehen daraus, daB die Formen der Aufbiirdung dieselben geblieben sind, 
wie friiher. Interessant ist es, daB die Petentin, welche um Befreiung von der 
Last der ZwaDgserbpacht bittet, wiederum eine Witwe ist. Doch beruft sie sich 
in erater LiDie nicht darauf, sondem auf den Umstand, daB ihre Eltern zur Be
saung der ihr aufgebiirdeten Grundstiickes nicht zugezogen worden sind. S. be-
Bonders Z. 3: 'Xat WIld'bro[r:1s i [ ........ 11)./Jo1jV fL'I)H [&]1t0 yovErov XlXt 1tQoyo-
~, [ro J v /L 0 V ~OVTO TO i!fLCPVTOV i!XOV/f1X vgl: Z. 4: 'XlXt O-ilTroS f1tEM1../Joav /Lo£ ~£IX£roS 
Ot 1tQrorEvovTES riis fILiis x';'wr/s .E1X{J{JEroS {JOVi..O/LEVO£ f 1t £ ~ [IX J i.. E i v Tfj i/Lfj XllQcuo
T[ 1)Jrt ~[.Jovrr· .J arQEcp. /L8 .. r:> •• W IX1tOQro .•.•.. &1to1.oy~acxa{}cx£ i>1tEQ TOVTWV /L~ 
a1tHQo/LEVWV &Et tt1)ILOa£a 'XlXt 1tav"CIX {JaQo£ (verbess. in ~a~1j) 8. auch Z. 5: 1tQoaTa
~a£ I'~ 7tcx(lavv1j./Joros ro E./Jooq TWV f[/L Jrov yovirov xlXl n)s [1t ]avrolas fLoiJ YEVEaS 
EJ.ltEa./JolXi f/'E Eis TO£OV1:'O 'YEroQytXOV i..HrovQ'Y1)/L1X xat CPQOVTta/L1X 80vi..ias oil a1tEI
QWS EXro xcxl &cYvvarros i!Xro 1:'0 /L[iJ Q Os .•.• ./Joijvcx£... Interessant ist, wie hier 
ausdriicklich die Erblichkeit der Pacht betont wird. 

2) Xhnlich scheint die Sachlage in einem stark fragmentierten Florentiner 
Papyrus P. Fior. 58 (III. Jahrh.) zu sein. Auch hier sehen wir eine l!'rau als 
Erbin ihres Vaters im Besitze von gewissen Landereien, welche einen cpoQOS zu 
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Zum Schlusse fiihre ich noch eine Urkunde an, deren Deutung 
nicht ganz sicher ist. Es ist P. Amh. II, 65 (Anf. II. Jahrh.), ein 
Fragment aus den vJto!Lvt)!Lcmd!LO~ des Prafekten. Zwei Bruder werden 
zur rEOJQrta 0t)!L0dla zugezogen. Sie bitten Z. 1 fr.: &~wv] I (.LEV 'rov 

EUQOV a7tolvitiivaL Zva ovvt)fhJJwv "ct1, 1:fi EaV1:WV rEOJQrtc} JtQooxctQTE

(JEiv. Auf die l!"rage des Prafekten, ob ihr Vater noch am Leben ist, 
erfolgt eine verneinende Antwort. Daraufhin entscheidet der Prafekt, 
daB der eine der Bruder befreit werden kann, wenn der andere an 
seine Stelle tritt. Raben wir auch hier Zwangserbpacht vor uns? Ich 
bezweifle es. Mir scheint es eher, daB hier von einem munus per
sonale die Rede ist. Das Zuziehen eines Bruders zu Landarbeiten 
auf dem unbebaut gebliebenen Lande befreit den anderen, da sonst 
das von ihnen beackerte, wohl auch staatliche Grundstuck unbebaut 
bleiben soUte. Die Bruder sind wohl Ot)!L6dLOL rEOJQrot? 

Fassen wir die Ergebnisse unserer Zusammenstellungen zusammen. 
Wir stehen VOr einem voll entwickelten Systeme agrarischen Zwanges. 
Die romische Zeit hat den Privatgrundbesitz befordert, sie hat eine 
stark entwickelte Landbourgeoisie geschaffen, aber mit der anderen 
Hand hat sie derselben eine kolossale Last auf die Schulter gelegt. 
Nicht genug, daB die Landbesitzer zu Tragern aller amtlichen und 
Pachtliturgien gemacht worden sind, sie wurden - und zwar seit 
den ersten romischen Zeiten an - nach dem ptolemaischen Vorbilde 
verpflichtet, zu ihren Privatgrundstucken noch eine kleinere oder 
groBere Parzelle Staatslandes, und zwar auf erblichem Rechte anzu
schlieBen. Selbstverstandlich war das Land, welches in dieser Weise 
in Zwangserbpacht vergeben wurde, keineswegs, wie in der ptolemai
schen Zeit, zufallig unbesat gebliebenes Land; es waren meistens wohl 
minderwertige Landereien, welche keinen freiwilligen Pachter fan den, 
ein Boden, welcher Kapitalien und Miihe erforderte, urn iiberhaupt zu 
rentieren. 

Es war wohl eine, natiirlich im Kaufkontrakte nicht vorgesehene, 
Bedingung des Kaufes, welcher zur Bildung des Privatbesitzes fuhrte, 
daB der Staat den neuen Privatbesitzern sofort auch zum unfreiwilligen 
Erbpachter machte, und in diesel' Gestalt lebte die ptolemaische Erh
pacht neben dem Privatbesitze fort. 1) 

leisten haben. Auch sie ist in ihrem ruhigen Besitze gestort. Doch ist die 
Urkunrle zu fragmentiert, um daraus irgendwelche Schliisde ziehen zu konnen. 

1) S. fiir die spatere Zeit die hOchst charakteristische, mehrfach SChOll an
gezogene Verordnung vom J. 415 C. Th. XI, 24, 6, 2: et quicumque in ipsis 
vicis terrulas contra morem fertiles possederunt pro rata possessionis suae 
glebam inutilem et conlationem eius et munera [ne] recusent, de Zulueta 1. 1., 
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Bei dieser Sachlage begreifen WIT noch besser, weshalb die Re
gierung die Bildung des Grundbesitzes auf jede Weise befordert hat, 
und andererseits weshalb der Kauf vom Kaufer als eine fiir den Staat 
gemachte Leistung aufgefaBt wird, s. P. StraBb.5 (262 n. Chr.). Hier 
l'iihmt sich ein lltt1,f}0')1:1/!, oV6utxog (Z. 9), welcher lii.ngere Zeit die 
1l£t1ff(jJt1£g innehat (Z. 10: ex ~alawv X(>ovov 't~v rE(jJ(>ytav ev~£t1'tEV
frEtS - das ev~tt1'tEvffEL:; ist charakteristisch), als einer fiskal- patrio
tischen Tat, daB er zu dieser schon an sich schweren p,tt1ffwt1£g noch 
Land von der 8w{x'YJt1£g gekauft hat. Dieser Kauf war also im Ill. Jahrh. 
keine Tat, welche als selbstverstandlich nur in eigenem Interesse voll
.zogen angesehen wurde. 1) 

Wie ist es aber bei dieser Sachlage zu erklaren, daB trotz der 
schweren Bedingungen sich in Agypten doch ein groBer Privatbesitz 
entwickeln konnte? Ich glaube, die Ursache ist dieselbe, welche auch 
in der ptolemiiischen Zeit immer neue Erbpiichter schuf. In der 
romischen Zeit wurde Agypten von neuem mit einer Flut internatio
naler Geschiiftsleute iiberschwemmt. Sie siedelten sich - romische 
Burger, Griechen, Semiten - hauptsachlich in Alexandrien an und 
trachteten danach, ihre durch Industrie und Handel, welche in der 
romischen Zeit miichtig aufgebliiht sind, erworbenen Kapitalien sicher 
anzulegen. Ais sichere Anlage galt aber fiir die orientalisch-griechisch
romische Antike nur der Grundbesitz. Es entsprach also dem natiir
lichen Drange, wenn die Regierung die Pforten des Privatbesitzes 
ziemlich stark aufgetan hat, und es ist verstandlich, wieso in einem 
Kornlande wie Agypten durch diese Pforten sich sofort eine Menge 
landgieriger Unternehmer zu driingen angefangen hat. Das alexan
drinische und internationale Kapital zerstreute sich in dieser Weise 
in ganz Agypten. Auch an den Pachten und zwar an den GroB
pachten des minderwertigen Landes, welches hauptsachlich durch die 
OVt1{UL vertreten war, waren die fremden Ausiedler interessiert. Aus 
ihrer Mitte gingen die meisten Pachter hervor. N ur allmahlich be
merkte man aber, daB diese Pforten nicht iiberall zum erwiinschten 
Ziele fiihrten. Solange aber die Alexandriner von den lu"Cov(>yta£ 

60ff. Diese Verordnung bezieht sich bekanntlich auf Agypten und ist zuerst 
von Zulueta in richtigem Zusammenhange besprochen worden. 

1) Vgl. P. Oxy. 71 II, Z. 5fr. (J. 303); es riihmt sich hier eine Frau in einer 
Eingabe an den Prafekten: 1tlEil1"C1X 1tQOI1 •••• [XEX"C1J]/LE [lI1JS II-0V 1tEQ! "COV lXil7:oV 
.:1.QI1£vo{7:1JV V0II-0V XIX! oilZ dllr(ov) nlo[ vJl1l)S II-0V XIXVOVtXOVs B~ J..EyOJ cpoQOVS xlXl 
11t"(lIX"CIOJ"CtXO:S EMiEvlIXS . •. und P. Oxy. 705, III (J. 200-2). Diese Papyri bezeugen 
groBe Ankaufe, vollzogen durch PrivatIeute im IlL-IV. Jahrh. n. Chr., vgl. oben 
S.119. S. auch P. Fior. 56, 55f.: :1.lE6IXV]!!QEVS rcl:Q ClJv r~v n"Q~[i..J~v ~~ xEx"C1JII-i
VO. Ev "Cift vop.~ "Cov p.er&lov 'EQ I p.on"oi..el"Cov • •• , vgl. Wilcken, Arch. IV, 437 fr. 
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XWQO!a~ frei blieben und nul' den Zwang im Gebiete del' !1~6{tw(W; 
oiJ6~axa~ und del' mit dem Privatbesitze verbundenen Zwangserbpacht 
von staatlichen Landereien zu erdulden hatten 1), entwickelte sich del' 
Landbesitz derselben weiter. Als abel' die XWQa nicht mehr die Last 
der J.,Et7:0vQrta~ XWQLxd zu ertragen imstande war, kam der Staat in 
kritische Lage und griff im III. Jahrh. zurn Auswege, alle Land
besitzer del' XWQa flir die Verwaltung derselben verantwortlich zu 
machen. Dies geschah auf dem Wege del' Munizipalreform. 

Doch wir schweifen damit von unserem Thema abo Kehren wir 
zum Landbesitz zuriick. Durch die zwangsweise Zuziehung del' ver
mogenden Leute zu del' Pachtung der minderwertigen Landereien, 
durch die mit dem Privatbesitz eng verwachsene Zwangserbpacht der
selben Landereien, durch die Zuziehung der Landbesitzer zu allen 
Liturgien, hauptsachlich zu den amtlichen, machte man aus dem freien 
Privatbesitze eine Art Staatsliturgie. Auch dem Privatbesitz gegen
fiber betrachtete sich der Staat ganz wie in del' ptolemaischen Zeit 
als Obereigentiimer und scheute sich nicht, die Lasten derselben immer 
zu steigern. Kein Wunder deshalb, wenn die Landbesitzer sich je 
weiter desto mehr als an die Scholle gefesselte Staatsliturgen 
fiihlen und in derselben Weise wie die Kolonen mit Aus
wanderung drohen (s. P. Oxy. 899), kein Wunder auch, daB sie 
mehrfach sich ihres Privatbesitzes zu entauBern trachten, urn in dieser 
Weise wieder zu freien Leuten werden zu konnen (s. Z. B. CPR. 19 
und daneben P. Oxy. 899). 

Ein Pachter, dem die Pacht zwangsweise verlangert wird, und 
der zur Befreiung von derselben einer Erlaubnis del' Beamten bedan, 
ein Grundbesitzer, der die liturgischen Amter auch gegen seinen 
Willen zu iibernehmen hat und dafiir mit seinem ganzen Vermogen 
haftet, ein Grundbesitzer, der zugleich notwendig auch Erbpachter ist 
und fiir diese Erbpacht wiederum mit seinem Vermogen haftet, sind 
keine freien Leute utehr. 

1) Man bemerke auch, daB die Zwangsverlangerung der /LtG{}wliEts immer 
als eine unrechtmaBige Praxis angesehen wurde und daB die Zwangsaufbiirdung 
der Staatslandereien auch nur allmahlich, wie aus den vielen Erlassen der Kaiser 
und Prafekten, welche sich damit beschaftigen, zu ersehen ist, zu einem allge
meinen, in allen Details ausgearbeiteten Institut geworden sind. Damit ist ge
sagt, daB die Alexandriner bis ins dritte Jahrhundert viel besser gestellt waren 
als die iibrige BevOlkerung und die einzige dazu befahigte Klasse bildeten. 
den von den l~toy,n}/LOvlir; XW(ltltot an den Staat verlorenen Grundbesitz in ihren 
Randen zu vereinigen. Diese Betrachtungen machen das Wachstum des Grund
besitzes der privilegierten Klassen der Bevolkerung auch unter den gegebenen 
Verhaltnissen verstandlich. 
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Bedenken wir dazu, daB die Lehre yon del" t'Me auch fUr die 
Lsndbesitzer galt, sowohl vur wie besonders nach der Munizipalrefol'm, 
so werden wir die Lage del" Landbesitzer nieht viel anders als die 
Lage del' thj!lOC1tOt YEWQYO£ auffassen dUrfen. Der Untel'schied zwi
schen heiden ist mehr ll'lantitati, ais qualitati,·, und die Lage del' in 
ihrern Besitze garantierten LanulH'sitzer ist vielleicht noeh mehr pre
kiir als die eines im Grunde gel1()mmen auch erblichen Pachtbauern. 

Wie in der ptolemaischen, so auch in der romischen Zeit hat 
das Prinzip - der Untertan ist fUr den Staat da, nieht der Staat 
fUr den Biirgt·r - yolle (ieltung. Die" orientalisch -hellenistische 
Prinzip hahen die Humer ill .\gypten immer aufrecht erhalten, und 
der ganze staatliehe ZW8ng ist nil!' eine richtige Konsequenz aus 
dl'ID"elben. 

Am stiirksten vielleicht iiuBert ,;ieh dies Prinzip in del' Fest
haltung und Ausgestaltung der L e h re ,. 0 II 1 d {".1) 

Wie frliher hat jeder Bewohner der XW!,)" seine lMa, wo er yon 
Rechtswegen bleiben soli. Dieser Yerpflichtung sind in demselben 
Grade die Privatbflsitzer, wie die chil!oO'tOL YEm!?yo{, unterworfen, dies 
urn so mehr, als es allmii.hlich fast keine Privatbesitzer, welche nicht 
zugleich Pachter des Staatslandes, also d 'i!lOO'Wt rEm!,)rO~ waren, mehr 
giht. Dies Yerbleiben an Ort und Stelle wird amtlich, wie unten zu 
zeigen ist, mit del' Yerrichtung del' Landarbeiten und del' Steuer
bezahlung engstens verkniipft, was auch in das BewuBtsein del' Be
yolkerung tief eingedrungen ist. J eder in irgendwelcher ·Weise von 
den Behorden MiBhandelte denkt VOl' allem an das Yerlassen seiner 
lMa, an die Flucht, und scheut sich nicht, dies in seinen Eingaben 
an die Beamten offen zu gestehen. Die 'Vendungen wie P. Fior. 91, 
17 ff.: 0 }rms dvv1).o-cp iv 't'fJ l]!lilf O'vp,p,Evmv (1VV rvva~"l. "at 't'{ ["VOtS 
rEW(JYEiv 'IV clt ]O:TaC100/LU£ po:O'd.L"~V yfjv ~ &:1t'odtdOIV(X£ g;m 't'f.(. "0:.0--
7/xovra ",]0£ ~1J!L6C1£ct, oder P. Fay. 296 (113 n. Chr.) ... &;LW .•• &vn
l'l/LtPEWS 't'vl,Eiv :1t'!,)os 't'o dvvuo.o-,,{ p,c bnp,EvLV iv TfJ l!lilf d'LCVfrVVWV 
't'(( ~1)/L60'La oder aber P. Lond. III, 924 p. 134 (J. 187-8), 18f.: :1t'!?OS 
TO EX 't'~s oijs tJO?)[.o-ct]o:s d[ v ]v1)frwp,cv i:1t'l. 't'fJ I IdClf OV/'P,EVOV!cS t'U 
&[v~],,[ov't'a] E':'HA.Eiv sind gang lmd gabe. Dabei berufen sich die 
Uberbevorteilten 5fters auf die kaiserlichen bzw. prafektlichen Erlasse, 
welche dies Verbleiben in der ld'llf anbefehlen (s. weiter unten). 

Die Flucht ist also das einzige Mittel sowohl fUr die Reichen 
wie fur die Armen, sich dem Steuerdrucke und dem Liturgiezwange 
zu entziehen, und zwar keineswegs erst seit den schweren Zeiten des 

1) Zu dem oben S. 47, 3 zitierten Aufsatze von P. Meyer vgl. jetzt noch 
Zulueta, De patrociniis vicorum, 42f. 
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III. Jahrh.: die Lage der Landbevolkerung war auch in den ersten 
zwei Jahrhunderten keine viel bessere, und auch die Bevolkerung 
Alexandriens, wie das Edikt Alexanders zeigt, flihlte den Druck der 
Verhaltnisse stark genug. Man denke nur an die vielen Wirren der 
Kaiserzeit, welche aich in Alexandrien abgespielt haben: wliBten wir 
mehr von den U raachen jeder derselben, so kamen wir sicher zuletzt 
auch zu wirtschaftlichen MiBstanden, welche die politische Unzufrieden
heit immer von neuem zu graBen Branden anzlindeten. 

Die Steuer- und Liturgienpolitik des Staates schuf also immer 
neue Scharen von Leuten, welche ihr Heim verlassen haben, von ava

XEXWQ1]XO'tCg. Schon Philo (de spec. legibus § 30 (II, 326 M.)) redet 
davon und bezeugt uns, daB die Dorfer und Stiidte E(J1]!-tOL xal, "EVa/. 

'tWV ol"YJ'toQwv El'lvov'to, wozu die Steuereintreibung 011 p,ovov ix 'twv 

OVoLWV &Ua "a~ ix 't'WV oW!-teX't'wv flihrte (s. Wile ken, Hirschfelds 
Festschrift, 125ff.; Lumbroso, Arch. IV, 66f.), und dieselben Zustande 
herrschen im IV. Jahrh. P. Fior. 36 (312/3 n. Chr.), ebenso wie 1m II. 
(BGU. 475; BGU. 902f.) und III. (a. z. B. die Geschicbte der Soknoplier 
oben S.1l6ff.; vgl. P.Fior.19 (J. 248) und P. Oxy. 705 III, 69ff.: xW,ucd 

nvcs 't'O'V 'O~v(JV1'Xct't'ov vop,ov •• .• Z. 71 if.: ogl( o]oQa i~1]oft{vYJ(jav 
EVOXAOVp,CVOL into TWV xa't" Et::OS I AHt::OVt;JI'LlJJv t::oli t::c t::ap,ciov xal, T~~ 

na(lC;:[ cP ]V[ A ]axiis 't'wv I 't'onwv XWOVVEvovot 'tE t::91 p,ev t::ap,Eilj'J naQu
noiiloftcu t::t}V o~ vp,Edt;Jav l'iiv &I'EWQI'YJt::ov xa'taALnEiv). Bei der Be
sprechung der BGU. 1047 sahen wir in praxi, wie die Steuerein
treibung EX 'tWV owp,eX't'wv betrieben wurde, und das Ed. Ti. JuI. Ale
xandri zeigt uns, daB es auch im I. J ahrh. nicht anders war. 

Diesen Zustanden ein Ende zu macben, war ohne ganz gewalt
same Anderungen des ganzen Verwaltungssystems nicht moglich. 
Solange die Bevolkerung Agyptens nur dazu da war, um soviel wie 
moglich dem Staate zu bezahlen, muBte die Lage - schlimm wie sie 
einmal war - immer schlimmer werden. Die pax Romana hatte 
flir Agypten kaum eine Bedeutung. Die Hebung Alexandriens durch' 
die Entwicklung der Industrie und des Handels kam der LandbevOlke
rung kaum zu Hilfe; hOchstens schuf das Wachsen Alexandriens zu 
einer Weltstadt einen Zufiuchtsort mehr flir die landfilichtige Bevol
kerung, einen Zufiuchtsort, welcher die fast ganzlich abgeschaiften 
Asyle 1) teilweise ersetzte. Doch flihlten sich die Fllichtigen in den 
Bergen und der Wliste, sowie in den Slimpfen sicherer. 

Was in der ptolemaischen Zeit nur von Zeit zu Zeit bei den 
groBen Wirren eintrat, wurde in der romischen Zeit je weiter desto 

1) S. Gotting. gel. Anzeigen, 1909, 639ft'. und weiter unten. 
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mehr zu einem chronischen Zustande. Denn die Ptolemiier, welche 
auf Igypten als einzige Ressource angewiesen waren, hat ten jeden 
Grund, die Bevolkerung, soweit wie moglich, zu schonen, die typische 
Fremdenherrschaft del' Romer behandelte Agypten nur ,om fiska
lischen Standpunkte. Solche Herrscher, wie Hadrian, welche wirklich 
auch Igypten als einen Heichsteil behandelten, waren und blieben 
.iusnahmen. Agypten war fUr die meisten Herrscher noeh mehr wie 
die anderen Provinzen ein Land, welches Kom und Geld liefern rouBte. 

Deshalb sehen wir auch in del' romischen Zeit keine AnHiufe 
dazu, dUTch eine lnderung des Systems wirkliehe Abhilfe fUr die 
schlimmen Zustande zu leisten. Scharfere Beamtenkontrolle, einige 
nicht prinzipielle Anderungen in der Steuereintreibung und Steuer
>eranlagung, wie wir aie - selten genug - treft'en, waren reine 
Palliati,e. "Gnd noch weniger wirksame Palliative waren die Ermah
nungen, welche von Zeit zu Zeit an die Bevolkerung gerichtet wurden, 
in der lMt;' zu bleiben und dort ihre Arbeit ruhig zu verrichten. 

Trotzdem und sogar gerade deshalb sind diese Ermahnungen 
hiiehst charakteristisch. Sie sind nicht alle derselben Art, was m. W. 
bis jetzt verkannt worden ist. Wirkliehe selbstandige Ermahnungen, 
>erbunden mit einer Amnestie, wie die ptolemaisehen Erlasse dieser 
Art, treft'en wir nur selten, eigentlich nul' einmal. Ieh meine das uns 
in einer Kopie erhaltene Edikt des Sempronius Liberalis vom J. 154 
(BGC 372). Dieses Edikt ist unsere wiehtigste Quelle fUr die Kenntnis 
del' Reehtssatze, welehe in bezug auf die aVaXEXGJ(1)XOuS herrsehten. 
Sein Inhalt ist folgender. 1) 

AniaB zum Edikte ergaben hauptsachlieh die eben abgelaufenen 
politisehen Wirren (s. P. Meyer 1. 1.), welche die Flucht del' Land
bevolkerung verursachten. Del' PrliJekt erfuhr, fangt das Dokument 
an, daB viele teilweise durch schwere Unflil1e, teilweise durch den 
Druck der Liturgien vertl'ieben, ihren W ohnungsort verlassen haben 
( 4: t"~v ] olxdav cbt[ OAE ]AO~l'iSVa~) und sich in der Frernde befinden 
(7 -8: iv aUod'al'ifj in xa~ vvv d'~aTQci \ ~cw). Sie handeln so, d. h. 
sie vel'bleiben auswarts, aus Furcht VOl' den Proskl'iptionen (8f.: q;6{jrp 
t"wv 'YEVO/l,SVGJV l'iaQavt"txa l'iQo \ 'YQ[ a ]q;wv). 

DemgemaB befiehlt odel' errnahnt nun der Prafekt Z. 9ft'.: l'iQO

T!;>ctl'iO/Lat] oiYv l'itXVTag il'iav[EA~]Eiv I El'iL t"U ed',a •.•. und Z. 13f.: 
xa1] /L~ aVE6t"tov~ xal. ao[ t] I x[ oVS] il'i~ ;SV1jS aAa6~a[ t. 

Allen, welche diesel' Ermahnung Folge leisten, wird kaiserliche 

1) S. P. Meyer, KHo VII, 124f.; P. Giess. I, 2 S.40, vgl. Waszynski, 
Die Bodenpacht, 166f. Waszynski hat zuerst auf die gemeinsamen Zuge in 
diesem Erlasse und dem Ed. Ti. Jul. Alexandri hingewiesen. 
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Amnestie versprochen, auch denen, welche aus irgendwelchen anderen 
Griinden in die Proskriptionslisten der Strategen gelangt sind, und 
folgendes wird allen Epistrategen, Strategen und den Truppen be
fohlen II, 8 fr.: TIts p,sv &QxoP,Evas I tq;Movs x[ ro ]lvcLV, TCQooQiiwT:lXS 
xa~ TCQoaTCav I !«!J!,-ras, ,t(xs [as y]cvop,Evas TCaQ[ a ]vdxa tTCtOtW I XHV xari] 

-roE it Js J..np,q;&Evms ETC' ailr[ 0 ]q;[ wp]sa xa I xovQYOVS p,[ 1j]OBV TCEQa£1:EQm 
-riiJv EV ailrfJ -rfJ I ).Tl6U{l! YEVO[p, ]Evmv i;mxsELV, aHots as -riiJv TCO:-rE 

TC(>oypaq;[ E]V-rOJV ~6vxasov6t xai EV -rfJ oll xEll! -rfJ YEro[Qy]ltf TCQo6xaQ

TEQOV6t (2 H., erste H. TCQ06xadxoV6t) W~ tvoXJ..Eiv. 
Es wird allen den Fliichtlingen eine Frist von 3 Monaten ge

geben. 'Eav OE ns - schlieBt der Prafekt seine Ermahnungen Z.19ff.
[p,E ]-ra -ro6avrnV p,OV q;t).av I &[Q ]mTClav [E]TC~ ;EV1jS TClavwp,EVos fPavfl I 
ovros OilXE[ n] ms VTCOTCT'OS &Ha ms op,oJ..oyoS I xaxovQYoS 6[ v]v

J..WHp&E~S TCQOS p,E &vaTCEp, I fP[ &tj6E ]mt. 
Was sind nun diese TCQoYQafPa{ der Strategen, welche die Land

bevolkerung zur Flucht treiben? Es sind, wie das Ed. Ti .. Jul. AI. 20f. 
zeigt (vgl. Mitteis, Privatrecht I, 370£.): xE1Evw<t) ovv oons [tv EV

{taOE I ETC{-rQOTCOS -rOV XVQ{OV ~<t) olxovop,oS VTC OTC-r OV -r tva (vgl. oben 
BGU. 372 Z. 20) lfxnt -riiJv tv -rois 0'Y)p,ootOtS TCQayp,lXOLV Qvrmv xa-r

EXEO{tCU ailrov -ro Qvop,a ~(t) TCQoYQaq;Hv £v[a p''Y)0]E2S -riiJt -roLOVrWt 

ovvpaH'Y)t I ~(t) t-tEQr;(l) -riiJv vTCapxovrrov ailrov xadXELV tv rois 
o'l'jp,oo{OtS ypap,p,aroq;v).ax{otS TCPOS o q;EtJ..'Y)p' a , die Listen der Staats
schuldner, der eine Liturgie innehabenden und zahlungsunfahigen und 
der fiir die Steuerriickstande haftenden Beamten und Pachter. Ais 
VTCOTC-rOt, d. h. noch vor der Feststellung ihrer Insolvenz, welche uns 
BGU. 1047 veranschaulicht, wurden sie in die Listen eingetragen und 
da sie, falls sie keinen 'lC0Qos hatten, wie die vTCop,to&wrai der BGU. 1047, 
oder falls ihr TCOQOS zur Deckung der Schuld nicht geniigte, auch 
korperlich hafteten (vgl. die ovH'Y)tPts in BGU. 1047 und oben BGU. 
572, 19fr.; Ed. Ti. Jul. AI. 11£.: p,'Y)<t)o' o).ms xa-rax).EtEo&at 'twas 

E).CV{tEQOVS els I fPv).al!~v ~vnvovv El p,~<t) XtxxovQYov, p,1jo' cls -ro 
'lCQtxXI-r0PHOV If;w(t) -riiJv oq;Et).ov-rrov els xVQttxXOV loyov; die Fiskus
schuldner hafteten also nach dem Gesetze korperlich), 80 zogen sie 
die Flucht ins Freie der in Agypten mit Stockschlagen verbundenen 
Schuldhaft vor. l ) 

1) Vgl. dariiber jetzt F. Preisigke, Girowesen im grieehisehen Agypten, 
478 ff. In der ErkHtrung unserer Stelle trifft er insofern das Riehtige, als er von 
einer "blinden Sperre" des Besitzes der V1I'01l''C0£ sprieht. Ieh glaube aber, daB er 
die ot iv ~TJ/Lo(jlo£s 1I'QarwJC(j£ OV'C8S zu eng faBt (es sind aile E:ontrahenten 
des Staates) nnd deswegen voreilig aus der Nieht{tbereinstimmung der Stelle 
des Ediktes mit P. Fior. 2 bes. aber mit BGU. 609 den SehluB zieht, daB die 
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In unserem Falle haben die n(JoY(Jexcpexi wahrscheinlich auch eine 
weitere, den romischen proscriptiones iihnliche Bedeutung. In der 
Zahl der Proskribierten befinden sich nicht nur insolvente Schuldner, 
sondern auch politisch verdiichtige sich auf der Flucht befindende 
Leute, ganz wie es in den iihnlichen ptolemiiischen Dokumenten voraus
gesetzt wird. Doch decken sich meistens die beiden Proskriptions
griinde, indem die politischen Fliichtlinge zugleich und eben dadurch 
zu insolventen Staatsschuldnern werden. 

Diese Fliichtlinge wurden wohl meistens zu Riiubern oder fiihrten 
wenigstens ein Riiuberleben (BGD. 372, II, iff.).!) Des-wegen wurden 
Razzias der Truppen unter Leitung der Strategen und Epistrategen 
angestellt; die Fliichtlinge wurden verfolgt, mit Gewalt gepackt und 
in die Gefangnisse geworfell, wo sie als xexxov(JYo£ behandelt wurden. 

Neben diesen Ermahnungen auBerordentlicher Art treffen wir 
- weil das Dbel chronisch ist - iihnliche periodisch wieder
kehrende Ermahnungen, wohl auch mit Amnestien verbunden, welche 
mit den Befehlen, zum Zensus, zur anoY(Jacp~ in seine Heimat 
zuruckzukehren, verbunden waren. Diese Erliisse der Priifekten wer
den mehrfach zitiert, einer ist auch erhalten. Dieser letztere giht 
uns auch den Schliissel zum richtigen Verstiindnisse der anderen 
nur zitierten Erliisse. 

Es ist der vor kurzem publizierte P. Lond. III, 904 p. 125 col. II 
(vgl. die Bemerkungen Wilckens, Arch. IV, 543ff.) J.104. Der ErlaB 
stammt von C. Vibius Maximus. Der AnlaB dazu ist klar in Z. 20 ff. 
angegeben: 1:fjf> xa1:' ol["texv anoY(Jacpfjs 6V]VE6'tW[611S] 1 avayxaiov 
[sC1nv niX6w 'toi]~ xex-IT' .fiv[ nvex] 1 ChjItOTE txl't[iexv ano(}'Yj(.tov6£ aIto 
1:wv] 1 vo(.twv X(J06ex[YYEUE ]6-1Tat inexv[ E).] I-ITEiv Eis 'ttl Eav[ 'twv s}pE6na 
LV[ ex] 1 "a~ 't~v 6VV~-IT'Yj [ol]xovolliav 1:ii[s ano]! Y(Jaq>iif> n).'Yj(JoJ6w6£V 
"a, 'tfl Xp06[ ?]XoV] 1611 exV1:0ES YEw(Jyiex£ n(J06"a(J'tE(J~6'P[ 6£v. 

Es steht also die "ex't' ol"iav axo'Y(Jacp~ bevor. Ein groBer Teil 
der Landbevolkerung ist aber auswiirts, die meisten in Alexandrien. 
Es miissen nun alle zuriick, mit Ausnahme derer, welche fiir Alexandrien 
unentbehrlich sind; diese sollen sich bei einem Offizier in Alexandrien 
einschreiben. Bei dieser Gelegenheit wird auch empfohlen, iiberhaupt in 
der l(}iex zu bleiben, um dort die ihnen obliegende 'YEw(Jyiex zu betreiben. 

blinde Sperre des Besitzes der Liturgen erst nach Galba eingefuhrt worden ist. 
Ob er auch damit recht hat, daB gewisse Besitztiimer in der fh~J.o{hix7j frXn)
GEro1l nicht verbucht waren, dariiber unten in den Addenda (ich bekam das Buch 
zu spat, um es im Vorhergehenden gebiihrend benutzen zu konnen). 

1) Vgl. BGU. 909 (J. 359); es sind Klagen von Dorfbewohnern gegen einen 
't"W1I uno djs xrop.7jS cpvri}(1I) not1j I (jIXP.E1Iro1l. 

R 0 s tow z e w: Gescbichte des rilm. Kolonates. 14 
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Solche Erliisse erschienen wohl bei jeder X«1;' olxtav (btoy(>c((P~. 
Erwahnt werden davon zwei aus dem Anfange des m. Jahrh., beida 
aus den Jahren einer xa7:' oixtav Ihwy(>acp-q (201/202 und 215/6).1) 

Von dem ersteren haben wir auch den Anfang des urspriing
lichen Textes (BGU. 484, J. 201/2), welcher an die Strategen und 
Konigsschreiber des Arsinoites adressiert war. Den Inhalt veranschau
lichen uns drei Zitate: P. Gen. 10 (J. 207), 17 ff.: ,Ula im;s(> 'r[ OV J 
nav'ras I tS[ v]v1]-IN'jva£ E'[ n1 7: J'ii itStCf tiVl£l£ivw l£al£($7:a 'tov lap..~(Jo
t'at'ov ~YEl£6vos .!Jov{Janavov 'Axvla xlillivtiav'tos nav: 7:as 'rovs 
&no ;{.v1]S (1. in~ ;ivtls) ov'tas xal (1. 't) £tiliUtli'iv lils 7:rJV l~{lXv ixop..i

vovs 7:{bv tivv1]&{bv E(JyroV, vgl. P. Cattaoui II, 1-7, wo der Er
laB auf die Kaiser zuriickgefiihrt wird. Deshalb, und weil auf diesen 
Erla.B hin die Hiichtigen Bauern von Soknopaei N esos in ihre Heimat 
zuriickkehren, glaube ich, daB der ErlaB mit einer Amnestie ver
bunden war. 

Charakteristische Einzelheiten aus diesem Erlasse hat uns P. Fior. 6 
(J.210), 10ff. iiberlieferl: vnol££l£vntixro oi tiE EloD'ta OT:£ xa£ ;, lalln(J6-1 
't'1X7:0S ~YEP,(OV .!Jov{JIX't£avOS 'Axvlas o£a 'to &[ na(J ]1X{'t1]'tOV 'tijs [6V ]v

xOI££dijs XIX1 'tOVS I E[V ?A1E;avo](JEtCf n(>D'tE(JoV oV7:as anE7tEI£tPcHo Els 
1:0VS l~tovs VOI£OVS n(>os 'tOV I x[ a£(Jov 'tij]s 6VVxol££tSijS. Daraus er
fahren wir wiederum, da.B die meisten Xro(J£xo/' sich in Alexandrien 
befanden, teilweise deswegen, weil sie in Alexandrien ansiissig waren, 
teilweise wahrscheinlich, weil sie dort ihren Lebensunterhalt fanden, 
teilweise vielleicht, weil sie dahin geHiichtet sind. 

Weniger wissen wir von dem Edikte des Valerius Datus, welcher 
nur einmal zitiert wird, BGU. 159 (J. 216), 5ff.: 'tov otiv 11ctl£n(Jo'ta7:ov 

~YEl£6vos OvalE(J{ov Aa'tov XE1EV6[ av ]7:o[s] anav'tIXS 7:0VS I in~ 6{V1]S 
,s£a7:Qt{Jov'tas Els 'tas l,stas xa7:E£6iQXE6&a£, xlXt'E£tiijl&ov. Es Bpricht 
hier ein Leiturgiepflichtiger, welcher auf das Gehei.B des Priifekten 
aus der Flucht zuriickgekehrt war. Es scheint also auch hier eine 
Amnestie den Landfliichtigen verhei.Ben worden zu sein.2) 

Dieser Erla.B aber scheint mit dem in Alexandrien vom Kaiser 

1) Uber die XCI'!:' oixlIXv &noY(lIX!pIX~ s. Wilcken, Hermes 28, 140; Ostraka I, 
438 if. und die iibrige bei O. Eger, Zum ago Grundbuchw., 18if. und 180ff. zu
letzt zusammengestellte Literatur, sowie die Ausruhrungen Egers selbst. Die 
Aufzahlung der uns bekannten datierten und undatierten &noy(lIX!pIXl bei W il c ken, 
Osk I, 438f, und Wessely, Studien zur Pal. und Papyrusk. II, 2Sif., da.
selbst sind die P. Rainer, welche sich auf die Volkszahlung vom J. 215 beziehen, 
publiziert, vgl. P. Meyer, P. Giess. 1,2 S. ssif. 

2) VgI. Bouch BGU. 15 (J. 194), 9if.: "E,,/lEva'!:IXt vno I'!:wv "IX'!:O: "IXtQOV ~'YE-
1£6'PfOv l"IXI1'I:ov ir; '!:iiv ElX'v7:oii ,,&> I /L1/v xa~ 1£1J &,,' &ll1/r; X&>I£1/r; Eir; &U1/v /LETIX'!p

alQE(J.(t[ IXt]. 



Der Erlatl des Karakalla vom J. 215. 

Karakalla personlich publizierten Edikte vom J.215 im inneren Zu
sammenhange zu stehen (P. Giess. I, 40 II Z. 15-29). lch will nicht 
bezweifeln, da!\ dieser ErlaB nicht durch die &~orqcxq;~ allein ver
ursacht worden war: politische Unruhen und der Wunsch, aus Ale
xandrien viele Unruhestifter auszuweisen, trugen wohl das ihrige bei. 
Doch erscheint es mir sicher, daB als V orwand die &lI:orqaq;~ benutzt 
wurde und die Form des Ediktes dieselbe war, wie wir sie schon im 
J. 104 trefl'en. Der ErlaB ist uns nur in einem Auszuge erhalten, 
der Auszug wiederholt aber gerade das, was fti.r die iibrigen Zensus
edikte gerade charakteristisch ist: die Betonung des Ausweises gerade 
aus Alexandrien und die Aufzahlung der Leute, welche in Alexandrien 
auch nach dem Edikte bleiben durften. Die Betonung Alexandriens 
kehrt, wie wir gesehen haben, in allen Zensusedikten wieder, fehlt aber 
dagegen in dem Edikte deR Liberalis. Aus dies em Grunde erscheint 
es mir hochst wahrscheinlich, daB die Koinzidenz des Datums des Er
lasses mit dem Jahre einer "at" ol,,':av &lI:oY{Jaq;~ nicht zuflillig sein 
kaun: der ErlaB war entweder im Originale ein ausfiihrlicher Kaiser
erlaB, wodurch, wie im Lukasevangelium (s. Kap. Ill), ein allgemeiner 
Zensus angeordnet und alle Einwohner eingeladen wurden, in ihre 
1Ma zuriickzukehren, oder er bildet einen neben dem allgemeinen spe
ziell fiir Alexandrien ausgearbeiteten NebenerlaB. 

Aus den angefiihrten Angaben ersieht man also, daB es eigent
lich kein Gesetz gab, welches zum Verbleiben in der EMa zwang -
ein solches wird nirgends erwahnt -, daB also die Bevolkerung keines
wegs gesetzlich an ihre "chpIY; oder 1I:0AtS gebunden war: aber was es 
in der Theorie nicht gab, existierte dennoch als bittere Wirklichkeit. 
Die ~r;1l6(jWt rEwqro~ muBten in der l~':cx bleiben, weil ihnen eine 
Parzelle Staatslandes zur Bebauung iiberwiesen war und die KrOEta 
zum Verkaufe des Hab und Gutes, wenn nicht zur korperlichen Haft 
fiihrte, die Landbesitzer, auch wenn sie Alexandriner waren, muBten 
es wenigstens in den Zeiten der 6vY"OlLtO~, weil sie alle fiir irgend 
eine Pachtung des Staatslandes - ob Erb- oder Zeitpacht - verant
wortlich waren 1), die loto,,-r'f//LOVES, welche nicht Alexandriner waren, 
muBten es um so mehr, als sie an eine Serie von Liturgien, welche 

1) Vgl. den von Breccia publizierten Papyrus Rendic. d. r. Acc. dei Lincei 
1904, 127, n. 4; P. Fior. 83 (lIT.-IV. Jahrh.). Es wird hier einem Soldaten be
fohlen (der Befehlende ist der Strateg, welcher auf das Geheitl des Prokurators 
Fl. Eudamon handelt): #(!OCPcX/jE£ 1?fjS lIO!'Hl!a'/fo(!iis ~'/ICPO!'/Iij Aav~;}'/I lIO!~O!/j~i'j/jO!£. 

SolIte er in 5 Tagen nicht erscheinen, so soIl er mit Gewalt zuriickgefiihrt 
werden. Vgl. Wilcken, Herm, 23, 595f. Es hat allen Anschein, dati der Soldat 
nicht von Amts wegen, aber ald rE(l)(!l'OS vermitlt wird. 

14* 



212 II. Das romische Agypten. 

jahrelang dauerten, gebunden waren. So war ein jeder tatsaehlieh an 
die Scholle gebunden, obwohl reehtlich ein jeder - auch der OT)/1outoS 
YC(JJQYOS - em freier Mann war und es nirgends gesehrieben stand, 
daB er nieht bewegungsfrei ware. Zu Hause muBte er dem Gesetze 
nach nur in der Zeit sein, wo eine "IXT' olxtlXv &1tOYQlXrp~ vollzogen 
wurde, was, wie wir noch unten sehen werden, auch im Osten iiber
haupt eine allgemeine Regel war. 

Charakteristisch ist in den angefiihrten ErHissen aueh das, daB 
in diesen die 0'Y//106W£ yS(JJQYo~ keineswegs eine Ausnahmestellung 
haben. Alle sind jetzt eigentlieh OrJP,66to£ Yc(JJQyot, die romisehe Zeit 
hat eine Nivellierung zustande gebracht, welche die ptolemaisehe Zeit 
nicht kennt. Die Nivellierung bestand aber nicht darin, daB die 01)

/166£0£ YHuQyoi groBere Rechte bekommen hiitten, sondern darin, daB 
die iibrigen Klassen der Bevolkerung zum Niveau der friiheren ~CX6[

A[xoi YSCjJQYOL herabgedriickt wurden. 
Dieser Satz bedarf aber fiir die iJrJp,66£O£ YC(JJQYOL einer nitheren 

Ausfiihrung. Erstens ist es fiir die romisehe Zeit nirgends bezeugt, 
daB die OrJP,66£O£ YS(JJ(;JYOL an ihre "wp'T) mehr gebunden waren als die 
andere Bevolkerung Agyptens an ihz:en resp. W ohnort. Sie bewegen 
sieh frei und wohnen nicht immer in der xwp,'Y/, zu der sie gehoren 
(P. Amh. 88 [J. 128]; Gen tilli Ant. conk d'affitto p. 273).1) Auch in 
ihren Pachtungen sind sie keineswegs an ihr Dorf allein gebunden. 
Dies ergeben schon die oben angefiihrten Urkunden, welche uns 
Zahlungen ortsfremder YC(JJQY0/' fiir das Gebiet der einen oder der 
anderen "wP,rJ bezeugen. 2) Doeh scheint es sieh hier nieht um freie 
Initiative del' 0rJ/166W£ YC(JJQYo£ zu handeln; wahrscheinlicher ist es, 
daB hier administrative MaBregeln iill Spiele sind; die Beamten waren 
es, welche den vorhandenen Yc(JJQyoi der versehiedenen Komen je naeh 
dem Bedarfe Land im Gebiete der einen oder der anderen XWP,ll 
assignierten. Mensehenmangel in einer XW!1-rJ, Verodung des Gebietes 
und also Landmangel in einer anderen maehten diese Versetzungen 

1) Diese in einer fremden 1(OO/L1I wohnenden Angehorigen einer anderen 
1(OO/L1I hei8en brlSEvOL P. Lond. II, 178 p., 141if., Z. 121; Wilcken, Arch. I, 158. 
Besonders lehrreich ist in dieser Hinsicht P. Tebt. II, 391 (J. 99). Nach der 8ehr 
ansprechenden Berechnung F. Preisigkes, Girowesen im griechischen Agypten, 
Abschn. 57, S. 265 if. scheinen nicht weniger als 660 kopfsteuerpfiichtige Personen 
auBerhalb des Dorfes Tebtynis zu wohnen. Diese Fehlenden werden wohl z. T. 
durch die 1tC<:QE1tuhIlLOVV'l:ES aus anderen Dorfern ersetzt, aber ein Teil wird sicher
lich sich auf der Flucht befunden haben. Vg1. Preisigke 1. 1., Abschn. 22, 
S. 89if. 

2) S. oben. V g1. Arch. III, 213, bes. P. Gen. 81: 8dx 'l:WJ! &1tol[ "coJ!] - 8La 
'l:WV &1tO 1(ciJIl'1IS. 
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notwendig. Dabei ging die Regierung manchmal so weit, daB sie 
mehrere Einwohner einer 'XwlL1J in eine andere einfach versetzte, und 
zwar dauemd; ob dies immer unter Zustimmung der betreffenden 
I'EcoQyol geschehen ist, kann wohl bezweifelt werden. Solch einen Fall 
haben wir in P. Lond. II, 322, p. 159, J. 214-215, Iff.: nu(}u AV(}1JUoV 
IIova()Eco~ "cop.oy(}( UlLlludcoS) .Eo'Xvo"utov N~60V. I KUT:' aVh(}fX n(}o~ 
u:ccdnj6LV I CPO(}iT(}OV U7tOTa"TOv TWV I l"ETau.ftElLivcov it,.fta! dE ano 
xW(!J.1Jf;) BaxX(LahoS) Ti/sdE I T~~ [lE(}i8os, vgl. W ess ely, Top. d. Fayum, 
2; K. und S. N., 6ff. und 13. 1) 

Sehr lehrreich fur das Verstandnis der Lage der 81/IL06LO£ YECO(}'Y0i. 
auch in bezug auf die Lehre uber die lbtfX im Vergleiche mit der Lage 
der {Jfxt1£l,'Xot YECO(}I'Ot in der ptolemaischeu Zeit sind die Satze, welche 
fur die Erteilung und Ruckzahlung der Saatanleihen gelten. Oben 
(S. 51) habe ich darauf hingewiesen, daB die Saatanleihenempf"anger 
sich dem Staate gegenuber mittelst einer XH(}oY(}fXcpta, abgefaBt. in der 
Form eines O(}'Xos {Ja6LA.Lxos, verpflichteten (auf die Beziehung dieser 
Xf.£(}oYQacptfXL nur zur Saatanleihe, una auf manche Besonderheiten 
derselben, welche fur die Lehre von der IMfX charakteristisch sind, 
hat mich zuerst, wie oben schon hervorgehoben worden ist, {T. Wilcken 
aufmerksam gemacht). Zwei flolche XEL(}OY(}fXCPtfX' sind uns noch er
halten, eine vollstandig (demotisch - Revillout, Melanges, 146), die 
andere nur in Fragmenten (griechisch - P. Tebt, 210; den Wortlaut 
<lieser Urkunde, welche nur in einem Auszuge mitgeteilt ist, habe ich 
durch die Liebenswurdigkeit Hunts kennen gelemt). 

Der Inhalt der demotischen Urkunde ist folgender. Der Saat
anleiheempfiinger verpflichtet sich 2): 1. zum Besiien des Feldes, 2. zum 
Auszahlen (wohl des Pachtzinses) gemaB den Verordnung~n des Konigs, 
3. zum stiindigen Verbleiben bei del" Arbeit; Revillout iibersetzt die 
betl"effende Stelle: "que je sois me tenant deb out sur ces champs, t'en 
montrant (les produits?), sans que j'aille sur la place adjurer temple 
divin autel ou statue, comme font des compagnons s'appuyant sur les 

1) Ieh glaube aber nicht, daB diese Versetzungen dazu fi:ihrten, daB die 
Pachten gestiegen wll.ren. Es ware meiner Ansicht naeh zu gewagt, bei einem 
so unsicheren Lande wie der lXiruxlos von S. N., dessen Ertragsiahigkeit so ver
sehieden war, und auf Grund so weniger Notizen, welehe da.zu fast a.Ile ans den 
ersten Jahren des III. Jahrh. stammen, eine Tendenz zum Steigen der txCP01l11X 
zu eruieren, geschweige denn dieselbe mit der une zufiillig bekannten und nieht 
datierlen Versetzung der rE(iJllro1 aus Bakehias in kausalen Zusammenhang 
zu setzen. 

2) Die grieehische Beisehrift dieses Berliner Papyrus lautet naeh Wilekens 
Lesung (Akt. der Th. B., S. 64): U.~] ME1101l~ xEtllorlllX(cpilX) (fllxov ~1X11(tA.txov) 111111u
/LElv(iJV \ [(&llorlX~wll) X !lii~t]os oroii !lil~,os - 1111I1lX(/LEl1l(iJ1I) (&Il"CIX{;lwv) x. 
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temples, ceux qui entrent en lutte. J e fais serment sur ces choses, je 
resterai tranqnille"; 4. zum Auszahlen der ,MVHIX. 

Mit diesem Inhalte der ptolemaischen demotischen Urkunde stimmt 
fast in allen Einzelheiten die griechische Urkunde iiberein. 1) Die 
Urkunde zerfiillt in zwei Teile. Am Anfange steht eine kurze Inhalts
angabe, von welcher nul' die Zeilenenden erhalten sind: 1. {31Xt1£Acvovroov 

xd. erovs llX roii UIX~J 'I] ~9[ -&" ] E. XI!£QoYQ( lX!psi) lls •.• , 2 .....•... Jg 
TWV s[ n£?J l!iQrJ ~~lYQIX( !pEvroov?) ysOOQY. [ (wohl ysOOQrw[v). 3 ....... . 
p,srQ'I] nlXQa .Eoo ...•.••... l ({frog); in den foIgenden 4 Zeilen sind 
nur einzelne Worte zu erkennen: l' ({fr'l]) •.. EX!pO(QllX) XlXt ~avsllX ... . 
Sxop,s(vov?) -&" (erog?) xlXra {frog TO inl{3aUov EV TE{3rv(vH) .. . 

nVQov lXilTOXE!p&().caov?). 
Nach diesem Exzerpt folgt die Haupturknnde. Z. 1-2 das Datum 

({3IXt1l).evovTOOv KAwnarQIX[S nsw.), dann 12 Zeilen verloren und endlich 
15. rag ~s 7tQ .•.•• 
16. 8V eTEt1£ (}Vt1t •.••. 7tvQwv XIXT' erog int, TeX T(!{IX E1:1j. 

17. EV Tfj 7tQOrErQIXp,p,ivn [xwp,n .• .. t1VV J rolg h!poQ{o£g TfjS (}1)

).ovp,iv'I]s riis 7tavrlX 
18. nVQov viov... P,ETQip TW£ Tfjg xmp,1jg i'~IXXOW{"OOl tn x[ lXi 

T£t J EX!POQU(, (}w[ t1 Jqn P,ET(Hit1H ~£XIX{IX£, xal, PiXQl TOV p,E P,¥!Qr)~1X6&1X£ 
{f6e6-&"ca 8p,!pIXV~r; 60{ TE xd [TO Jis nlXQa rTis {31Xt1tAt6t1'1]S XIX-&"' '~P,llQIX Jv 
i'xat1"r1'IV Ii[ n£ TWV roJ7toov rWOp,EVOS nQos TOis XaTa T~V YEOOQr{av 
xut ra [ ......... J roii nVQov {f~oo tEQOV {3OOfLov HfLEVOVS 6xin1]S 

nat11jS xat p,'I]-&"6V nS[Q£ Tovroov .1p,E TEXVr)t1EW "aT a [p,'I]d'Jiva TQO
n[ ov J. Eilo[QxovJvn p,ip, p,Ot eiJ eZ'I] s!p£OQXOVVTl d'[6 -ra EvavdJIX , 
XlXt •..• 

Die in dem vorliegenden Dokumente enthaltene xElQorQa!p{a scheint 
auch von einem {3at1l).£xoS rEOOQrOS zu stammen. Falls die Lesung 
in Z. 2 (Exzerpt) richtig ist, wird es sich aber um befristete (3 Jahre) 
Zwangspacht (Ent, p,iQ'I] EntYQa!pivTES rEOOQrot s. oben S.57) handeln. 
Soweit die Haupturkunde erhalten ist, scheint es sich in ihr, wie in 
der oben besprochenen demotischen, zUerst urn die Verpflichtung des 
Besaens del' Felder zu handeln (dies schlieBe ich aus Z. 15: rar; d's ;tQ .•.. 

wohl -ras (}s n({ orerQIXp,p,ivas &QovQUS und Z. 16: EV {fTEt1t d'V6{, Frag
menten, welche ahnlichen in den Pachtkontrakten, wo vom agrarischen 
Turnns die Rede ist, entsprechen), dann urn die Verpflichtung zur 
Bezahlung der d'avHa zusammen mit den EX!poQta, endlich urn die 
V erpflichtung, bis zur Ausgleichung seiner p,E7:Qr)p,aTcc bei del' Arbeit 

1) P. Tebt. 210 (J. 107-6 v. Ohr.), vgl. die neuen Lesungen und Erganzungen 
P. Hibeh 93,3 (Anm.). Der Anfang del' Urkunde wird hier nach einer Revision 
des Textes von Hun t mitgeteilt. 
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zu bleiben. In welchem Teile die Yerpflichtung zur Bezahlung der 
lxcpoQw stand, ob am Anfang oder zusammen mit der Verpflichtung 
zur Bezahlung der rr&VEta, bleibt ungewiB. 

Besonderes Interesse in diesen XE£(l0YQacpicc£, wie Wilcken i-ichtig 
herrorhebt, beanspruchen die Verpflichtungen zur E/LcpavE£a. Die 
Bauern versichern ausdriicklich, daB sie die ganze Zeit an Ort und 
Stelle bleiben werden und keinesfalls die OXE1C1j der heiligen Orte be
anspruchen werden. Dies erinnert uns sofort an die iihnlichen Ver
p1iichtungen in den Privatkontrakten, welche W. Otto zusammengestellt 
hat. 1:, Der Staat, wie die Privaten, schiitzen sich damit gegen das 
Asylrecht der Tempel. 2) Die N otwendigkeit dieses Schutzes erhellt 
aus den oben (S. 74f.) zusammengestellten Daten iiber die &vaxwQ1/6"EtS 
der 'Ycw(l'Yo{, welche meistens oder ofters gegen die Regierung bei 
den Tempeln Schutz suchten. 

Die Sitte der Saatverpflichtungen hat auch die romische Zeit bei
behalten. Direkt sind uns XE£Q0'Y(lacp{aL aus der romischen Zeit nicht 
erhalten (ein Fragment unten S. 216 Anm. 1); erwiihnt aber werden 
diesel ben Ofters. Am haufigsten in den Quittungen iiber den Emp
fang der Saatanleihen in der Formel 1Cflo( 6"cpwv~6"as) XE£(JOY()u( CPtCf) 
(Wile ken, Arch. III 237). S) 

Den Inhalt dieser XEtQoYQacp{cc£ konnen wir jetzt auf Grund einiger 
Erwahnungen fast liickenlos herstellen, ebenso wie den ganzen Gang 
der Yerleihung der Saatanleiheu. Folgende L rkunden kommen dabei 
hauptsachlich in Betracht: P. Oxy. VII 1024 und 1031, P. Lond. II, 
S. 97 und 98; P. Fior. 21 und 83 4) und die vielen bekannten Saat
anleihequittungen.5) 

Auf aUe Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen und muB mich 
mit den folgenden Bemerkungen begniigen. 

1) W. Otto, Die Priester und Tempel II,298fl'. Vgl. Glitt. gel. Anz. 1909, 
640 und weiter unten. S. jetzt auch H. Lewald, Zur Personalexecution im 
Rechte der Papyri, Leipzig 1910, 03fl'. 

2) DaB GltS"1jS "aG1]S mlichte ich nicht als selbstandiges Glied in der Kette 
iEQOV ~ro!Lov "CE!lillovs betrachten, sondern mit ~S(j) verbinden und die Genetive 
iEQov ~rof£ov "CE/LEIIOVS davon abhangig machen. S. aber unten in den Addenda. 

3) Vgl. P. Meyer P. Giess. 1,2,40 und S.60f. Wenn er zwischen promis
sorischen und asserlorischen Eiden unterscheidet, so beruht das m. E. auf einem: 
MiBverstandnis. Denn im P. Fior. 54 (S. 314 n. Chr.) bezieht sich daB 6/LII1!1/1;ES usw. 
nieht auf einen neuen, zweiten Eid nicht promissorischen Charakters, sondern 
auf die unB bekannte XHQo'lQacpia, welche hier ebenso wie ip den Saatanleihe
quittungen nur kurz erwahnt wird 

4) Vgl. F. Preisigke, Girowcsen im griechischen Agypten. StraBburg 
1910, S. 134. 

5) Die Literatur iiber dlese Quittungen s. bei F. Preisigke, Giroweien 134, 2. 
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Jeder einzelne Bauer (P. Oxy. VII 1031 vgl. 1024, 19f.) oder die 
Gesamtheit der Bauern einer 'XIDft7J (P. Fior. 21 vgl. P. Fay. 18a) reicht 
eine Bittschrift (ar-r1J6~g) an den Sitologen bzw. im III. Jh. an die 
stiidtischen, dazu bestellten Beamten ein. Auf Grund dieser Bittschrift 
entscheidet die Fraga eine eigene Kommission mit dem Strategen an 
der Spitze, bestehend aus dem Basilikogrammateus einerseits und den 
Lokalbeamten - Topogrammateus, Komogrammateus und den Ver
tretern der rl:ro(>ro~ andererseits. Die Entscheidung in uer Form einer 
Weisung an den Sitologen geht von dem Strategen aus (P.Oxy.l024). 
Auf Grund dieser Entscheidung, nachdem die betreft'enden Petenten 
an den Sitologen eine 1,EI(>Or(>afJJia mit allerlei Verpflichtungen ein
gereicht haben (P. Lond. II, S. 96, vgl. die Quittungen), verabfolgt der 
Sitologe die betreft'ende Kornmenge an den Petenten resp. die Patenten 
und nimmt von ihnen eine doppelte Quittung (&noxn)j ein Exemplar 
derselben verbleibt im .ft1J6av(>6g, das andere geht in dia Kanzlei des 
Strategen (P.Oxy. 1024,37 ft'.; P. Lond. II, S. 96, 10). 

Was uns in dieser Prozedur besQnders interessiert, sind die Ver
pflichtungen der Bauem, welche die ul-rn6E~g und die xE~(>or(>afJJiu~ ent
halten. Ihr Inhalt laBt sich nach den beiden Dokumenten aus Oxy
rynchos und besonders nach P. Lond. II, S. 96 vgl. P. Fior. 83 herstellen; 
er deckt sich fast in allen Einzelheiten mit dem Inhalte der analogen 
ptolemiiischen Dokumente. Der Bauer verpflichtet sich 1. (P. Lond. 
Z.4-5) das Land zu bewiissern und zu besiien, 2. die 8'XfJJ6(>ta und 
die xu.ftnxov'tlX zu bezahlen (P. Lond. Z. 6-7), 3. die 6nE(>ftu-ru voll
standig fur die Saat zu verbrauchen und nichts davon in einer odeI' 
der anderen Weise fiir andere Zwecke auszunutzen (P. Lond. Z. 7-8; 
P.Oxy. 1024,30-35; 1031, 16-20), 4. die Saatanleihe aus del' Ernte 
vollziihlig zusammen mit den 8xfJJ6(>ux und den xa.ftnxov'tlX zuriick
zuerstatten (P. Lond. Z. 8-9; P. Oxy. 1024, 36ft'.; 1031, 20ft'.).1) 

Es fehlen also im Vergleiche mit den ptolemiiischen Dokumenten 
nur die Verpflichtungen zur EftfJJc!VE£U und die V ersprechung, das 
Asylrecht nicht in Anspruch zu nehmen. Doch setzt P. Fior. 83 

1) Fragmente des Wortlautes einer 1,HQO'YQCllrplCII hat una, worauf mich 
Wilcken hinweist, BGU. 85 (Antoninu8 Pius) aufbewahrt. Nach der Revision 
Wilckens, welche er mir gittigst zur Verfugung gestellt hat, enthiilt "das Kopf
stii.ck (Col. I-II) eine Aufzahlung der 'YEmQ'Yol, geordnet nach den Landarlen I, 7: 
OVl1t(Cllx7j~) ['Y7j~] etc., in I, 13 [XCII! r]ij~ nQol108(ov), vorher in 4. wahrscheinlich 
~TJ(p,ol1lCIIs) oder pCtI1(tl.txijs). Dann folgt in III von anderer Hand der Eid: 3. 6/L
'/Ivm; 9. '/ICtI16'a£ ~'/I xat no[ -ril1m xat xa-z:al1nEQw]; 10. nVQij) xat xQt6'[jj; 11. iBm
~l/Lot~ rE'/Ie[l1t. Also da handelt es sich um die Besaung. Dann ahnlich wie im 
Lond.: 11/12. 7:fx BE Ba'/lu]b'o/LE'/Ia I1nEQ/La[-z:a XCt6'CtQfx etc.; 13. El~ -Z:~'/I rij'/l iI'YE[twE; 
xa-z:a6'*EI16'at. Ein Jammer, daU es nicht vollstiindig ist!" 
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(oben S. 211 Anm. 1) voraus, daB die erstere Verpflichtung ublich 
war und nur zufiillig uns nicht erhalten ist. Die Klausel uber das 
Asylrecht scheint aber endgiiltig verschwunden zu sein. 

Bedeutet es nun eine Bessenmg in der Lage der ,},HfJQ'}'O{? lch 
glaube es nicht. Es ist bezeichnend, daB diese Klausel gleichzeitig 
auch aus den Privatvertriigen ,erschwand.1) Dies liiBt sich nur da
durch erkliiren, daB sie nicht mehr n6tig war, d. h. daB der Staat 
sich auf anderem Wege gegen diese Ubergriffe geschutzt hat. Ziehen 
wir die bekannten, fur andere Teile der r6mischen Welt fUr die Zeit 
des Tiberius bezeugten Beschriinkungen des Asylrechts in BetrachV), 
so wird es uns klar, daB es den Fiskus- und Privatschuldnern nun
mehr gesetzlich verboten wurde, das Asylrecht in Anspruch zu nehmen. 
An die Stelle dieser Versprechung trat in den r.EtQo'}'QcuPCcu die fur 
die ptolemaische Zeit nicht bezeugte Klausel uber das Vollverbrauchen 
der Anleihe zu Saatzwecken, bei welcher P. Lond. II, S. 96 Z. 8 sich 
ausdrucklich auf Prafektenverordnungen beruft. 

Man sieht also, daB in diesem Punkte die Lage der Staatsbauern 
sich im Vergleiche mit der ptolemaischen Zeit noch verschlechtert 
hat. Schutz gegen die Behorden war nunmehr auch bei den G6ttern 
nicht zu suchen. Die &vaXfiJ!,HjoHS, wenn sie znstande kamen, ver
loren ihren Charakter des Streikes und wurden zur richtigen Flucht, 
welche den Fluchtling zu einem gesetzlosen Rauberdasein verurteilten. 

Kein Wunder, daB in dem Momente, wo die Lage der Banem 
unertraglich wurde, dieselben sich umsahen, ob sie nicht anderswo 
miichtige Patrone finden k6nnten. Doch so lange der Staat fest und 
machtig war, waren machtige Patrone nirgends aufzutreiben. Erst 

1) Gott. gel. Anzeigen 1909, 640. 
2) Besonders wichtig ist dafUr bekanntlich Tac. ann. III, 60ff. Doch handelt 

es sich hier nur um Kleinasien und einige Inseln. Interessant sind die Motive 
der Bescbrankung des Asylrecbtes: complebantur templa pessimis seIvitiorum; 
eodem subsidio obaerati adversus creditores .... receptabantur. Allgemeiner 
hat liber die Ma6regeln des Tiberius Suetonius Tib. 37 gesprocben: abolevit et 
vim moremque asylorum quae usque erant. Ich sehe darin keinen direkten 
·Widerspruch zu Tacitus' Ausfiibrungen. Die Ma6regel des Tiberius, welcbe all
gemeiner Art war, bezog sich zuerst auf das Verbot, neue Asyle zu errichten 
(morem), zweitens auf die Beschrankung der geltenden Asylrechte (vim). DaB 
einige Tempel ihr Asylrecbt (wie z. B. Epbesos) auch in bezug auf die Privat
schuldner behalten baben, spricht nicht gegen die allgemeinen Beschrankungen 
gegenuber den meisten Asyla. Als Vorbild fUr Tiberius konnten die MaBregeln 
des Augustus in Agypten gegolten haben, MaBregeln, welcbe in Agypten bei der 
~~llgemeinbeit des Asylrechts der Tempel besonders angemessen waren, da das 
Asylrecht die fiskalischen Interessen besonders stark schadigte. Vgl. Mommsen, 
Strafrecht, 460,1. Uber Ephesos Barth, De Graecorum asylis 44f. 
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das Wachstum des GroBgrundbesitzes und die Anhaufung desselben 
in den Hlinden hoher Reichsbeamten seit dem IV. Jh. schufen eine 
Klasse, welche den Fluchtlingen die Hand als Patrone reichen konnte.1) 

Docb daruber wei tel' unten. 
Obwohl also die tS'I}(;t06£OL I'EroQYO~ rechtlich freie Leute waren, 

waren sie tatsachlicb ein Spielzeug in den Randen del' Beamten, 
welche je nach dem Bedarfe ihre Krafte in del' einen oder del' anderen 
'Xwp.'I} verwendeten. Die Unzufriedenen weigerten sich zuweilen und 
traten, wie in del' ptolemaischen Zeit, in A usstand, abel' dauernden 
Erfolg konnten sie damit nicht haben; denn die Lage del' Staatspacbter 
war doch weniger prekar als die del' Afterpachter del' Privatbesitzer, 
welche selbst unter dem Drucke des Staates zu leiden hatten und 
natiirlicherweise diesen Druck auf die Schulter ibrer Afterpacbter zu 
verlegen trachteten. Den Staat als Arbeitgeber durch einen Privat
besitzer, was fur einen Staatskolonen, welcher die Staatspacht verlieB, 
den einzigen Ausweg bildete, zu ersetzen, lag also keineswegs in den 
Interessen del' Staatsbauern: als Privatkolonen waren sie in eine noch 
schlechtere Lage geraten. 

Die tS'I}[L06£OL ycroQYo~ hatten wenigstens den Vorteil, daB sie 
korporativ organisiert waren und auch in ihrer Privatwirtschaft selten 
allein, Mters als groBere oder kleinere Gruppen auftreten. Ihre kor
porative Organisation habe ich an anderer Stelle beleuchtet (Arch. 
III, 214, vgl. noch P. Tebt. II, 577 (J. 37 u. 161) und P. Lips. 106 
(I.-II. Jahrh.). Besonders lehrreich ist dafur P. Gen. 42 (J. 224), wo 
die Gesamtheit del' d'l}/L06£OL oMuow~ und 7tQo6odL'XO~ rcroQro~ del' 
'XW/L'I} Philadelphia sich zu einer Zahlung gegenuber den 7tQE6(Jv'rcQOL 

verpflichtet (vgl. P. Amh. II, 134). 
Das Wort "korporative Organisation" darf natiirlich nul' cum grano 

salis verstanden werden. 2) Als Ganzes gelten die rcroQro~ nul', insoweit 

1) Interessant ist es zu sehen, wie in dieser Zeit die Formel der ptolema
ischen Zeit in den Privatkontrakten wieder erscheint, und zwar wieder in bezug 
vielleicht auf das Asylrecht der christlichen Kirchen, gegen welche sich die 
GroBgrundbesitzer schiitzen s. P. Oxy. I 135 (J. 579) 24 f.: 'Cofrt:Ov 7ta(!arpE(!CJJ Kat 

7ta(!a~&lIjCJJ iv ~rllLOaicp I 7:01tcp iK'COS 7tav'Cos 'C01tOV 1t(!OacpV'l'1)S xal. J.O'l'OV 

s.St.BraBloff, Ztschr. der Say. St., Rom. Abt. XXV S.315f.; W. Otto, Priester 
und Tempel, II, 299,2. M. Gelzer, Studien zur byzant. Verwaltung Agyptens 
S.85 scheint den Aufsatz BraBloffs nicht zu kennen, vgl. S. 77 und Zulueta, 
De patrociniis vicorum S. 12, 3. 

2) Es scheint mir ganz unzuHissig zu sein, von einer K&'[.I-1/ als juristischer 
Person, welche das ihr beigeschriebene Land pachtet, zu reden (P. Meyer, 
HirBchfelds Festschr. 135). Denn von den Merkmalen, welche eine juristische 
Person konstituieren, besitzt die Kro/L1/ kein einziges, angefangen von selbst
gewahlten Vertretern. Auch ist es keineswegs die Kro/L1/, welche das Land an 
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sie als Ganzes flir die Steuereintreibung haften, und ihre n:(W5{3vUQOt 
und rQ"p,p,cm,is sind keineswegs frei von ihnen gewahlte Vertreter der 
Gesamtheit, sondern von der Obrigkeit nach dem Vorschlage des 
Komogrammateus bestellte vermogende Liturgen; trotzdem aber ist 
diese Organisation, so mangelhaft wie sie ist, ein Vorteil, denn es 
fiihlt sich der einzelne, wenn er zu einem Ganzen gehort, nicht so 
schwach und hilflos dem Drucke des Staates gegenliber wie einer, der 
ganz allein steht. 

Dieser Drang, sich nicht ganzlich allein zu fuhlen, schafft auch 
den schon erwahnten ZusammenschluB der ~1]p,O(iWt rHiJQrot zu groBeren 
und kleineren Gesellschaften, verschiedenartigen wirischaftlichen .A.sso
ziationen, welche die Verantwortung des einzelnen erleichtern. N atiir
lich finden wir diese Gesellschaften meistens auf dem Gebiete der 
Privatpacht, wo sie als Surrogat des Zusammenschlusses nach Komen 
dienen (s. Gen tilIi, Ant. contr. d'affitto. St. ital. di fi1. cl. 13, S. 370ff., 
vg1. Preisigke, P. StraBb. 45 und dazu Wilcken, Arch. V, 266), aber 
auch bei der Staatspacht, hauptsachlich bei der Pacht des vn:olorov 
sind diese Gesellschaften gang und gabe (s. Gen tilli 1. 1.). 

Ein Surrogat fur den ZusammenschluB rwv a:co rfjs ~¢iv" "W!L1]S, 
fUr das 'Xowov derselben, wie es im IV. Jahrh. heiBt (P. Gen. 63 II, 
6f. und 64, 9f.), soll nach der Meinung W esselys 1) fUr die br2 ~iv1]s 
VV ohnenden der ZusammenschluB der op,oJ..orOt bilden. Die Daten, 
welche wir liber diese op,oloyot besitzen, sind aber zu spiirlich, um 
fiber diese Institution definitiv urteilen zu k6nnen. 

Soweit das Material jetzt reicht, scheinen mir in dieser Frage eher 
die vorsichtigen und besonnenen .A.usfUhrungen Zulu etas .A.nspruch 
::tuf Beachtung zu haben. 2) Er meint niimlich, daB das Wort op,oJ..oyo£ in 
derselben Richtung zu deuten ist wie die spateren W orie op,O"1]V(iOs 
und Op,o~OVA.OS, so namlich, daB dadurch die Tatsacbe der gemein
samen Verantwortung der op,oJ..oYOt dem Staate und dem Fiskus gegen
liber betont wird. Die 0/LoJ..oyo£ des C. Th. (XI, 24, 6 pr. und XI, 24, 

die zu derselben angehorenden 'i'EID(ll'ol verpachtet: die YEOJ(>l'ol Rind 87J/Lo(jlO~ 

YEOJ(li'0t und bekommen ihr Land, welches ihnen auch angeschrieben ist, auf Grund 
ihrer Pachtangebote von den Beamten d. h. dem Staate. 

1) Studien Z. Palaeographie und Papyruskunde, I, 9-11. 
2) S. Z u 1 u eta, De patrociniis vicorum in Vinogradoffs Oxford Studies 

in social and legal history, Oxford 1909, S 51 fr. Seine Ausfiibrungen sind mir 
leider erst nach der Niederscbrift des vorhergehenden Textes bekannt geworden. 
Nicbt richtig scheint mir die Ansicht des V. zu sein, daB 6/10J.0i'0S im agrar
technischen Sinne als Korrelat zu fJnol.oi'OS gelten solI (S. 53). P. Lips. 105 
beweist dies m. E. nicht, und in P. Amh. IT, 68, 49 bedeutet O!LoJ.oyov einfach 
"dementsprechend". 



220 n. Das romische 19ypten. 

6, 3) waren nach ihm die durch die allgemeine Haftung verbundenen 
Einwohner einer "wfL'YJ, wobei in der zweiten Stelle des C. Th. die 
W orte "et qui homologi more gentilicio nuncupantur" nicht eine 
Klasse fiir sich hervorheben sollen, sondern eine erkliirende Interpola
tion fur das Vorhergehende "qui vic is qui bus adscripti sunt derelictis" 
sind. Es ware denkbar, daE diese Bedeutung des Wortes sich nicht 
aus ofLO).Orta - Vertrag, sondern aus 0fL0).OrOS im mathematischen und 
spateI' fiskal-technischen Sinne entwickelt hat. 

Viel wahrscheinlicher abel' als aIle diese Erkliirungsversuche 
scheinen mil' die schonen Ausfiihrungen Wilckens zu sein, die er 
die groBe Gute hatte fur mein Buch in ailer Kiirze zu entwerfen. 
Ich fiihre sie hier im W ortlaute an. Falls dieselben, was mil' beinahe 
sichel' ist, das Richtige trefi'en, scheiden allerdings die Zeugnisse uber 
die 0ll0).oro£ aus del' Reihe del' Angaben aus, welche uns den Trieb 
del' O'YJllol1£o£ zum ZusammenschluB veranschaulichen. 

"Da die Ergebnisse del' sorgfaltigen Untersuchungen von Zulueta 
iiber die 0fL0).orOL mich nicht befriedigten, habe ich die Frage noch
mals durchgearbeitet und bin zu einem ganz neuen Ergebnis ge
kommen. Ich beschranke mich im folgenden auf eine moglichst knappe 
Darlegung del' Hauptargumente. 

Ich gehe aus von P. Lond. II S. 38, 63: "HX{}'Yjl1av Els &nat-r:('Yjl1w) 
TroL Lr (ETEL) (= 93/4) op,° iXvo(QEs) X"{}, Wenn auch die nachsten 
Seiten diesel' Urkunde dringend einer Textrevision bediirfen, glaube 
ich doch annehmen zu soilen, daB S. 42, 191 auf diese 629 Manner 
Bezug genommen wird mit den Worten: 6JV op,o).oro£ iXvo(QEs) X[x{}, 
wie ich jetzt erganzen mochte. Jedenfalls lose ich das op,° in Z. 63 
nieM in op,o(tros), sondel'll in ofLo().oro£) auf. Nun werden aber Z. 64f. 
zu den 629 0fLo).OrO£ hinzugezahlt 5 Manner, die jetzt 61 jahrig go
worden sind (also frei von Kopfsteuer), darauf 2 Tote (Summe 636). 
Hier werden also die iiber 60 Jahre Alten (die vnEQETEis) nicht zu 
den 0fL0).OrO£ gezahlt, so daB wir zu dem SchluB gefiihrt werden, 
daB die 0fL0).OrOL hier mit den ).aorQarpovfLEVoL zusammenfallen. 

Hierzu stimmt gut, daB in BGU. II 560, wo eine Namensliste ab
geschlossen wird mit del' Summierung von 144 rEroQYOVV'f:ES o[Lo).oyo{' 
iXvo(QEs), die jiingsten del' genannten Personen 15jahrig sind, also nicht 
unter das kopfsteuerpflichtige Alter hinuntergehen. 1m iibrigen muS 
ich mil' eine genauere Interpretation dieses Stuckes fiir einen anderen 
Ort vorbehalten, da sie hier zu weit abfiihren wiirde. Nul' dies sei 
schon jetzt mitgeteilt, daB ich nach meiner kiirzlich am Original vor
genommenen Revision Z.20-22 jetzt folgendermaBen lese: 

20. . .. J. [ .. ]. rEro~!oiJV'f:Es op,o).orOL iXV!t(QES) Qp,o 
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21. ., .]9!- (?) nCQQY[ Oii]Vtf~ ~'YJ!L0('j{av xd OV('jLUX~V lXv8(Qfg) Q~f 
22. . .. aF-d(Qf~) Qa i:7!fQ(ETfi~) t,y EV('jwll~ iz. 
Damit fallt die bose crux ~rYQ( anto~) in 22, die ieh schon in 

der Edition als "reeht unsieher" 'bezeiehnet hatte. Die 115 Pachter 
von olilL06{u und OV6LUX~ I'll setzen sieh also zusammen aus 101 (ieh 
glaube o!l6)'oyo~), 13 Uberjahrigen und 1 Invaliden. V gl. im P. Lond. 
die OIl-OAOyO~, die 61jahrigen und die Toten. Vgl. aueh die Neben
einanderstellung von vncQctfiJV Xf« a6,ftcvwv in Stud. Pal. I 72, 490. 
Halt man nun Z. 21 fiir eine Spezialisierung von 20, so daB die 115 
einen Teil der vorher genannten 144 ausmaehen (Gr. Ostraka I 254)1), 
so ergibt sieh zwar eine Sehwierigkeit, insofern dann die 13 vnEQETfig 

vorher unter den 144 0ll-0).0YOL mitgezahlt sind, wahrend sie im P. Lond. 
hinzugefiigt werden, abel' diese Schwierigkeit hebt sieh unter del' An
nahme, daB diese Uberjahrigkeit erst nach Aufstellung del' im vor
hergehenden mitgeteiIten Liste eingetreten ist. Trennt man dagegen 
die 115 von den 144 (Mitteis, Aus d. gr. Pap. S. 49), so fant diese 
Sehwierigkeit fort, aber es entstehen dafiir, wie ieh glaube, andere 
hinsichtlieh del' Anordnung del' Gesamturkunde, um so mehr als 
wir jetzt sichel' wissen, daB die in 23 genannte f3a6L).~x~ von der 
orUL06{u in 21 zu scheiden ist. 

Durrh den hier aufgedeekten Zusammenhang zwischen den Of£O
),oyo~ und del' Kopfsteuer verstehen wir nun auch den Ausdruek 
o,uoloy,og luoYQurp{a in Oxy. III 478,22: es ist offenbar die laoYQarp{ct 
'l'WV 01l-0loyOJv. Ebenso ist mit Grenfell-Hunt in Stud. Pal. I S. 71, 459 
zu lesen: &v~Qrov u[ IcC]OJv OV'l'OJv ~v 0ll-0),( 0YIP) laoYQct( rp{Cf)' Es ist 
nur uatiirlieh nach unserm jetzigen Wissen, daB dieser Hinweis auf 
die laoYQarpla sieh hier nur bei den Manuern, nieht bei den rVVaiXES 
und &rp~),~xcs findet. Abel' in unserm Zusammenhange ist es doeh wieder 
,on Bedeutung, daB aueh hiernaeh eben nur die d).HO~ lXv8QfS, d. h. die 
ausgewaehsenen Manner vom 14.-60. Jahre, zu den o/-tO).0YOL gehoren. 

Eine noeh pragnantere Nuance glaube ieh nun in zwei anderen 
Texten annehmen zu sollen. In BGU. II 618, 13 ist naeh meiner Revision 
des Originals zu lesen: 'A[n]o /-tfV o/-tol(oyov) luoYQa(rp{as) (den Sinn 
hatten schon Grenfell-Hunt riehtig erkannt, nur sehlugen sie EX vor). 
Von den 4 Dorfbewohnern, die hier auf Grund del' of£oloyoS laoYQa
pia zu den Dammarbeit.en herangezogen werden, werden im folgenden 
untersehieden: of EX nQotQonijs nQos xa~Qov naQaywof£fvOL xQOS 'T~V 

tijs 1"ij'; vn'YJQf(j{CW (Z. 19ff.) In dies en sehe ieh Bewohner von 

1) Die fehlenden 29 konnten die eJ'1wo6w£ rewQyot sein, die die ~a6£J.,£x~ 

rii bearbeiten, liber die von Z.23 an berichtet wird. Ich lese dort jetzt: ]e 1rEQt 

7:~)) xcO!L1J)). 
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Nachbardorfern, die zeitweilig auf Kommando der Regierung zur Be
arbeitung von Domanialland in dies Dorf versetzt sind, wie jene 
p,ETanftEp,wo~ in Lond. II, S. 159. 

Dieselbe Gegeniiberstellung der Op,(Uoyo~ mit den Bewohnern der 
Nachbardorfer finde ich auch in P. Lond. II, S. 226 if., der bisher fUr die 
Homologoi-Frage nicht herangezogen ist und doch interessante Auf
schliisse gibt. DaB hier mit dem haufigen op,° und op,o)' sicher die 0/10-
loyo~ gemeint sind, zeigt z. B. Z.207. In diesem Text wird nun von 
S. 228 an regelmaBig unterschieden zwischen den op,6loyo~ des Dorfes 
KEQX( . .. ), fiir das diese Rechnung aufgestellt ist, und den kommandierten 
Arbeitern aus den Nachbardorfern, denn diese sind m. E. gemeint mit 
xa£ aLa -rw(v) 6:n-D KaQ(avtoor;) usw. (ebenso wie in CPR. 33,24 etc). 
Wer die n-Qox( ... ) sind, weiB ich Ieider noch nicht. Wie in BGU.618 
werden also auch hier die (kopfsteuerpfiichtigen) Arbeiter in ihrem 
eigenen Dorfe als 0/L6loyot bezeichnet und als op,o}.oyot gegeniiber
gestellt den Arbeitern aus den N achbardorfern, wiewohl diese in ihren 
Dorfern natiirlich auch Kopfsteuer zahlten. So tritt uns hier eine 
noch engere, noch pragnantere Bedeutung von op,6loyor; entgegen: 
es bezeichnet hier den Kopfstenerpflichtigen innerhalb seiner 
lata. So kommen wir zu dem entgegengesetzten Resultat wie WesselYr 
del' in den op,6loYOL geracle die Ortsfremden sehen wollte. Ich habe 
seine Arbeit aus den Wien. Sitz.-Berichten nicht zur Hand. Der Text 
Stud. Pal. I S. 64, 142: an-D ~t(vwv) xd. darf jedel1falls nicht ftir 
seine Al1sicht angefiihrt werden. Es ist vielmehr zu erganzen: WTO 

~E(V1)r;) xo:[ UUJElft6v'tEs o. ii ..... J ovv Tots 7w-rQaot tv op,ol( 0YOIS) 
aVE£l( 1)/L/Livot). Also anch hier werden die Leute in ihrem eigenen 
Dorf unter die op,6loyot aufgenommen, nachdem sie ans der Fremde 
heimgekehrt sind. 

Aber durch den Nachweis der Beziehungen zwischen den o/Loloyot 
und der Kopfstenerpflicht ist das Homologoi-Problem noch nicht er
schOpft. Der N arne o/LoloyoS kann nicht aus der Kopfsteuerpflicht 
erklart werden. Diese beiden Begriife fallen nul' sachlich zusammen,. 
und vielleicht auch erst nach Verengerung einer urspriinglich 
weiteren Bedeutung von op,oloyos. Aber dieses Zusammenfallen hat, 
mich auf den richtigen Weg gefiihrt: die op,6loYOL sind die dedi
ticii, die Karakalla in seiner Constitutio vom romischen Biirgerrecht 
aussehlieBt (P. Giss. 40). P. Meyer hat mit Recht diese dediticii als 
die lo:oYQO:CPOV/LEVO~ erkIart. Nach Obigem sind auch die op,61oyot 
den laoYQo:cpoVp,EVOt gleichzusetzen. Daraus wiirde nun freilich noch 
nicht notwendig die urspriingliche Identitiit der beiden Begriffe dedi
tieius und op,6loyor; folgen, sie konnten eben auch wieder nur sach-
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lich zusammenfallen. Und doch glaube ich, daB wir hier endlich VOl' 
der richtigen Losung des Riitsels stehen. Endlich gewinnen wir eine 
glaubhafte Etymologie von 6!-"olol'o~. 'O!-"oloI'Etv begegnet mehrfach 
als terminus technicus fiir "sich dem Feinde ergeben", und zwar meist 
nach bewaft'netem Widerstande. V gl. Herodot VII 172; Thuk. I 101, 3; 
108,4; IV 69, 4. Das entspricht genau der Definition des Gaius I 14: 
vocantur autem peregrini dediticii hi qui quondam adversus populum 
Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dedidel'unt. So 
wage ich die These, daB die 6fLOlol'ot im agyptischen Sprachgebrauch 
die dediticii sind (die Glossarien kennen es nicht). Die 6!-"oloI'0~ 

lao,),'laq;tu ist dann die dediticische Kopfsteuer. Es war also ein 
Irrtum, wenn wir durch BGU.560 und Cod. Theod. XI 24,6 ver
ffihrt annahmen, daB die 6W51o,),ot eine bestimmte Schicht von Land
arbeitern gewesen seien: sie sind vielmehr die ganze kopfsteuerpfl.ichtige 
Bevolkerung Agyptens, d. h. die Bevolkerung, deren Manner yom 
14.-60. Jahre kopfsteuerpflichtig waren, die All'vnnot im staats
rechtlichen Sinne, gleichviel ob sie Landarbeiter oder Handwerker 
oder sonst etwas sind. Neben diesel' weiten Bedeutung des Begriffes, 
die die Gleichsetzung mit den dediticii aIs urspriinglich verlangt, hat 
sich in der Praxis eine engere Bedeutung entwickelt, wonach speziell 
die kopfsteuerpflichtigen Manner yom 14.-60. Jahre 6fLOJ..oyot genannt 
wurden. Eine noch weitergehende Verengung des Begriffes ergab 
sieh oben aus BGU.618 und Lond. II, S.226ff., wo speziell nur die 
Kopfsteuerpflichtigen innerhalb ihrer lata als 6fLOlo')'ot bezeichnet 
werden. 1m Cod. Theod. aber, der iibrigens speziell von den coloni 
homologi spl'icht, schimmert, wenn ich nicht irre, diese letztere Nuance 
durch: ii sane qui vicis quibus adscripti sunt derelictis et qui homo
logi more gentilicio nuncupantur. Wie man den W ortlaut auch heilen 
will, diejenigen haben Recht, die hier nicht zwei verschiedene Klassen 
annehmen: homologi sind hier die, qui vicis adscripti sunt. Und aueh 
an der vorhergehenden Stelle liegt derselbe Gedanke zugrunde, denn 
functiones publicas und liturgos braucht man nur in der IOta zu 
leisten. Von allen weiteren Konsequenzen sehe ich heute ab." 

Das Prekare der Lage del' 07)fLo6tot I'EW(>l'ot hangt also nieht von 
irgendwelchen fur sie geltenden Rechtssatzen allein, sondern vielmehr 
von ihrer wirtsehaftlichen Lage ab; diese Lage setzt sie del' Willkiir 
der Beamten noeh mehr aus, als es fur die anderen Bevolkerungs
klassen der Fall ist. Die meisten Satze, welche uns die Tebtynispapyri 
iiberlieferl haben und welche aus den ptolemaischen rEW(>')'O~ pa(jt;'ue()~ 
eine abgesonderte KIasse der Bevolkerung machten, kehren in del' 
romisehen Zeit nicht wieder. Natiirlich kann dies auf reinem Zufalle 
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beruhen, welcher uns die betreffenden dariiber handelnden Dokumente 
nicht erhalten hat; doch ware es merkwiirdig, wenn die Fiille der 
Nachrichten aus der romischen Zeit uns gerade die Satze, welche wir 
fiir die ptolemaische Zeit kennen, nicht erhalten hatte. Ich ziehe 
also vorliiufig vor, dies in der Weise zu erkliiren, daB die schon in 
der ptolemaischen Zeit begonnene Ausgleichung der {iat1£l,'Xoi rEw(>yoi 
mit den iibrigen Bevolkerungsklassen, welche sie aus der Masse der 
iibrigen v:lto-cclEig ausschied, auch in der romischen Zeit fortdauerte 
und am Ende zur fast vollstandigen Verschmelzung der IhlfLOt1£O£ rEW(>
rot, der lao~ mit der iibrigen Bevolkerung Agyptens fiihrte. Die Be
vormundung durch die Beamten, welche uns fiir die ptolemaischen 
(iat1').''Xo~ rEW(>rO~ so charakteristisch erschien, wurde in der romischen 
Zeit der ganzen Bevolkerllng zuteil, und war deswegen fiir die Lage 
der IhlfLOt1£O£ rEW(>rO~ kein Merkmal mehr. Wie gesagt, lassen sich 
die oben aufgestellten Siitze leider nicht strikt beweisen, und das Obige 
mag also vorliiufig eine Vermutung bleiben. 

Etwas mehr la.6t sich vielleicht iiber die Lage der tJI'J/LOt1£O£ 
rEw(>yoi in bezug auf ihre Gerichtszustandigkeit sagen. Ich mu.6 ge
stehen, daB ich nur wenige Daten. finde, welche in der Weise gedeutet 
we.rden konnten, als ob die Staatsbauern immer noch die Rechtshilfe 
zuerst bei den ihnen am nachsten stehenden Beamten zu suchen 
hatten. Eingaben an den Komogrammateus, welche una in der ptole
maischen Zeit so charakteristisch erschienen, kenne ich aus der romi
schen Zeit nicht. Die Eingaben an den Strategen 1), ebensowenig wie 
die an den Prafekten 2) sind aber nichts fiir die tJ'YJfL0t1£O£ rEW(>YO~ 

Oharakteristisches. Sie gehOren auch dazu meistens in die friihere 
Kaiserzeit. 

Und doch sind die tJ1JfLOt1£O£ rEwproi der romischen Zeit vielleicht 
noch mehr als unter den Ptolemaern an die Scholle gebundene Staats
bauem, welche tatsachlich vollstandig in der Gewalt der Beamten 
stehen. Ihre Lage, wie aus dem Obigen zu entnehmen ist, hat sich 
keineswegs gebessert, eher verschlechtert. 

Wie 'sich aus diesen Zustandeu im Laufe der folgenden Zeiten 
der richtige schollenpHichtige Kolonat der spatromischen Kaiserzeit 
auch auf dem Boden Agyptens entwickelt hat, kann hier leider nicht 
naher untersucht werden. Die W urzeln dieser Entwicklung sind nach 
dem oben Gesagten klar: der Liturgiedruck an erster Stelle, dazu der 

1) s. BGU. 2; 757 (12 J. n. Chr.). Vgl. auch P. Lond. 1lI, 1218 p. 130 (.J. 
39 n. Chr.). 

2) P. Fay. 251 (II. Jahrh.); P. Lond. II, 177,p.16i (J.40-1 n.Chr.); II,364, 
p. 163 (etwa J. 10 v. Cm.); P. Reinnch, 47. 
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Steuerdruck an zweiter, welche zum Wachstum des GroBgrundbesitzes 
und der GroBpacht fiihrten, die Verodung des Landes, welche als Re
sultat sowohl- des Liturgie- wie des Steuerdmckes anzusehen ist und 
zur Gewaltepibole des unbrauchbaren Landes an groBere und kleinere 
Besitzer, vielleicht auch an die Gesamtheiten der Staatsbauern und 
der lOLOxnl/LovEg filhrten, die Bildung. neuer groBerer ovoCcu Bowohl 
auf dem Bereiche des Privat- wie des Staatslandes, die Verscharfung 
del' Lehre tiber die loia seitens des Staates sowohl zugunsten der 
hauptsachlichen Liturgen - del' GroBgmndbesitzer, dies alles waren die 
Voraussetzungen, welche die Einftihrung eines gesetzlich regulierten 
schollenpflichtigen Kolonates teils ermoglichten, teils notwendig machten. 

Damit ist aber die Frage darnach, in welcher Weise sich diesel' 
ProzeB im Lauf des IV. Jahrh. vollzogen hat, noch nicht beantwortet. 
In diesel' Studie kann sie auch nicht beantwortet werden, denn dazu 
mtiBte ich eine Reihe von Fragen untersuchen, welche mich notigen 
wurden, den Umfang meines Buches wenigstens urn das Doppelte zu 
vergroBern. Es mti.6te vor allem die Frage nach der fiskalischen und 
administrativen StruHur Agyptens im IV. Jahrh., welche vollstandig 
brach liegt, dann die Frage nach der stadtischen und dorflichen Or
ganisation des Landes, welche auch nirgends beleuchtet ist, untersucht 
werden. Die beiden Fragen sind so kompliziert, daB ihre Unter
suchung allein ein ganzes Buch fullen konnte. 1) Vielleicht noch un
entbehrlicher ware aber, die Organisation der Privatwirtschaft in Agypten 
seit der ptolemaischen Zeit zu untersuchen, nicht nur der Privatpacht
kontrakte, wie es Gentilli und Waszynski getan haben, sondern 
del' ganzen Frage, wo bei es fur unsere Frage am wichtigsten ware, 
auf das III. und IV. Jahrh. besonders ausfuhrlich einzugehen. 

Was die vorliegende Untersuchung ergeben hat, ist zweierlei. 
Wir sehen erstens, wie sich in Agypten das bodenfeste Staats
bauerntum seit der altesten ptolemaischen Zeit bis zu der spaten 
romischen Zeit gehalten hat. Neben diesem Staatskolonat verschwindet 
del' hauptsachlich in der vorptolemaischen Zeit vorhandene Privat
kolonat auf den Lehn- und Tempellandereien fast vollstandig, indem 
die von den Privaten abhangigen Bauern zu richtigen Staatsbauern 
werden. Der letzte Versuch, dies en Privatkolonat zu erhalten, die 

1) Das oben Bchon mehrfach zitierte vor kurzem erschienene Buch von 
:1.1. Gelzer, Stud. z. byzant. Verwaltung Agyptens, Leipzig 1909, geht hauptsach
Hch auf die spatere Zeit ein. Auch beliihrt es die meisten oben aufgezahlten 
Fragen, darunter die Fragen nach dem Steuersystem und der Organisation der 
Privatwirtschaft nur beilaufig. Trotzdem bietet das Buch manche sehr wertvolle 
Belehrung auch in den uns hier intere~sierenden Fragen s. bes. Kap. III. 

ROBlowzew: Geschichte deB rom. Kolonale.. 15 
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romischen oiJl1ta£ mit ihrer schollenpflichtigen Bevolkerung, sind nur 
von kurzer Dauer. 

Daneben geht aber ein anderer Proze.B. Der besonders in der 
romischen Zeit machtig aufgebliihte Privatgrundbesitz, welcher eine 
Menge ,,~7j~O(JEf: zu Tragern hatte, wurde zuerst zur Folie der schollen
festen Staatsbauernbevolkerung. Aus dieser machtigen Schicht der 
Grundbesitzer schied allmahlich eine Gruppe von Gro.Bgrundbesitzern, 
z. T. Romer und Alexandriner, aus. Doch dauerte die Eliite des Klein
und Mittelprivatgrundbesitzes nur kurze Zeit. Die 0 ben hervor
gehobenen Forderungen, welche ihnen die Regierung stellte, haupt
sachlich die Forderung der Liturgien, die Sitte der Zwangspacht und 
der Landepibole driickte auch diese Schicht fast auf das Niveau der 
ortsfesten Iandlichen BevOlkerung der Staatsbauern. Die Lehre von 
del' lMa galt auch fiir die n~*o(JEf: in voUem Ma.Be und, wenn die 
Grundbesitzer relativ weniger fur die Nutzung des Bodens bezahlten, 
so ersetzten sie das Fehlende durch allerlei munera patrimonii. Des
halb wurden auch die Grenzen zwischen den zwei Schichten von 
Landwirten - den ctfJ!",06£O£ rE01(JrO~ und den ,,~7j~O(JEf: - immer 
flie.Bender, insoweit viele Grundbesitzer auch ctfJ!"'oo£o(' rE01(JrO~ waren 
und insoweit eine nW!"'fJ, bevolkert von Grundbesitzern, sich immer 
weniger von einer xW!"'fJ der ctfJ!"'oo£O£ rE01(Jrol unterschied. 

Auch der Gro.Bgrundbesitz der Romer und Alexandriner behielt 
seine Ausnahmestellung privilegierter Grundbesitzer nur bis zur Muni
zipalreform des III. Jh. Trotzdem durch die Verleihung KarakaUas 
die privilegierten Klassen scharf von den dediticii, den ).aot, der 
KomenbevOlkerung geschieden wurden, waren auch die %o).~~a£ nicht 
weniger ortsfest und noch starker von Liturgien und Zwangspachten 
iiberladen. 

Doch scheint der Gro.Bgrundbesitz ziemlich widerstandsIahig ge
wesen zu sein und hat sich je weiter desto starker entwickelt. Er 
scheint sich aber je weiter desto mehr in den Handen weniger Leute, 
welche zugleich Reichsbeamte waren, konzentriert zu haben. Diese 
gro.Ben Herren scheinen die abgelebten oV6ta£, als privilegierte, viel
leicht teilweise eximierte GroBgrundherrschaften, wieder ins Leben ge
rufen zu haben. Ihnen gab man zuerst ihre Afterpachter preis, in
dem man dieselben mit Gewalt auf den groBen Giitern zuriickhielt 
(s. P. Oxy. 135 J. 579; Wessely, Wien. St. IX 259-261; CPR. 233; 
Rostowzew, Staatspacht 496f.-168 f.). Diese Abhiingigkeit der 
Afterpachter druckt sich auch in der Annaherung der Privatpacht je 
weiter desto mehr an die Staatspacht aus, indem die Pachtfristen un
bestimmt werden (El~ X(J0vov ooov (jOV).6£) und das Pachtobjekt nur 
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unbestimmt allgegeben wird (&(Jov(Ja~ 06c(£ av that). Es wiichst das 
precarium auf dem agyptischen Boden, wie es uns zuletzt Zulueta 
(De patrociniis vicorum S.44ff.) gezeigt hat. 

Doch erwachst der richtige Privatkolonat neben dem Staats
kolonate auf dem agyptischen Boden nicht aus dies en Wurzeln allein. 
Del' Kleinbesitz und die staatliche Kleinpacht bleiben daneben als 
die verb rei teste Form der Bodennutzung bestehen. Grundlegend fur 
die Entwicklung des Pri va tkolonates werden, wie Gel z e r und Z u 1 u eta 
um die YVette gezeigt haben, die Patronatsverhaltnisse, die Flucht 
der bedruckten Staatskolonen und Kleinbesitzer nicht mehr in die 
Tempel, sondern in die GroBgrundherrschaften der machtigen Land-
10l'de, welche zugleich hohe Reichsbeamte waren. So entsteht auf 
dem Boden Agyptens neben dem Staatskolonate wiederum der, wie 
es schien, ganzlich abgestorbene Privatkolonat. Es ist lehrreich, die 
Wandlungen del' Patrociniumsgesetzgebung mit Gelzer zu verfolgen, 
um zu sehen, wie am Ende die Regierung kapitnlieren muB und die 
Patronatsrechte fur ganze Dorfer anerkennt. Es geschah also jetzt 
,iel mehr, als zu den Zeiten der Elute der Yii iv dro(JEfj. und der 
OV6{CU, ich mochte sagen, man kehrte mutatis mutandis zu den halb
feudalen Zustanden der vorgriechischen Zeit zuriick. 

Die Flucht aus den Dorfern, welche als Folie del' ganzen wirt
schaftlichen Geschichte Agyptens anzusehen ist, die Verodung del' 
Dorfer und das abermalige Wachstum des brachliegenden Bodens 
muBten die Regierung veranlassen, noch scharfer als fruher auf del' 
Lehre ,on der Id'Ca zu bestehen. Nur quantitativ, nicht qualitativ 
waren also die Verordnungen uber die Bodenfestigkeit der ganzen 
Landbevolkerung neu. Kein Wunder, daB in dem Momente, wo die 
Bodenfestigkeit auch gesetzlich anerkannt wurde, wieder einmal die
selben MaBregeln in bezug auf die Verlaufenen aus der Erde schossen, 
welche schon fur die ptolemiiischen {m:oT:ElE'C~ gang und giibe waren. 
GaIten sie aber fUr die Staatsbauern, welche, und mit ihnen wohl 
auch tatsachlich die "t:*O(JE~, dementsprechend zu den ptolemiiischen 
{m:oulcir; herabsanken, so war es nul' natiirlich, dieselben auch fur 
die Privatbauern der groBen Patrone in dem Momente, wo ihre 
Patronatsrechte anerkannt wurden, anzuerkennen. DaB es in Agypten 
vielleicht spater als in den anderen Provinzen geschah, zeugt davon, 
wie langsam der GroBgrundbesitz gegenuber dem Staatsbauernbesitz 
und dem Privatkleinbesitz Boden gewann. 

Diese Skizze del' Entwicklung des schollenfesten, als solchen ge
setzlich anerkannten Kolonates auf dem Boden Agyptens beansprucht 
keineswegs, als in allen Teilen sicher. geschweige denn erschopfend 

15* 
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genannt zu werden. Es ist nur ein vorliiufiger Versuch, welcher auf 
Grund zu weniger Daten und nur zufiilliger Materialsammlungen (des
wegen fiihre ich auch das Material nicht an) erwachsen ist. Hoffent
lich kommt bald ein anderer, welcher, auf meinen Ergebnissen fur die 
Zeiten des III. Jb. v. Chr. bis III. Jh. n. Chr. fuBend und dieselben 
berichtigend, ein festeres Gebiiude fur das IV. und die folgenden JahI'
hunderte aufrichten wird. 

Er wird aber immer im Auge behalten mussen, daB die Grund
lagen fiir den Kolonat der Spiitzeit vom Staate gelegt wurden und 
daB der Staatskolonat in Agypten immer da war und in seinen 
Grundziigen immer derselbe blieb. 



Ill. Sizilien nnd Kleinasien. 

Viel spiirlicher als bei del' Erforschung del' agrarischen Zustande 
Igyptens flieBen unsere Quellen fiir die iibrigen hellenistischen Reiche, 
die spateren griechisch redenden Provinzen des romischen Reiches. Doch 
liiBt del' Vergleich mit Agypten auch in diesen sparlichen Quellen 
manches erkennen, was bis jetzt beim Mangel an Parallelmaterial nicht 
wrstanden werden konnte. 

Die in ihrer agrarischen Struktur am besten erkennbaren Gebilde 
im Bereiche del' hellenistischen Monarchien sind das sizilische Reich 
Riero des 11., del' erste hellenistische Staat, welchen Rom, als die 
erste Provinz, an sich angegliedert hat, und das westliche Kleinasien 
del' Seleukiden und Attaliden. In die sizilischen Verhaltnisse gewahrt 
uns einen Einblick die aus den Reden Ciceros gegen Verres teil
weise bekannte lex Hieronica und dazu andere Angaben derselben 
Reden; die agrarische Struktur Kleinasiens veranschaulichen uns auBer 
den genauen und prazisell Angaben des groBen Kennel'S von Kleinasien, 
S tra b 0, einige Illschriften - das Resultat del' archaologischen Er
forschung Kleinasiens del' letzten Dezennien - und wiederum einige 
wertvolle Angaben del' Reden und Briefe Ciceros. Das Agrarleben 
del' iibrigen hellenistischen Reiche bleibt in tiefes Dunkel gehiillt. 
Sowohl fiir Makedonien, wie fiir Epirus, fiir Bithynien, Pontus, 
Kappadokien, Armenien, wie fiir das kornreiche bosporanische Reich 
haben wir nul' abgerissene N otizen. Besonders zu bedauern ist abel', 
daB wir fiir die romische Zeit beinahe keine Angaben iiber die agra
rische Entwicklung del' babylonischen Gegend besitzen und deswegen 
nicht imstande sind, auch nul' einigermaBen zu vermuten, wie sich das 
reiche Leben, welches uns die Keilschrifttexte wiederspiegeln, in del' 
hellenistischen Zeit weiter gestaltet hat. Ein unermeBlicher Ver!ust 
ist auch das FehIen fast jeder brauchbaren Angabe iiber das Agrar
leben des groBen Gebildes, welches wir gewohnlich Syrien nennen, 
und die Unmoglichkeit, in die Regelung del' agrarischen Verhaltnisse 
durch Karthago einen Einblick tun zu konnen. 

Doch auch das Wenige, das wir iiber Sizilien und Kleinasien 
wissen, ist wertvoll ganug, urn die Miihe zu lohnen, diese meistens 
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bekannten Angaben noch einmal vorzufuhl'en und sie mit dem Bilde, 
welches uns Agypten el'geben hat, zu vergleichen. Denn fiir die 
weitel'e Entwicklung des romischen Reiches sind gerade diese Gegenden 
von kapitaler Bedeutung. In 8izilien trat del' romische Staat zum 
ersten Male mit einer reich entwickelten hellenistischen Reichswirt
schaft in Verbindung, einer Reichswirtschaft, welche sich uber del' 
Stadtwirtschaft ausgebreitet und sich dieselbe dienstbar gemacht hat. 
Riel' traf del' romische Staat zuerst eine nach agyptischen und all
gemein hellenistischen Mustel'll fein ausgearbeitete Gesetzgebung eines 
hauptsachlich agrarischen Staates und benutzte dieselbe als Basis fiir 
die Gestaltung seiner ersten provinzialen Wirtschaft, indem Rom in 
einfachster Weise sich zum Erben aIler del' Prarogativen, welche 
Riero genossen hatte, stillschweigend erkHil'te und damit ein Element 
in seine eigene stadtische Struktur aufnahm, welches zu derselben im 
reinsten Widerspruche stand. Das leitende Prinzip bei del' Ausge
staltung del' Verhaltnisse zur neuen Provinz war auch fur den 
romischen Staat das fiskalische Interesse, und da dieses in del' Gesetz
gebung des l1gyptisierenden Rellenismus vorwiegt, so ging Rom willig 
in die Schule desselben, indem es vielmals, ebenso wie spateI' in 
Agypten, das fiskalische Prinzip noch weiter uber den hellenistischen 
Rahmen hinaus ausgebildet hat. Diese weitere Ausbildung geschah 
durch die romischen Pratoren und deren provinziale Edikte. 

Es ist uns leider unbekannt, ob Rom auch in Makedonien eine 
ausgebildete Gesetzgebung traf, welche, wie es in Sizilien del' Fall 
war, die Verhl1ltnisse des Staates zu del' ackel'bauenden Bevolkerung 
regelte. Nicht zu bezweifeln ist abel', daB Rom auch hier keineswegs 
schopferisch aufgetreten ist, sondel'll in derselben "Veise, wie es auch 
in Sizilien geschah, die bestehenden Besitzverhaltnisse einfach uber
nahm und in betreff del' Landbesteuerung einfach an die Stelle des 
makedonischen Konigs trat. 

Viel wichtiger abel' als die Annektierung Makedoniens war fur 
das l'omische Reich die Verwandlung des kadhagischen Besitzes in 
eine Provinz. Mit den N ormen del' karthagischen Staatswirtschaft 
kam Rom schon fruher - in Sizilien, Sardinien, Spanien - in Be
riihrung, jetzt wurde del' Kern des karthagischen Reiches selbst -
die nordafrikanischen Gebiete - ZUl' l'omischen Provinz. Es ist leb
haft zu bedauern, daB wir so wenig von del' agrarischen Struktur des 
karthagischen Gebietes und del' Provinzen Karthagos wissen; VOl' aHem 
ware es wichtig, festzustellen, in welchel' Weise Karthago das Prinzi p 
del' Stadtwirtschaft mit dem einer Reichswirtschaft versohnt hat, d. h. 
wieviel es bei del' Regelung der Agrar- und Steuerverhl1ltnisse del' 
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hellenistischen Praxis der Nachbarreiche entnommen hat. Diese Fest
steHung wiirde uns sicherlich Vieles und Wichtiges fUr die Gestaltung 
der Verhiiltnisse in den romischen westlichen Provinzen lehren. Doch 
dariiber sind vorliiufig nur ganz unsichere Vermutungen moglich, und 
dieselben wirken eher st<:irend, als helfend. 

Auf festerem Boden stehen wir in Kleinasien. Wir sehen iiberal! 
Triirnrner von weitgehender koniglicher Tiitigkeit in bezug auf die 
Ausgestaltung des agrarischen Lebens. Vieles erinnert dabei an das 
Ptolemaische, vieles aber gestaltet sich in ganz anderer vVeise. Vor 
aHem tritt hier die kapitale Erscheinung, welche in Sizilien von nur 
unterordneter Bedeutung war, in den Vordergrund: del' Gegensatz 
zwischen einern Stadtgebiete und der koniglichen Landdomane, ein 
Gegensatz, der in Agypten fast gar nicht vorhanden war und in Make
doni en wohl kaum in scharf ausgepriigter Form hervortrat. Eine 
konigliche Domiine, welche einen Teil des Reiches und zwar vieUeicht 
den wichtigsten bildete und doch sich mit dem Reiche als solchem 
nicht deckte, ein Reich, welches sich aus Stadtterritorien einerseits 
und aus koniglichen, nach Dorfern gegliederten Latifundien zusammen
setzte, trafen die Romer in Kleinasien zwar nicht zurn erstenmal, aber 
zurn ersten Male erbten sie hier von ihren hellenistischen Vorgangern 
einen gewaltigen Stock verschiedenster Verordnungen, welche das 
Leben der beiden Teile in gesetzliche Normen zu bringen trachteten. 
Was die Romer hier trafen, war fur den ganzen hellenistischen Osten 
- mit AusschluB vielleicht nur des erst spii.t in die Sphare der 
romischen Verwaltung eingetretenen mesopotamischen Gebietes -
typisch, und hier zuerst muBten die Romer zu diesem typischen Ge
bilde Stellung nehmen. 

Die lex Hieronica und die agrarischen Verhiiltnisse Siziliens, 
die karthagische Praxis in Afrika und im Westen, muBten stark 
auf tlie romischen Provinzialverwalter im Westen des Reiches 
wirken; selbst Italien konnte von diesen Einwirkungen nicht frei 
bleiben: man bedenke nur, daB die Ausnutzung der samnitischen Ge
biete Italiens und des ganzen Pogebietes nach der Eroberung Sizi
liens, Sardiniens und einiger Teile Spaniens faUt; man bedenke auch, 
wie lange Norditalien als auswartiger Besitz Roms galt. Ais nachhe1' 
Makedonien und Asien zu Provinzen wurden, war die Arbeit der 
Organisation des Westens zwar lange nicht fertig, aber doch weit 
fo1'tgeschritten; die Erfahrungen, welche den romischen Verwaltern 
aus dem Osten zukamen, waren demnach hauptsachlich fiir die Aus
gestaltung desselben wichtig, in zweiter Linie kommen sie aber auch 
fiir den Westen in Betracht, denn die weitgreifende Gracchische 
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und nachgracchische Agrargesetzgebung, welche als Grundlage der 
weiteren Ausgestaltung des Reichsagrarlebens zu gelten hat, kam erst 
nach der Annektierung Makedoniens und Asiens zustande. 

Bei der Untersuchung der Trummer dieser Gesetzgebung muE 
man also immer im Auge behalten, daB es keinenfalls eine terra ver
gine war, auf welcher diese Gesetzgebung entstand. Eine lange Ent
wicklung in Italien selbst, Erfahrungen, welche die romischen GroBen 
in den Provinzen des Westens eingesammelt haben, eine Serie ,on 
Provinzialedikten, welche auf einen zu gutem Teile hellenistischen 
Stock eingeimpft wurden, die reiche Praxis der koniglichen Beamten 
der Seleukiden und Attaliden - dies war das Material, welches den 
romischen Gesetzgebern zur Verfugung stand und sich ihnen von 
selbst aufdrangte, besonders in einem Moment, wo man vom Reichs
standpunkte die Verhiiltnisse eines Reiches mit agrarischer Basis 
zu ordnen hatte. Und man bedenke, daB in diesem Reiche die Stadt
gebiete nur einen und zwar nicht den groBten Teil des 'Staatsterri
toriums bildeten, daB demgemaB die stadtische Praxis fiir die Aus
gestaltung der Verhiiltnisse nur in zweiter Linie in Betracht kam! 
Wie hoch muB man dabei die Einwirkung einer fein ausgestalteten 
Gesetzgebung, welche die Verhaltnisse gerade von dem vor allem in 
Betracht kommenden Reichsfiskalstandpunkte ordnete, einschatzen! 

Diese allgemeinen Erwagungen miissen nul' dazu dienen, urn die 
Schwierigkeit des Problems in das gebuhrende Licht zu stellen. Eine 
Losung des Problems ist bei del' Tl'ummerhaftigkeit des Materials, 
sowohl fUr die Zeiten des Hellenismus, wie fUr die Zeiten der romi
schen Republik, vorlaufig unmoglich; nur selten konnen die oben dar
gelegten allgemeinen Erwagungen durch Beispiele erHiutert werden; 
doch muB man diese Zeiten immer vor Augen halten, wenn man die 
etwas reicher flieBenden Quellen aus del' romischen Kaiserzeit ver
stehen will. Das Problem wird in del' Kaiserzeit dadurch noch kom
plizierter, daB del' Staat del' Kaiserzeit iiberall notgedrungen in noch 
hoherem MaBe als die Republik nach hellenistischen Vorbildern greift, 
und daB ihm seit Augustus neben dem alten Stocke hellenistischen, 
schon uberarbeiteten Nachlasses die reiche Praxis del' ptolemaischen 
Gesetzgebung als frischer Zuwachs in die Hande kommt. 

Der Zweck del' vorliegenden Zeilen kann keinenfalls darin be
stehen, die Frage in ihrem Ganzen in Angriff zu nehmen. Dazu reichen 
meine Krafte bei weitem nicht aus. lch mochte nul' auf Grund der 
in Agypten gewonnenen Resultate zuerst die Frage stellen, inwieweit 
die agrarischen Verhiiltnisse - vom Reichsstandpunkte - Sizi
liens und Kleinasiens in den hellenistischen Zeiten denen Agyptens 
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ahnlich sind, und ob liberhaupt irgendwie von Ansatzen zur Bildung 
eines ailgemeinen, heilenistischen Agrarrechts die Rede sein kan;. 
In zweiter Linie wird dann die Frage narh del' Einwirkung del' 
heilenistischen Praxis auf die Agrarverhaltnisse del' romisehen Zeit 
in denselben Provinzen zu stellen und endlich im narhsten Kapitel 
die Frage naeh del' Ein wirkullg des Hellenistischen auf die uus am 
besten bekannte Praxis del' romischen Kaiserzeit im Bereiche Afrikas 
zu untersuchen sein. Resultate allgemeiner GeHung darf man dabei 
nicht erwarten, libel' einzelne Sheiflichter kommen wir bei del' 
Trummerhaftigkeit unseres Materials nicht hinaus. 

Fangen wir mit Sizilien an. Ich brauche hier nicht zu wieder
holen, "Was Wilckell und ich ganz unabhangig voneinander mehrfach 
betont haben, niimIich, daB die sizilische lex Hieronica ein Pachtgesetz 
war, welches die Verhiiltnisse zwischen dem Konige, den Steuer
piichtern und df'n Kontribuenten, den aratores des Cicero, was "Wohl 
tbersetzung vom grieehischen rc(jJ~rOl ist, ein fijr allemal ge
regelt hat. Bei dieser Regelung hatten "Wohl dem Hiero ein oeler 
mehrere Gesetze derselben Art, welche im Hellenismus gang und 
gabe waren, vieileicht sogar elirekt Gesetze des Ptolemaus Philadel
phus vorgelegen.1) 

Was fur uns in diesem Gesetze besouders wichtig ist, ist die 
Tatsache, daB del' gauze besate Grund und Boden Siziliens vollstandig 
uniform behandelt wurde. Welches auch del' Besitztitel del' rcOJl!lo~ 

sein mochte, ob dieselben gepachtetes oder eigenes Land, 1d.inigliche 
Domanen oder Landereien in einem Stadttenitorium be"Wirtschaftetell, 
aile waren dem Staate gegeniiber zur Leistung einer cJcX[(TlI verpflichtet. 
Diese dcXeXT'Y) erhoben keineswegs konigliche Beamten, sondern Pachter, 
welche die Erhebung direkt yom Staate pachteten. Gegenuber del' 
in Agypten geltenden Praxis ist es eine groBartige Vel'einfaehung del' 
ganzen Prozedur. Diese Vereinfachung steM mit dem System der 
decuma im engsten Konnexe. W oher das System nach Sizilien ge
Iangt ist, ist eine nicht zu beantwortende Frage. Sichel' ist nm 
- wie spater noeh zu ersehen ist -, daB diese decuma fUT die ol%o
vOJLla (Ja(jt).tX~ im ganzen Bereiche des persischen Reiches und sogar 
in Griechenland typiseh ist. Das System als solches hangt mit den 
Bedingungen del' Landwirtschaft in Asien und Stidemopa auBerhalb 
del' Gebiete del' groBen Fliisse engstens zusammen. Das Resultat der 
Ernte war in diesem ganzen Gebiete VOl' der Ernte selbst gar nicht 

1) Staatspacht, 350-22; Wilcken, Deutsche Literatnrz. 1897, 1015ff.; 
Ostraka I, 513. 
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vorauszusehen, sogar bei kiinstlicher Bewasserung. Fast alles hing 
hier von Wetter und Regen abo Es ist kein Zufall, daB die Ernte 
in Sizilien so kolossal schwankend war, was wiederum die Unstetig
keit der Kornpreise verursachte.1) Dasselbe bemerken wir iiberall in 
Griechenland und Kleinasien. Bei diesen VerhaItnissen war das agyp
tische System der Taxierung voilstandig unmoglich, Bonitatsklassen 
waren zwar moglich, aber immerhin nur fiir groBere Gebiete, nicht 
fast fiir jede Landparzeile. Das einfachste System der Besteuerung 
des Saat- und Gartenlandes war bei diesen Verhaltnissen eine fixe 
pars quota; daB die decuma fiir beide Teile - den Staat und die 
Kontribuenten - die vorteilhafteste pars war, hat wohl die Praxis 
der Jahrhunderte ergeben. Es gilt aber dieser Satz natiirlich nur 
fUr die Reichsverwaltung, nicht fiir die Privatwirtschaft: diese letztere 
hat immer die Tendenz, soweit wie moglich, zu individualisieren, worin 
ihr auch die Stadtwirtschaft folgt; eine Reichsverwaltung hat dagegen 
die natiirliche Tendenz zur Verailgemeinerung, welche das komplizierte 
System der Erhebung und Berechnung ungemein erleichtert. 

Der groBe Nivellierungsversuch des Riero war besonders in Sizi
lien geboten, in einem Reiche, welches nur notdiirftig aus Hunderten 
von kleineren und groBeren Stadten, welche aile entweder unabhiingig 
waren oder unabhangig sein woilten, zusammengestoppelt war. Bei 
der Mannigfaltigkeit der Systeme, welche in bezug auf die Landaus
nutzung in jeder :n;6).t~ herrschten, war es·fiir einen, welcher plOtzlich 
als Herr ailer dieser Gebiete auftrat, ein Ding der Unmoglichkeit, in 
die Einzelheiten einzugehen und die Steuerpflicht fiir jedes einzelne 
Gebiet individueil zu regein. Mochten sich innerhalb jeder :n;6l£~ 
ganz verschiedene BesitzverhiiJtnisse ausgebiidet haben, mochten dort 
Besitzer, Erbpiichter, Zeitpiichter das Gebiet der Stadt nach dem 
Rechte der Stadt bewirtschaften, vor dem Antlitze des Konigs waren 
aile gleich - aile bezahlten die gieichmiiBige decuma auf Grund 
eines Gesetzes, nach weichem auch aile Streitigkeiten zwischen Zahiern 
und Erhebern zu regein waren. 

Die Souveranitat des Konigs iiber das ganze Reich, iiber den 
ganzen Grund und Boden desselben war dadurch am kraftigsten unter
strichen, daB der Konig in bezug auf die Steuerpflicht wahrscheinlich 
keinen Unterschied zwischen seinen Domanen und den stadtischen 
Territorien machte. Ihm gegeniiber waren aile "YEOJ(JYO£" und be
zahlten als solche die ItE"cX'I:"1' 

1) S. die betreifende Literatur und die Quellen in P. W., RE., Art. Fru
mentum S. 10 if., 14- if. (SA.). 



Die Hieronische decuma. 235 

Der Konig, seine Beamten und die Pachter einerseits, die Stadt 
als nicht notwendiges Mittelglied und die Kontribuenten, die rS()JQrol 
andererseits, dies war das einfache System, welches Riero aufgebaut 
hat. Die Forderungen des Konigs gingen nicht an die Stadt, wie im 
Seleukiden- und Attalidenreiche, sondern direkt an den Kontribuenten, 
die Stadt konnte nur als Vermittlerin auftreten, als ein weiteres 
~Iittelglied zwischen den Kontribuenten und den koniglichen Mittel
mannem, den Pachtern, welche natiirlich jederzeit durch Beamte er
setzt werden konnten. Wir sind leider dariiber nicht geniigend unter
richtet, welche Rolle die SUidte als solche Mittelglieder spielten. DaB 
sie zuweilen statt del' Kontribuenten mit den Pachtern fur das ganze 
Stadtgebiet paktierten, ist fiir ihre Stellung im ganzen System ziem
lieh irrelevant. Wichtiger ware es, feststellen zu konnen, daB die bei 
Cicero erwahnten magistratus Siculi, auf deren Schultern die vorbe
reitende Tatigkeit del' Erhebung - die professio nominis und sati
onum del' YH.JI,JrO[ -lag und denen andererseits die Exekutiveintreibung 
zustand, auch in den Zeiten Hieros nicht staatliche Beamten, sondern 
sUidtische Liturgen waren. 'Viire dem so, so hiitten wir schon unter 
Biero das kaiserliche System del' provinzialen Steuereintreibung VOl' 
uns, wobei die Kontribuenten direkt mit dem Staate verkehren und 
die Stadt dureh ihren Senat und Beamten nul' die Rolle eines litur
gischen Vermittlers hat. Wir wissen, daB dies System im romischen 
Reiche keineswegs iiberall gleichzeitig eingefilhrt wurde: in Agypten 
hat es nur spat libel' die ptolemiiisehe Praxis der liturgisehen Beamten 
gesiegt, im iibrigen Reiche hat es stark mit clem spater zu erHiutern
den Seleukiden- und Attalidensystem del' cp6I,Jo~ und uvvra;ClS del' 
einzelnen Stiidte, dem romisehen Stipendium zu kiimpfen gehabt, tiber 
die Ausnahmestellung del' auBerstadtisehen Domanen, wie sie sieh 
hauptsiichlich im Gebiete des friiheren persisehen Reiehes entwickelt 
hat, hat es nie endgliltig triumphieren konnen, es ist abel' doeh das 
weitverbreitetste S,rstem del' romischen Pl'ovinzialbesteuerung fur aHe 
Zeiten geblieben. 

Es konnte behauptet werden, daB wir dies hieronische System 
nul' aus den Nachriehten Ciceros rekonstruiert haben und diese Re
konstruktion demnach nur auf hypothetischen Wert Anspruch haben 
kaun. leh bin nicht diesel' Meinung. Nirgends hat del' Patriot Cicero 
angedeutet, daB das hieronische System von den Romern griindlich 
modifiziert worden ware, dagegen sagt er ausdriicklich, daB die lex 
Hieronica, so wie sie war, beibehalten wurde. Andererseits war das 
System ganzlieh auf hellenistischen Ideen im ganzen und im einzelnen 
.aufgebaut, Ideen, welche einem hellenistischen Monal'chen, keineswegs 
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abel' l'omisehen Pratol'en des m. und II. Jahrh. gelaufig waren. Ieh 
spreche natiirlich von den Grundideen, nicht von Einzelheiten, welche 
natiirlich von den Pratoren aus del' Praxis Asiens und Makedoniens. 
im II. und 1. Jahrh. v. ChI'. entnommen werden konnten. Doch wie 
viel unsicherer ist diese Annahme als die natiirliche V orraussetzung, 
daB die romisehen Pratoren die N ormen del' lex Hieronica im Sinne 
ihl'er Vel'waltung leise geandert und weitel'entwickelt haben. 

So werden wil' wohl nicht fehlgehen, wenn wir behaupten, daB 
das romische System del' Erhebung des tl'ibutum direkt von den Kon
ttibuenten mit Hilfe von Staatspachtel'n, welche spateI' durch Beamte 
ersetzt wurden, und unter Verantwortung del' stadtischen Bevollmiich
tigten, die die vorbereitenden Arbeiten unter Kontrolle del' Beamten 
vollfiihrten, den RomeI'll zuerst in Sizilien bekannt geworden ist, wo 
sie es auch beibehalten und weiterentwickelt haben. Nirgendwo andel's 
war dies System auch im Bereiche des Bellenismus in voll ausgebil
deter Gestalt zu tre:fl'en und nirgendwo andel's ist die Entstehung 
dieses Systems - einer Kombination des agyptischen, auf direkter 
Steuerpflicht del' Kontribuenten aufgebauten Systems, wobei als Ver
rnittler zwischen Staat und Kontribuenten Staatspachter und Staats
beamte auftraten, und des kleinasiatischen Modus, wo die Steuerver
anlagung, -bereehnung und -erhebung fast ganzlieh den Stii.dten iiber
lassen wurde, welche dem Staate gegeniiber als eine Art Generalpiichter 
auftraten - begreiflich und verstandlich. Denn die Entlehnungen 
Hieros aus del' ii.gyptischen Praxis sind jetzt allbekannt, die reine 
Durchfiihrung derselben in Sizilien bei del' N atur des Landes und dem 
stadtischen Aufbau desselben war abel' fur Biero unmoglich. 

Nun abel' waren in Agypten bei del' Steuereintreibung von den 
~W1£A.£uol rEcw,Jrol keine Pachter, sondeI'll ausschlieBlich Beamten tatig. 
W oher hatte denn Riero Reine OEU"'tWVlXt? Wil' wissen erstens, daB 
auch in Agypten das Pachtsystem auch bei Natul'alabgaben, wie beirn 
Olmonopol, in voller Geltung war, zweitens abel' scheint, wie unten 
noch zu zeigen ist, das Paehtsystem gerade in del' hellenistischen 
Stadtwirtschaft Kleinasiens auch bei del' Erhebung del' Naturalsteuer 
normal gewesen zu sein. 

Den agyptisch-hellenistischen Ideen entsprach auch die Grundlage 
des hieronischen Systems, die schl'o:fl'e Erklarung Hieros, daB er es 
eigentlich sei, welchem del' Grund und Boden seines Reiches gehol'e. 
Denn dies ist del' einzig denkbare Sinn del' Erhebung del' OEUcX't1j von 
dem ganzen Grund und Boden Siziliens. Moge es sich auch heraus
stellen, daB Hiero, ebenso wie die Ptolemael', manchen Personlichkeiten 
Steuerfreiheit gewahrt hat, mag er auch, was mil' eigentlich sehr un-
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wahrscheinlieh diinkt, ganzen Stiidten Atelie gegeben haben, an dem 
Yorhandensein der Grundvorstellung wtirde dies niehts iindern. Denn 
Ausnahmen bestiitigen ulld unterstreiehen gewohnlich die RegeL 

Eine andere Frage ist: wie haben es die freien Stiidter Sizi
liens ertragen, daB man ihnen plOtzlich ihre Reehte zugunsten des 
Tuaunen geschmiilert hat·? Doch ist dabei vor allem an den Zustand . , 
in welchem sieh Sizilien in dieser Zeit befand, zu denken, zweitens 
abel' daran, daB die dEXCC'ft) fUr Sizilien wohl nichts Xeues gewesen 
ist; denn es ist bum anzllnehmen, daB irgendeine Stadt Siziliens 
auch ,or Hiero ohne regelrechte Grundsteuer ausgekommen ist, nnd 
ea haben wohl auch die Y orgiinger Hieros im syrakusanisehen Ge
biete, wie Peisistratos in Attika, eine dExdnJ erhoben: die Grundsteuer 
scheint in Griechenland ein )Ierkmal der Tyrannenherrsehaft gewesen 
zu sein. Das Neue im Yerfahren Hieros bestand darin, daB er sein 
ganzes Rrich der dEXCC-rfJ unterworfen, daB er in allen Stiidten, als 
Monarch nach hellenistischem Muster, nicht als ein stiidtischer Tyrann, 
seinen Anspruch auf die Herrschaft liber den ganzen Grund und 
Boden geltend gemacht und diesen Anspruch in der Form eines all
gemeinen Gesetzes verwirklicht hat. 

Diesen Anspruch haben die I-tomer von Hiero geerbt und ihn in 
voller Starke aufrechterhalten. Hier auf dem Boden Siziliens ist 
sicherlich die spiiter formulierte Theorie entstanden, daB das domi
nium in solo provinciali nur dem populus Romanus zusteht. Diesen 
Satz, der in den ostlichen Provinzen des Reiches von vornherein zu 
Hause ist, obwohl er uns in den asiatischen Gebieten, wie spiiter 
noch zu betonen ist, in etwas abgeschwachter Gestalt begegnet, haben 
die Romer auch auf den Westen libertragen und als Prinzip aus
gebildet. Der Sinn desselben ist, daB der populus Romanus libel' die 
besiegten Reiche die konigliche absolute Gewalt hat, welche das 
Eigentumsrecht auf den ganzen Grund und Boden mitenthiilt.1) 

1) Bekanntlich ersieht die herrschende )Ieinung, welcbe zuletzt F. Kling
miiller, Die Idee des Staatseigentums am romischen Provinzialboden, Philologns 
LXIX, 71 fr. - eine Arbeit, welche ohne Kenntnis der ganzen neueren Literatur 
nach Mommsen geschrieben worden ist - nochmals formuliert hat, in dem 
Staatseigentum am Provinzialboden nur einen AusfiuB des Sieger- und Beute
rechts einerseits und der deditio der Besiegten andererseits, welche aile zusam
men zur occupatio des fremden Territoriums fiihren. Vom Standpunkt des 
romischen Juristen ist es natiirlich die einfachste und voilstandig zutreffende 
Erklarung, doch nicht vom Standpunkt des modernen Historikers. Man muB 
bedenken, daB diese Theorie erst in dem Momente erwachsen ist, wo Rom nicht 
mehr mit einzelnen Gemeinden, wie auf dem Boden Italiens, sondem mit groBen 
territorialen Reichen - Karthago und dem Reiche Hieros - zusammenstieB. 
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DaB dieser Satz in Sizilien nicht durch die Romer erst geschaffen 
worden ist, beweist der Sprachgebrauch bei Cicero. Aile tribut
pflichtigen Bodenhalter Siziliens werden unter einer Formel subsum
miert: sie heiBen fiir einen Romer coloni aratoresque populi Romani 
s. Cic. Verr. II, 3, 228: Siculi, coloni populi Romani atque aratores; 
102: aratores populi Romani; 57: colonus aratorque vester. Das 
Wort arator ist sichtbar eine Ubersetzung des griechischen rEro!,JrO~ 
im technischen Sinne, wie ihn die Sprache des Heilenismus geschaffen 
hat, d. h. Pachter im Gegensatz zum Besitzer. Da aber die lateinische 
Ubersetzung diesen Beigeschmack nicht mitenthalt, so fiigt der Romer 
noch das ihm geIaufige colonus - Ackerpachter hinzu. Durch diese 
zwei W orte wird erst der hellenistische rE(WJrO~ in der lateinischen 
Ubersetzung zu dem, was er im Bereiche des Hellenismus war; dazu 
tritt noch erganzend die N ennung des Eigentiimers - populi Romani, 
was sichtbar das Adjektiv {3a6£1£"o~ der hellenistischen Sprache ersetzt. 

Und dabei sind die so bezeichneten Bodenhalter keineswegs Leute, 
welche Grund und Boden von dem romischen Staate gepachtet haben. 
Es sind wenigstens zum Teil Besitzer, zum Teil Erbpiichter, welche 
ihre Rechte von Vatern geerbt haben; ihr Besitzrecht wird ihnen 
wohl nach dem vorromischen Stadtrechte zugestanden worden sein. 
Es sind teilweise GroBgrundbesitzer, teilweise Kleinbesit~er. So be
sitzt die Frau des C. Cassius paternas arationes im leontinischen 
Gebiete (Cic. Verr.II, 3, 97); die Centuripini sind possessores im Ge
biete von Atna (ibid. 108: immo etiam Centuripini qui agri Aetnensis 
multo maximam partem possident).l) Die Zeitpachter werden von 
dies en Besitzern unterschieden: nur conductor (p,£64tOJ'r:i]S) ist der 
Panhormitaner Diocles im segestanischen Gebiete (ibid. 93), auch der 
Centuripiner Nympho (ibid. 53). 

Das vaterliche Gut dieser Besitzer und Erbpachter heiBt patri
monium (ibid. 121: quibus aliquid tamen reliqui fuerit ex magno patri
monio, eos in agris minore instrumento, minus multis iugis reman
sisse), sie selbst sogar domini, d. h. "v(>£o£ nach heilenistischem Sprach
gebrauch, worauf ich besonders aufmerksam mache (s. ibid. 47: Her-

Man bedenke auch, daB Rom jetzt auch die besiegten Stadte mit ihrem Terri
torium, was in Italien nicht geschah, zu seinem Eigentume erkUirte. Es ist kIar, 
daB es hier tatsachlich die Rechte der friiheren Herrscher als der von ihm Be
siegten erbt, vor aHem ihre Souveranitat und ihr Eigentumsrecht iiber den 
ganzen Grund und Boden, welcher seine friiheren Unterabteilungen in konigliche 
Domane, Staats- und Privatland beibehalt. Zu der Domane werden von den 
Romero auch die Gebiete der rechtlich toten Stadte gezahlt. 

1) V gl. ibid. 65: Xenonis Menaeni, nobilissimi hominis, uxoris fundus erat 
colono locatus. 



Die Besitzer und der Staat im romischen Sizilien. 239 

bitensis ager ... ita relictus est, ut non solum iugorum, sed etiam 
dominorum multitudinem quaereremus vgl. 120). 

Und diese domini, welche aber trotzdem coloni aratoresque populi 
Romani sind, sind lange nicht alle Griechen und Provinzialen. Viele 
von ihnen sind cives Romani, sogar equites Romani (ibid. 59, 60, 61 fr.) 
und senatores (ibid. 93). Es ist also nicht der Stand, ebensowenig 
wie der Besitztitel, sondern nur die rechtliche Qualitiit des Grund 
und Bodens, welche zu einem colonus aratorque populi Romani, zu 
einem l'EUlQl'OS ~rllJ,6o~os machen. 

Alles, was uns Cicero berichtet, bezieht sich auf das bebaute Ge
biet der sizilischen Stadte. Viel sparlicher sind seine Nachrichten 
iiber den richtigen ager publicus, die konfiszierten Gebiete der den 
Ramern feindlichen Stadte und die Domanen des Kanigs. Was Cicero 
dariiber sagt, habe ich anderswo zusammengestellt und erlautertl). 
Es scheint, da.B die vectigalia dieser Gebiete, wahrscheinlich die iibliche 
ocxar'l) , in Rom an mancipes verpachtet wurden. Ob diese mancipes 
selbst eine Wirtschaft betrieben oder nur von den alten Besitzern 
und Pachtern, welche etwa als ihre Afterpachter angesehen wurden, 
die vectigalia sammelten, ist aus den Angaben Ciceros nicht zu er
sehen. Nach den bekannten Stellen Hygins (Staatspacht, 95) ist eher 
das Zweite anzunehmen. Von groBen Verkaufen aus dem ager publicus 
und Erbpachtungen auf demselben haren wir in der republikanischen 
Zeit nichts. Auch haben wir keine Nachrichten dariiber, ob es im 
inneren oder westlichen Teile Siziliens Gebiete gab, welche als friihere 
karthagische Domanen ager publicus geworden sind und etwa von 
Leibeigenen bewirtschaftet wurden. Gab es auch solche, so waren 
es wohl richtige saltus - W eidegiiter, auf welchen die Sklaven
herden del' sizilischen Sklavenkriege sich hauptsachlich ansammelten. 
Doch dariiber besitzen wir keine N achrichten, und auf reine Ver
mutungen will ich mich nicht einlassen. 

Das Sizilien der hieronischen und romischen Zeit erscheint also 
als ein Komplex von Stadtterritorien, welche von Besitzern, Erb
pachtern, Zeitpachtern hewirtschaftet werden. J edes Stadtterritorium 
hildet ein verwaltungsrechtliches Ganzes, die stadtischen Beamten regu
lieren die Besitzverhaltnisse nach dem stadtischen Hechte, fiihren die 
Bodenlisten und die Listen der Bodenhalter. Der ganze Boden Sizi
liens, mit Ausnahme einiger personeller Privilegien, welche auch ganzen 
Stiidten zugute kommen, ist dem Staate gegeniiber steuerpflichtig. 
Jeder Bodeninhaher bezahlt seine Steuer den Staatspachtern, welche mit 

1) Staatspacht 424-96f. 
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dem Staate direkt verkehren, indem sie entweder die Erhebung der 
Steuer in Sizilien oder einzelne Grundstiicke des ager publicus in 
Rom pachten. Das Material fiir die Steuerberechnung wird den Piich
tern von den Stadtbeamten geliefert, dieselben betreiben auch die 
exekutive Eintreibung der Ruckstande und haften auch vieHeicht dafiir 
dem Staate gegenuber. 

Anders gestaltet sich das Bild, wenn wir n a c hAs i en hiniiber
gehen. Ein einheitliches Bild der agrarischen Zustande Kleinasiens kann 
leider nicht gegeben werden. Wir haben zurzeit zu wenig Material, und 
dies Material ist sehr verschiedener Art. Vor aHem mussen wir uns 
huten, zeitlich verschiedenes Material zusammenzuwerfen; das seleu
kidische muE yom attalidischen, zumal yom romischen getrennt werden. 
vVir durfen weiter nicht die Nachrichten, welche von der Organisation 
del' ptolemaischen Besitztfimer reden, mit denen, welche die seleu
kidische und attalidische Politik illustrieren, zu einem Bilde vereinigen. 
NUl' bei dieser Trennung bekommen wir ein zwar etwas schwankendes, 
abel' doch in einigen Punkten klares Bild. 

Die alteste Nachricht, welche uns die Zustande des friihen Hel
lenismus verallgemeinernd schildert, findet sich in dem bekannten ps.
aristotelischen Traktat o{xovo!-'oux B. II. Mogen wir mit Wi Icken 1) 

das erste Kapitel dieses Buches einem peripatetischen Uberarbeiter 
des zweiten Kapitels, oder mit Riezler 2) beide Kapitel demselben 
Verfasser, welcher spater epitomiert wurde, zuschreiben, spateI' als 
in der ersten heHenistischen Zeit ist auch das erste Kapitel nicht 
entstanden: der Ausdruck o{xovopia 6tXTQtXnLX~ war schon im vor
geschrittenen dritten Jahrhundert auch fUr einen Peripatetiker un
moglich. 

Der Verfassel' des 1. Kapitels teilt, wie bekannt, die Wirtschaften 
(obwvo!-'ta£) in vier Typen: /3tX6£I£xrj, 6tXTQUtrLxrj, nO).Lnx~ und (OLro

rLxrj. Uns interessieren zunachst die beiden mittleren Typen, welche 
beide nach ihren Einkunften charakterisiert werden. Die 6tXTQtX'1t£XTJ 

wird folgenderma13en beschrieben, § 4: i6rL os TavTW ci'o'YJ t~ TWV 

'ltQoooou)v, ano rfj!;, ano TWV EV TV XWQCf lotrov rWO!-'8VU)V, a'lto E!-''ltO
Qtrov, ano ulwv, a'lto /306X'YJ!-,eXTu)V, ano TWV aUrov aVTwv oE TOVTrov 

'ltQWT'YJ !-,SV xaL XQtXd6t:fj i; ano Tfj!; rij!; (aVT1) 08 $6TW, ~v oi' f1~V 
EXrpOQ£OV or,' os OExctT1)V nQ06aroQEVOV6W), oevt:8Qa i; a'lto TWV loirov 

rWO!-'8V'YJ, ov !-,sv XQV6tov, oll d's aQrvQ£Ov, of, oE Xalxos, of, as onotJ(X 
ovvautL rtvE6&a£, T(!LT1) as i; ano TWV $!-''ltO(!trov, TETeXQT1) os i; a'lto TWV 

1) Wilcken, Hermes 1901, 187ft'. 
2) K. Riezler, Uber Finanzen und Monopole im alten Griechenland, Berlin, 

1904, 37. 
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"erca rilv "tE "a~ &roQatrov "tEAWV rWO[.LEvtj, ~d/L;r;"ttj os ~ &;r;o "twv 
{3oou'I}/La"trov, E;r;t'XaQ;r;Ca "tE 'Xa~ 8E'Xa"ttj 'XaAOV/LEvtj, f,',t"ttj 8s ~ &7&0 "trov 

aUwv, E;r;£'XEcpaAatOV "tE 'Xa~ X8tQrova~tOv nQo6arOQcVO/LEVYj. 
Die Einkiinfte werden, wie man sieht, je nach ihrer Wichtigkeit 

aufgezahlt und in drei Gruppen zu je zwei Gliedern eingereiht. Die 
erste Gruppe bilden '}"il und "ta tOta, die zweite - die Zolle und Ver
ke hrssteuern: Handelszolle, Liegenschaften -V erauBerungssteuer und 
Marktgebiihren, die dritte - die Vieh- und Menschensteuern. 

Uns interessiert zunachst die erste Gruppe: die ril, welche E'XcpoQta 
bzw. 88'Xat:'I'] bezahlt, und die Gold, Silber, Erz und ahnliches ab
werfenden Lata. N ach unserer Einteilung enthalten die beiden Glieder 
diesel' Gruppe wenigstens analoge Zahlungen. J eder, welcher unsere 
.Ausfiihrungen im erst en und zweiten Kapitel gelesen hat, wird sofort 
geneigt sein zu sagen, daB diese Gruppe die Bezahlungen, welche die 
Liegenschaften als solche leisten, aufzahlt. Zuerst wird die ril {3a6£
J.t'x~ und ihre ~ucpoQta genannt, in zweiter Linie die tota - die 
Privatbesitztiimerj diese letzteren, soweit sie Haus-, Wein- und Garten
grundstiicke sind, zinsen in Geld, nul' ausnahmsweise in Naturalien. 
Stimmt dieses Bild nicht mit dem, was im ersten Kapitel ausgefiihrt 
worden ist? 

1st diese .Auffassung richtig, so ist es auch klar, was eigentlich 
die o8'Xa"tr; ist. Sie ist das Korrelat zu dem uns bis jetzt nul' aus 
Agypten bekannten E'XCPOQtOV, d. h. es werden damit die Zahlungen 
del' ril {3aotAt'XTJ auBerhalb Agyptens gemeint. Die rOta sind abel' in 
beiden Landern gleich vertreten und werden in gleicher Weise besteuert. 

Diese .Auffassung del' Stelle deckt sich mit del' Riezlers (§ 11) 
nicht. 'E'XCPOQLOV und oExa"ttj bedeuten nach ihm die Grundsteuer (fur 
fxg;OQtOV in diesel' Bedeutung verweist er auf eine unedierte, 1903 in 
Milet gefundene Inschrift) 1), die tala die Staatsdomanen. Fur tOtOs in 
diesel' Bedeutung verweist er auf LOtOS AOrOs und Ps.-Arist. Rhet. ad 
A1. 38, 1446. Die Ansicht Riezlers ist a,llerdings moglich, doch 
paBt sie weniger zu dem Bilde, welches uns das ptolemaische Agypten 
el'geben hat. Denn die Lata stimmen viel bessel' zu den Lota 'Xt:1]
/Lara, del' ril iOto'X"t'l']"tos, als zu dem viel spiiteren Begriff, aus welchem 
sich das Amt tOtOs AOYOS entwickelt hat. .Auch ware diesel' Posten, 
falls er die konfiszierten Giiter bezeichnen sonte, nicht an erster Stelle 

1) Ich habe mich redlich bemiiht, den Wortlaut dieser von Riezler zitierten 
Inschrift zu erfahren. Trotz aHer N achforschungen aber, flir welche ich den 
Herren Hiller von Gaertringen, Wiegand und Ziebarth verpfiichtet bin, 
konnte ich nicht feststellen, welche Inschrift von R i e zl e r gemeint ist. So kann 
ich vorlaufig mit dieser neuen Tatsache nicht rechnen. 

R 0 s tow z e w: Geschichte des rOm. Kolonates. 16 
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in der olxovoll,ia XOAtnU~ genannt, denn die Haupteinkiinfte einer 
xoltS kommen doch nicht von den konfiszierten Privatgiitern oder 
iiberhaupt den neu erworbenen Domiinen, sondern von den an Private 
in Privatnutzung vergebenen Liegenschaften, welche der xoltS ge
hOren. 

Die im Obigen vorgeschlagene Deutung, der ausgeschriebenen 
Stelle der Oluovop,tua kann leider nicht als sicher gelten. Gegen sie 
spricht vor allem die Mannigfaltigkeit der Produkte, welche die ['hut. 
abwerfen: Gold, Silher, Erz u. a. Dies in der Weise zu deuten, daB 
alle die Metalle deswegen genannt sind, urn den Begriff Geld zu spezi
fizieren, geht nicht an: dagegen spl'icht der W ortlaut und das Fol
gende: ov hE 6xo(ia hvva-rat riVE6{tat. Auch das Wort rtvE(i{tat paBt 
besser zur Bezeichnung der Produkte des Bodens selbst. Deshalb hat 
schon Boeckh die Stelle "von den eigentiimlichen Erzeugnissen in 
dem Boden" iibersetzt (Staatsh. I, 369) und habe ich an die Einkiinfte 
von den Bergwerken usw. gedacht (Staatspacht 363). Diese Deutung 
habe ich nur deswegen fallen gelassen, weil es mir merkwiirdig war, 
daB in der Oluovoll..ta xolt-rtxYj nur die rhta und mit keiner Silbe die 
r~ genannt werden und weil in der Aufzahlung der Einkiinfte die 
Steuern des Privathesitzes gar nicht genannt werden. 

Diese Schwierigkeiten beseitigt die neue Deutung Wilckeus, 
welche er mil' brieflich mitgeteilt hat. Er meint, daB der Verfasser 
der Ol'XovofJ,t'X«' die Einnahmen der (iaTQaux~ axo -rils rils in 1. die 
xQo6oho£ von den Domanen - lupo(na (Pachtzins) und 2. die Grund
steuer vomPrivatbesitze - hEXaT1J geteilt hat. Die l'8ux im folgen
den deutet er, wie Boeckh und ich in der Staatspacht. 

Durch diese Erklarung wird zunachst nur cine der oben ge
nannten Schwierigkeiten beseitigt. Es kommt daneben noch eine 
weitere dazu. Denn der Verfasser ve!steht 8'XpO(,J£OV und 8EXtXT1J als 
eine Einheit, welche nur von verschiedenen Leuten verschieden be
nannt wird (11'1' o~ (LEV l'Xpo(,Jtov O~ 8E hE'XrXTr;v xQo6arO(,JEVOV6W). 
Wilcken ist geneigt, diese Auffassung auf die Rechnung des Epito
mators zu setzen, besonders da die hEXtXT1J orters nicht nur als Boden
steuer, sondern auch als Pachtzins begegnet, was den Epitomator irre
geleitet haben kann. 1m besonderen aber beruft sich Wilcken 
darauf, daB wenige Zeilen spater derselbe Epitomator schreibt: gUT II 
88 ~ axo -rWV lXUUlV, 8xtxEpalatov TE 'Xa/' XEtQUlVrX;tOV npo6a
rOpEVOfJ,EVr;, wo doch sicher zwei verschiedene Steuern gemeint sind. 
Die oben genannte zweite Schwierigkeit - die Nichterwahnung der 
xQO(io8oS axo rils in der XOAt-rtU'y} - will Wilcken ebenfalls auf die 
Rechnung des Epitomators setzen und meint, die Stelle habe urspriing-
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lich (1346a, 5) folgendermaBen gelautet: -rCCV7:'l'jf; d's u(Jet:r:to7:'I'j p,sv :1l'(lO
ood'or; <~ &11:0 7:i)s Yii~, si'r:u) ~ &:to 7:IDV ld'irov tv 7:fI XWQCf ywop,EVrov, 
wofiir er auf 1345 b, 32 unel 1346a, 12 verweist. 

Soll man aber die Wilckensche Deutung oder die von mir 
oben vorgeschlagene fiir richtig halten, klar bleibt es, daB die ps.
Arietotelische Ausfiihrung folgendes Bild der agrarischen Zustande in 
den Satrapien dee frilhen Hellenismus ergibt. Die Haupteinkiinfte 
flieBen fiir die Sll.trapen aus der yi) f3aot).t"~. Reiche Einkiinfte 
flieBen daneben in die Satrapenkasse aus den Privatgiitern und viel
leicht auch aus allerlei speziellen Bodenerzeugnissen, welche wohl als 
Staatseigentum dem Staate Metalle und andere Naturalerzeugnisse 
liefern. 

Stimmt nun dies Bild zu dem, was wir sonst ilber die agrarische 
Struktur Kleinasiens in der seleukidischen und attalidischen Zeit wissen? 

Die iUteste Nachricht, welche fiir uns dabei in Betracht kommt, 
ist der bekannte Brief Alexanders (Dittenberger, Oriens, 1; Inschr. 
,on Pr., 1) an Priene. Aus diesem schlecht erhaltenen Dokumente 
kommen fUr uns Z. 9ft'. in Betracht: ";0 d'l: .... "a~ Mv(>6(woiioO'av?] I 
[~]al. JI[ E 15 - 16 B. -] xw(>av I [y ]WWt1"W EP,~V sivat, 'r:ovs d'l: "a7:- f 

o~"oiiv'r:as EV 'r:aig "wfl-atr; 'r:a" I 'r:atS rpS(!SW 7:0Vr; rpo(>ovs· .,;i)r; I d's O'vv
TCt;EWS arptWtt ";~fI- fl(!£'I'j I VEOJfI- %olw usw. (vgl. Inechr. v. Pr., Ein!. XII). 
Damit wird von Alexander der Gegensatz zwischen der xw(!a, welche 
sein Eigentum ist, und dem Stadtgebiet klar auegedriickt. Sein Land 
bezahlt ihm rpo(JOt, die Stadte eine O'Vv'r:a~tr;, welche dazu nelen Stadten 
erlassen wird. Die rpO(lO£ an den Konig leisten nicht die "IDfl-at des 
Gebietes, welches Alexander zu seinem Eigentum erklart, als solche, 
sondern die "a7:ot"oiivnr; jeder filr sich; die O'vv'r:a;tS bezahlt die Stadt 
als solche. In welcher Weise die Stadt dieselbe zusammenbringt, ist 
filr den Herrscher oder den Verbilndeten gleich.I ) 

Diese Gestaltung der VerhiUtnisse bleibt such filr die folgende 
Zeit typisch. Die griechischen Stadte bezahlen entweder gar nichts 
oder eine feste O'''v7:a~tr;, die Untertanenstadte oder Stadte, welche 
ihnen gleich behandelt werden, bezahlen auch eine feste Geldsumme, 
einen rpo(Jor;2), nur die in Kamen wohnenden Behauer der XW(Ja (JaO't-

1) tJber diese Frage im allgemeinen vgl. Kaerst, Gesch. d. hell. Zeit
alters II, 1, 352. 

2) S. Chapot, La province romaine d'Asie, 3261£., vgl. Kaerst, 1.1. 353ff. 
Der im Texte angenommene Unterschied zwischen 1J!61lo~ und O'~"'f«~t!1 ist leider 
bis jetzt nicht Btrikt zu beweisen. tJber die ganze Frage der Besteuerung babe 
ich im Anschlu.a an die romischen Zustii.nde mehrmals gehandelt; s. GeBchichte 
der Staatspacht, 866 (28)ff. und 416 (87)fI'.; Pauly-Wissowa, R. E. Frumentum, bes. 
16f1'. (SA.), und mochte das einmal Gesagte nicht wieder auseinanderBetzen. Nur 

16* 
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A£Xtj, die lao/' j3arhl£xot, bezahlen, wie wir sofort sehen werden, ihre 
Abgaben an den Konig direkt. 

So wenigstens gestaltet sich das Bild nach dem bis jetzt vor
Iiegenden sparlichen Material. Am schwierigsten ist die Frage uber 
die cpoQo£. Sie scheinen sehr verschiedenartig und zuweilen druckend 
gewesen zu sein (s. den Brief des Antiochos an die Erythraer, Ditten
berger, Or., 223, 26f1'.; Haussoullier, Milet et Ie Didymeion, 63f.), 
darunter scheint der cpoQOS, welcher auf dem Grundbesitze lastete, die 
Hauptrolle gespielt zu haben (D i tten berger, Or., 228, 7 (Seleukos Kalli
nikos) 7 f.: 8n£xcXcOQ1jXE OE-rols [L'!LvQ ]Ivato£s -rav Tc nolw xat -rav XcO(HtV 
afJ-rwv 8Aw,f}-c'Qav cZll-cV xal acpo[Qo]lOY1jTOV), aber es scheillt doch, daB 
auch in den U ntertanenstadtell wenigstens die Grundsteuer nicht von 
den einzelnen Kontribuenten direkt eingefordert, sondern von der 
Stadt als solcher als eine feste Gesamtsumme bezahlt wurde. Diese 
Au:lfassung legt wenigstens del' Brief Attalos des II. (noch zur Zeit, 
wo Eumenes del' II. im Leben war, geschriebell) an die Amladenser 
nahe (s. Cardinali, II regno di Pergamo, 175f.). Die Amladenser 
(Dittenberger, Or., 751) bitten hier Z. 6 :If.: sn(c')ox(1j)[1/Javjo]s 
"a~ ano TWV OVO -rallav-rrov ex -rcAcir:c XUT' iV£UVTOV [uov ]cpt6U£ 
vll-iXS, EnE~ M.£j3c'VTCs 8ll- nllcioow ao,f}-Evws [ox11 (jETE, und der Konigs
bruder befiehlt, Z. 12f.: nQoo]ld-raxa acpEAEiv ano -roil cpoQov ua[l] 
u[ U]o[!La-r ]os I [oQaX]ll-as -rQ£oX£Uus. Dies Zeugnis gilt zwar nul' fur 
das Pergamenische Reich 1), abel' die bekannte Stelle Appians (b. c. V, 4) 
erlaubt uns, die Angabe zu verallgemeinern: EnE!, oS iOi1jOEV (cpoQrov), 
sagt hier Antonius in Ephesos, ov nQos Ta ull-'ljll-aT{t vll-iv 8nEfhjxa!Lcv, 
ms (Xv TJll-EiS Oex{vovvov cpoQov Exliyo£ll-EV, aV.a ll-c'Q1j cpc'QE£1I Trov ixa
OTO-rE xaQnwv 8nc-ra~all-EV, tva u{tl, -rrov 8vavdrov UO£1lovw!1cv vpJv. 
Auch hier stimme ich Cardinali (p. 175) bei und meine, daB erst 
die Romer die OEUaT1j verallgemeinert haben, indem fruher ein fester 
cpoQos, welcher nach dem Zensus von der Stadt selbst veranlagt wurde, 
von den Stiidten verIangt wurde. 

was fur meine Zwecke unbedingt notwendig ist, mag mit einigen Nachtrltgen 
wiederholt werden. 

1) Vgl. den bekannten VO/LOS nroJ.7]1:tltOS der cpvJ.7] 'Or:O(!"l.roVOEOJV in Mylasa 
Lebas-Waddington, 404. Mylasa ist wahrseheinlich eine Untertanenstadt (das 
Dokument gehort wohl in das 11.-1. Jahrh. v. Chr.). 1hre Burger - Grundbesitzer 
und Erbpaehter - bezahlen vor aHem die EiocpoQcxi, dann r:aJ nQooninr:ovr:rx EX 
1"OV prui£J.£ltOV 1) [noJ.£]r:£ltOv. Repartiert werden aHe diese Zahlungen nach dem 
Grundbesitze. DaB die nQoaninr:ovT:cx Elt r:ou P(X(Jd.£ltov den cp6QoS bedeuten, ist 
wenig wahrseheinlichj eher waren es Steuern, welehe auBer dem ublichen cp6Qos 
von den Stadt en gefordert wurden. Doeh bleibt diese Deutung ganz unsieher, 
und auch die erste Alternative ist nieht abzulehnen. 
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Doch sind leider alle diese Zeugnisse so vereinzelt und so viel
deutig, daB eine sichere Entscheidung nicht moglich ist. Solange 
wir iiber die Stellung der Stadte in den hellenistischen Reichen nur 
so mangelhaft, wie wir es heute sind, unterrichtet sind, solange wir 
fast ausschlieBlich Zeugnisse iiber die groBeren und reicheren Griechen
stiidte zur Verfiigung haben und so wenig von den neuen Griindungen 
der hellenistischen Zeit wissen, solange uns die Unterschiede zwischen 
einer verbiindeten und einer Untertanenstadt fast ganzlich verborgen 
bleiben, kurz und gut, solange das Munizipalrecht des Hellenismus 
nicht griindlich untersucht und beleuchtet wird, werden wir auch in 
den Fragen der Besteuerung des Grund und Bodens der Stadtterritorien 
im Dunklen tappen.1) 

Es ist vorlaufig z. B. gar nicht zu entscheiden, auf Grund welcher 
Berechnung die Rohe der O'vv't";£~ und der q;oQo£ bestimmt wurde, 
und ob iiberhaupt der Modus der Berechnung fiir die verbiindeten und 
Untertanenstadte derselbe war. Wir ersehen aus unseren Nachrichten 
fast gar nicht, inwieweit sich die koniglichen Beamten in die Finanz
verwaltung der Stadte einmischten, inwieweit sie iiber die materiellen 
Grundlagen der Existenz jeder Stadt unterrichtet waren, und ob sie 
imstande waren, auf Grund dieser Kenntnis die Rohe des zu leistenden 
q:o{Jo~ genau zu bestimmen.') Wi!" haben keine Ahnung davon, wer 

1) Auch die letzte Behandlung dieser Fragen durch Kaerst 1. 1. ist hlIchst 
Bummarisch. Weiter in Details gehen die Einzeluntersuchungen iiber die Ge
schichte einzelner Stadte, besonders Ramsays Arbeiten (haupts. Cities and 
bishoprics of Phrygia) und Haussoulliers Milet et Ie Didymeion, s. auch die 
Vorrede Hillers zu den Inschriften von Priene. Wertvolles enthalten auch die 
Arbeiten von Ca.rdinali und Ghione iiber die Verhaltnisse im Pergamenischen 
Reiche. Aber an eine zusammenfassende Darstellung hat sich noch keiner - und 
wohl mit Recht - gewagt: wir brauchen weiteres inschriftliches Material aus· 
dem inneren Klp,inasien und Syrien, und zwar Material aus planmaBigen Aus
grabungen, wie die von Priene, Magnesia, Milet, Ephesos, Kos u. a., denn die 
archaologischen Reisen, wie die hochwichtigen Forschungen Ramsays zeigen. 
Hefern nur Bruchstiicke, und zwar fast ausschlie.6lich aus romischer Zeit. 

2) Die Briefe Philipps an die Larisaer bezeugen uns z. B. eine weitgehende 
Einmischung des Konigs in die inneren, auch finanziellen Angelegenheiten einer 
Gemeinde, und manches kleinasiatische Dokument, wie z. B. die ofters unten noch 
zu zitierende Urkunde des Synoikismos von Teos und Lebedos, bezeugt uns das
selbe auch fUr Kleinasien, und zwar noah fiir den friihen Hellenismus. Danach ist es 
moglich, anzunehmen, daB auch die Seleukiden und spliter die Attaliden ebensogut 
durch ihre Beamten iiber den Zustand des Stadtterritoriums unterrichtet waren, wie 
es Philipp in Larissa war (s. Dittenberg er, Syll. t, 238, !i39; die ganze Doku
mentenserie bei Lolling, Ath. Mitt. 1882, 61 if., vgl. auch Dittenberger, Syll.t, 
253; Michel, 42). Diese zufalligen Nachrichten scheinen die Annahme nahe 
zu legen, daB der «pO(lOS je nach der GroBe und der Fruchtbarkeit des betr. 
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eigentlich dem Staate gegeniiber fiir die g;oQo~ haftete, und wir Mnnen 
nul' ahnen, daB in manchen Stiidten das Institut der nur halbmunizi
palen liturgisehen Dekaprotie vorromisch ist. i ) 

Wir konnen demnach aueh gar nieht entseheiden, welche Be
deutung den ovvt'a;us und g;oQo~ der Stadte in del' Wirtsehaft del' 
Seleukiden und Attaliden zukam. N ach vereinzelten N achrichten zu 
urteilen, hatten die Stiidte ziemlich schwer unter dem Drucke der 
konigliehen Steuer zu lei den. Ob aber aile und aile gleichmiiBig, ist 
eine schwer zu entscheidende Frage. Man bedenke vor allem, daB wir 
es in Asien mit VerhiiItnissen zu tun haben, die keineswegs stabil 
und standig waren, daB die politischen Riicksichten hier eine Rolle 
spielten, welche ihnen in .A.gypten gar nicht zukam. 

Etwas klarer sehen wir in der Fmge iiber den zweiten Teil des 
Gebietes jeder hellenistischen Monarchie, in der Frage iiber die Aus
nutzung del' dem Konige direkt gehorenden Liindereien. Was wir bis 
jetzt libel' die XcOQa (3a6~),~'X.'Yj odeI' g;oQo).OrOV/L8V'l'j wissen, erlaubt uns 
vor allem, festzustellen, daB der Umfang derselben, besonders in den 
ersten Zeiten des Hellenismus, sehr groB war. Die koniglichen 
Liindereien finden wir lib emil, und zwar nicht nur in den stiidtearmen 
Gebieten des inneren Kleinasiens, sonderll in naehstel' Nahe der iiItesten 
kleinasiatisehen Stiidte. Dieht bei Priene Hegen groBe Strecken der 
xw(!a (3aot),tx1j2), bei Teos und Lebedos befinden sich bedeutende, dem 
g;oQos unterworfene Domiinen, welche groBe Kornmengen produzieren 3), 
Troas besteht zum guten Teile aus der XcOQIX (3ao~).~x~. 4) N oeh mehr 

Stadtterritoriums berechnet wurde; ob aber dabei etwa die 8Exa-(1) der Produktion 
als Norm betrachtet wurde, entzieht sich unserem Wissen. 

1) Dies habe ich auf Grund der beiden Inschriften CIGr. II, 3491 und Ath. 
Mitt. 1899,232 (Staatspacht 358-430) angenommen. Bestatigt wird meineAnnahme 
durch die oben schon angefiihrte Inschrift aus Mylasa, Lebas-Waddington, 
404, wo das {Jexa£"£xlw in denselben Gegensatz zum noatnxlw gesetzt wird. Die
selbe Inschrift erlaubt aber auch weitere Schliisse. Die vererbpachteten Grund
stucke diirfen nicht als Pfander dienen: /L1)8' Il[VEX]V(l(X naQEXM-iJ'ex£ nQos n -rfiw 
6rpaJ.1)/La't'(/)v /L7}-rE Els -ro {JacHJ.£xlw /L7}"rE ElS -ro noJ.tnxov /L7}"rE l8£(;'-r11 /L1).ft'Evi. 
Danach konnten die Grundbesitzer Schuldner des {JaatJ.txlw werden, was ich nur 
in der Weise erklaren kann, daB sie fUr die Eintreibung der nQolJnim:ov-rex ill. 
-rov (laat"txov dem Konige direkt hafteten. Wir stehen also wieder vor An
fangen eines liturgischen Systems, welches auf dem stadtischen Grundbesitze 
basiert wurde. 

2) Dittenberger, Or., 1; Inschr. von Priene 1. 
3) Dittenberger, Syl1.2, 177, 83ff. 

4) Dittenberger, Or., 221; Haussoullier, Milet et Ie Didymeion, 110; 
id. ibid. 76 = O. 225; Wiegand, Sechster Bericht iiber die Ausgrabungen in 
Milet, Berlin 1908, 35ff. (ein neues Bruchstiick der Laodikeinschrift). Derselbe, 
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ergeben die Nachrichten aus der romischen Zeit, welche Ramsay und 
zuletzt auf Grund der Angaben Ramsays Cardinali zusammen
gestellt haben.1) 

Man wird getrost sagen konnen: Alles, was nicht zu den Stadt
oder Tempelterritorien gehOrt, ist xroQa (Ja6,l£x~, und dieser xroQa 
pa6£l,xfJ schenken die hellenistischen Konige ihre volle Aufmerksamkeit, 
denn sie ist, wie Ps.-Aristoteles bezeugt, die Grundlage ihrer Finanz
macht. Deshalb ist auch die erste Frage, welche jeden Herrscher be
schiiftigt, die Feststellung der jeweiligen Grenzen des Stadt-und 
Konigsgebietes und die Beseitigung der Usurpationen. So fasse ich 
wenigstens den Sinn des oben angefiihrten Alexanderbriefes auf: durch 
ein Machtwort stellt er die Grenzen des Stadtgebietes fest.!!) 

Das Merkmal der xroQa (Ja6£J..£xfJ is'/; demnach vor allem, daB sie 
stiidtelos ist, d. h. nur nach Komen gegliedert erscheint und selbst
verstiindlich zu keinem Stadtterritorium gehOrt, denn Stadtgebiet und 
Konigsgebiet sind die beiden Bestandteile eines hellenistischen Konig
reiches und schlie1\en sich demnach gegenseitig aus. Das zweite Merk
mal ist daneben, da1\ die Bearbeiter des Landes rpoQo£ bezahlen. 
Diese rpoQo£ werden zuweilen in Geld berechnet, wie in der Laodike
urkunde S), aber die Angaben des Antigonos iiber die xroQa rpoQ0).o
rovp,{V'Tj bei Teos') bezeugen, daB esvielfach eine Naturalsteuer war, 
wohl die oE"eX't1/, wie unten noch zu zeigen ist. 5) 

Diese xroQa {Ja6£J..£"fJ scheint ziemlich gut vermes sen gewesen zu sein: 
die {Ja6£J..£xal rQarpat, welche das neue Bruchstiick der Laodikeurkunde 
nennt, scheint eine Art Kataster dargestellt zu haben, zu dessen Fiihrung 
das Archivamt in Sardes mit einem fJL{JJ..£orpvJ..a~ an der Spitze ver
pflichtet war. In dieses Kataster werden auch die A.nderungen im Be
reiche der rfi {ja6£J..,xfJ eingetragen: so wird in derselben Laodikeurkunde 

Ath. Mitt., 1904, 274ft". berechnet die GrliBe der an Laodike verkauften Domane 
zu 15000 Hekt. Vgl. M. Weber, Handw. der 8taatsw. Art. Agrargeschichte 
S. 130 (S. A.). Er fiihrt auch die makedonischen Inschriften an. 

1) Cardinali, 11 regno di Pergamo, 179ft". 
2) Vgl. HauBBoullier, Milet et Ie Didymeion, 98, iiber die Tatigkeit des 

AntiochoB; vgl. die Urkunde iiber die Schenkung der x&.l£1/ BlXt-rOX/",x1/1J7J, Ditten
berger, Or., 262, 8, und die von Ditten berger dazu angefiihrten Inschriften. 

3) Dittenberger, Or. 226, 6-7. 
4) Dittenberger, 8yll,1177, 88ft". 
5) Ob innerhalb der X&.QIX {J1X/1tlt,,~ bzw. cpoQoloyov,uV1j zwischen eigent

lichen koniglichen Domanen und dem iibrigen steuerpHichtigen Lande zu unter
scheiden ist, ist eine schwierige, vorlaufig kaum zu entscheidende Frage. So
weit die Analogien Agyptens maBgebend sein klinnen, wird eine engere Domane 
kaum anzunehmen sein, mit Ausnahme natiirlich dar kliniglichen Landresidenzen 
und Jagdreviere. 



248 Ill. Sizilien und Kleinaaien. 

dem j3tj3lwq;vla; Tt/L6;wog anbefohlen, den Verkauf und die Grenzen des 
verkauften Gebietes in die j3al1tlt"a~ f('arped einzutragen, s. Wiegand, 
sechster Bericht S. 36, Z. 13 ff.: E7tEc11:a[l] I "a/LEV h1: "d Tt/Lo~{v9' 't~ 
j3tj3ltoq;vla'K,t "a1:a'l,ro[(>t] I c1at 1:~V &Jv~v "a~ 7:0V 7tE(>tO(>t6(LOV ElS 'tas 
j3a6£lt"aS f(>a I q;aS 'tag EV .ErX(>hEt1w "a{)-rX7tE(> b j3a6tlEvg y{y(>al}{ EV. 
Doch scheint in dies en y(>aq;a! eine groBe Ordnung nicht geherrscht 
zu haben, denn in der Aristodikidesurkunde scheint der Konig nur 
durch Aristodikides selbst zu erfahren, daB die 'l,w(>a bei Petra dem 
Konige nicht mehr zur Verfugung steht, da sie dem A theniius zediert 
worden ist. Immerhin ist es wichtig genug zu erfahren, daB es in 
Kleinasien schon in den Zeiten des Hellenismus ein Amt gab, welches 
bis jetzt fur das ptolemiiische Agypten nur vorauszusetzen war. 

Genau vermessen scheint aber die 'l,w(>a j3a6£lt'K,~ nicht gewesen zu 
sein, besonders insoweit das nicht urbar gemachte Land in B.etracht 
kam, denn auch die Grenzen der Yii E('YrXc1£/Log, von welcher sowohl in 
der Aristodikides- wie in der Laodikeurkunde die Rede ist, werden nur 
ganz allgemein angegeben (s. die Laodikeurkunde bei Wiegand, 1.1., 
Z. 19ft'. und Dittenberger, Or. 225, 40ft'.). Eine Einheit scheint das 
Gebiet einer 'K,W/Lf/ dargestellt zu haben. Neu entstandene 'K,oofL«t wie 
die IIavvov "m/Ll} in der Laodikeurkunde bringen in die Landvermessung 
zuweilen groBere Verwirrung, indem ihnen zu Liebe das Gebiet eines 
Gutes, eines 'l,ro(>£ov, zerschnitten wird (Wiegand, 1. 1. Z. 20ft'.: ~ ~(L (LEv 
E7trXVro IIr1.vvov "W(LW, 6[ vlv ]f/(>o1:('£a[ 6(LEVf/ hE V7tO 7:oo]v YEro(>yoVV'twv 
7tlf/t1(ov EVE'K,EV 7:oii &/7t07:E/L16{)-a£ 7:0 Xro(>(ov, 7:fJ/L /LEV IIrXv[vov "w(L'Yjv 
V7tr1.](>xov6av 6v/Lj3a£1 VEL V67:E(>OV fEYEViit1{)-at). 

Bewirlschaftet wird das Land durch die Einwohner dieser "oollat, 
welche technisch lao! j3a6£lt"0! heiBen. Diese laot j3ac1tlt"ot bilden 
mit ihrer ganzen Substanz ein Ganzes mit der "w/Lf/ und dem "/.ro(>£ov, 
deren Grund und B.oden sie beackern. Auf ihre Lage komme ich ·noch 
zuruck. 

Verwaltet wird die xw(>a j3a6tlt"fJ von den koniglichen B.eamten. 
Was wir daruber wissen, ist von Haussoullier 1) zusammengesteilt 
worden und braucht hier nicht wiederholt zu werden. 

Die xw(>a j3ac1£lt"~ der Seleukiden hat die Tendenz sich bestiindig 
zu vermindern. Diese Verminderung geschieht, wie die Aristodikides
und Laodikeurkunde sowohl, wie die Dokumente uber den Streit 
zwischen Mitylene und Pitana 9) bezeugen, entweder durch Verkauf 
oder durch Schenkung. Die Folgen dieser Schenkungen und Verkiiufe 
sind fur das Seleukidische Reich hochst charakteristisch. 

1) Milet et Ie Didymeion, 97ff. 
2) Dittenberger, Or. 885. 
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Die Stadt Pitana (Dittenberger, Or. 336, 133ff.) kaufte dem 
Antiochos ein gewaltiges Stuck yij ~a6~).tX}) abo N ach diesem Erwerbe 
bekam die Stadt die %ayx:r;1')ux~ xVQcCa iiber das Land auf ewige Dauer 
(Z. 157 und hes. 141£.). Damit schied auch das Land aus der XWQa (3a6t

J../,,,~ aus und wurde zum Stadtterritorium. Privatbesitz, wohl auch auf 
ewige Zeit, mit dem Rechte, das Land zu verauBern, wurden ebenfalls 
die an Laodike verkauften Landereien. Das Recht del' Laodike und der
jenigen Leute, welche von ihr das Land erwerben werden, wird als xVQ{ro~ 
BXeLV bezeichnet. 1) Es wird also dem Kaufer das volle Eigentum 
iibertragen, was auch in der Befreiung del' an Laodike verkauften 
Guter von jeder Zahlung an den Konigsschatz zum Ausdruck kommt. 
Dieselben Rechte, wie der Verkauf, begrundet auch die Schenkung. 
Dies zeigt schon die Wahl der Ausdriicke in der Aristodikidesurkunde: 
wie in der Pitanaurkunde heiBt der Akt des Konigs in der Aristo
dikidesurkunde 2) und der Schenkungsurkunde von Ba£TOxa£x1')v~ 3) f%£

XroQeiv und (fvrxroQeiv, der Akt der Ubertragung des Eigentums auf 
den neuen Besitzer heiBt in der Laodike- und der Aristodikidesurkunde 
ganz, wie in den Urkunden der romischen Zeit in Agypten, %aQaoH~£S. 

Da auf der XWQa (3a6£).tX~ kein Eigentumsrecht aaBer dem des 
Konigs moglich war, dane ben aber in den Gebieten der Stiidte Eigell
tumsrechte anerkannt wurden, so miissen die Liindereien, welche an 
Privatleute geschenkt oder verkauft werden, notwendigerweise zu einer 
%6J..tS geschlagen werden. In diesem Moment abel' erlischt die direkte 
Steuerpflicht der verkauften und vel'schenkten Landereien dem Staate 
gegenuber, wird aber das Recht der Stadt auf das hinzukommende 
Land begrundet. Deshalb interessiert auch die Frage uber die Zu
weisung an eine Stadt die neuen Besitzer ganz besonders, und sie 
suchen, wie der Fall des Aristodikides und der Laodike zeigt, die Er
laubnis zu bekommen, das Land nicht an das Territorium einer be-

1) Dittenberger, Or. 225, 11-12. 
2) Dittenberger, Or. 221, 54ff.; im dritten Briefe des Antioehos wird der 

Akt als hnXOJ(!Eiv und GV/'XOJ(!Elv bezeiehnet, in den zwei ersten - 8£<l'6vcx£. 

3) Dittenberger, 01'.262, 5ff.: ill(!l{f7) GVYXOJ(l7){fij1'lH rxvr:rji Els Etncx'll"Ccx r:o" 

ZQuvov, fUt EV "cxt ~ 8vvrx/LIS r:oil I {fEQV lIrxr:a(lXE'/:'cx£ lI6J/L7)V Brtlr:ollrx,[ lI7)]V~V, ~1I n(lo

r:EQov lGXEV £1T)/L'ljTQIOS I LJ7)/L'TjT(llov Toil MVllG(CJOV ivr:ov(llOJl'a r:ijs nE(ll .itnci/L(c)lcxll 

GaT(!anElrxs GVl' Toi" GVJJlIVQOVGL 11,,1 lIa{f~lIovG£ nihiL lIar:a TOVS n(!ovnciQXovTcxr; 

nc(lw(!tG/LOVS IlIa1 GVV Toi. Toil El'ClIHOr:OS if.ovo; }'cV1)/LCXGtV. Die Wahl der Aus
driicke ist hier durehweg del' Wahl derselben in der Aristodikides- und Laodike
urkunde gleich. Es ist bezeiehnend, daB die 1I6J/L1l friiher an einen hohen Beamten 
versehenkt wurde, worauf ieh noch unten zuriiekkomrncn werde. Charakteristiseh 
ist es auch, daB das gesehenkte Territorium in diesem FaIle anscheinend an 
kein Stadtterritoriurn ar.gesehlossen war. 
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stimmten, sondern einer beliebigen Stadt zuschreiben zu durfen. Diese 
Erlaubnis gestattete ihnen, eine Stadt auszusuchen, welche die neuen 
Landereien unter den vorteilhaftesten Bedingungen in ihr Territorium 
einschreiben wollte. Dadurch erklart sieh der Brief des Meleagros an 
die Ilienser: Aristodikides strebte wohl danaeh, in der Art des Lariehos 
(Dittenberger, Or. 215; Insehr. v. Pl'. 18)1) von del' Stadt behandelt 
zu werden. 

Wir stehen also VOl' einer Erscheinung, welche wir in Agypten 
nieht beobachtet haben. Die Geschenke und Verkaufe an Privatleute 
erzeugen in Asien unter den Seleukiden keine besondere Landart, wie 
es die riJ EV 8wQci'f war. Die Seleukiden verzichten auf das geschenkte 
Land vollstandig und unterwerfen es den Regeln des griechischen 
Rechtes, wie es sich in den Stadten ausgebildet hat, sie kreieren damit 
neue stadtische Besitzer und erweitern das Stadtgebiet ihres Reiches; 
die Ptolemaer sehafl'en wirkliche Lehen, welche dem Rechte naeh nur 
in del' Nutzung ihrer Besitzer sind und im Bereiche del' riJ paoLALx)) 
verbleiben. 

Wir durfen abel' die Zuschlagung zum Stadtterritorium keines
wegs als regelrechte Folge eines Geschenkes seitens des Konigs be
trachten. Schon die ausdruckliche Erwahnung diesel' Zuschlagung in 
den beiden Urkunden des Aristodikides und del' Laodike ware wohl 
in einer anderen Form geschehen, wenn sie selbstverstandlicb ware. 
Wir besitzen abel' aueh Beispiele, wo eine Zuschlagung zu einem 
Stadtterritorium nicht vorgesehen wurde. So in dem oben angefuhrten 
Fall del' 'Xrh~11 BWTOiUU'X1}Vtj. Dieselbe scheint zwar in del' romischen 
Zeit administrativ zum Territorium der Stadt Apamea zu gehoren, 
abel' von dieser Abhangigkeit zur Zeit del' Schenkung verlautet in 
dem hellenistischen Teile del' Urkunde kein Wort. Del' Tempel - wie 
wohl die meisten Tempel del' einheimischen Bevolkerung (s. weiter 
unten) - scheint ein Territorium fUr sich zu bilden: der Priester wird 

1) AuBer der &dlEH< GWILIXt:no; (vgl. lnschr. von Priene 4 (J. 332/331), 37) 
und der Zollfreiheit wird dem Larichos (Z. 23ff.: f)'JI;CX(!XHV dE AIXI.!{Xlfl &t:E).Elaj' 

Kal t:w[r] Kt:7JVWr, KIX! t:WV Gm/£&t:mv oGa &v inral.!l7JL Hv '!:E ",oi~ lBiolr; X-r,ft£fXG[L] 
Kat $7, niL :nO).H) auch die Steuerfreiheit seines Viehes und seiner Sklaven in der 
Stadt und auf dem Lande konzediert. Es ist wenigstens wahrscheinlich, daB 
Larichos Besitzer von Konigsland, welches er zu del' Stadt Priene geschlagen 
hatte, war. Aber in den Gw/£at:a die ).aot {JaGL).tKol zu erkennen, ist wenig wahI'
scheinlich. Die groBe Zahl der auf dem Prienensischen Gebiete beschilJtigten 
Sklaven, welche das Land beackerten, bezeugt auch die lnschrift aus Priene, 
lnschr. v. Pro 39; Dittenberger, Or., 351, lff.: Al.!tCJi(la.ft7J~ "'~v III.!L1J"iuw] :nO).LV 
1tolto[l.!x'l)GCJi~] I [Kal K ]UI.U,(>'[ 't Ja o[ v).,fGao; :n).EiGt:CJi] 0'8 Kal Goo/LaT:« [lBLm"'Lxa orE xall 
r <l'lJ/loJGta &n[ ararwv .• .. (gegen 155 v. Chr.). S. auch unten. 
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durch den Gott selbst bestellt, die Einkiinfte del' geschenkten XWIL1J 
flieBen direkt in die Tempelkasse, und die xWI11J selbst wird als selb
standiges Ganzes bezeichnet. 

Souten diese Ausfiihrungen richtig sein, so wird auch del' Vor
besitzer Demetrius das Land nicht an eine Stadt angeschlossen haben, 
und damit hangt auch vielleicht die Leichtigkeit zusammen, mit welchel' 
das Land ihm abgenommen und an den Tempel geschenkt wird: es 
ist moglich, daB, solange das geschenkte Gut nicht zum Teile eines 
Stadtterritoriums wurde, dasselbe rechtlich dem Konige - wie es auch 
in Agypten war - gehorte, und daB demnach erst del' Zuschlag zu 
einer Stadt ein wirkliches Eigentumsrecht - soweit ein solches in 
del' Praxis des griechischen Stadtrechts moglich war - fiir den Be
schenkten begriindete. 

Ich sehe sehr gut ein, daB diese meine Ausfiihrungen lei del' nul' 
schwach belegt sind. Doch konnte Folgendes als ein weiterer Beweis 
fur die Richtigkeit meiner Meinung dienen. 

Landgeschenke an verdiente Personlichkeiten sind uns nicht nur 
fur Kleinasien und das Seleukidenreich bezeugt: auf einen ahnlichen 
Fall im Gebiete von Babylon, welcher uns aus einem babylonischen 
Dokumente bekannt ist, weisen Haussoullier (Rev. de phil. 1901, 18f.) 
und C. F. Lehmann (KIio I, 299,1) hin; noch charakteristischer sind 
die N achrichten, welche uns eine Insehrift aus Kassandreia fiir das 
makedonische Reich gibt (Dittenberger, Syll.2178; Michel, 321; 
Inscr. jUl'. gr. II, p. 116 n. XXV A). Es schenkt hier (Oto(jJo~), ganz 
wie in del' Aristodikidesurkunde, Kassandl'os dem Perdikkas, des 
Koinos Sohne, ein Landstiick im Gebiete von Sinos (in Thrakien), 
dann ein anderes im Gebiete von Trapezus; diese beiden Grundstiicke 
hat schon Koinos' Vater Polemokrates als x).;ijQOS (iu)'1JQoVX'I']oCV Z. 8) 
bekommen; dazu kommt ein dritter xlfjQos, welchen Koinos von Phi
lippos erhalten hat. Aile diese Grundstucke waren den Besitzern 
Z. 6:1f.: ElL nat:Qtxois xed. avt: I oiS xa~ EXYOVOtS, /tVQ{ot I S 0:;)0£ ucut:fjo{tat 

xd I &l).dooco{tat "a~ &llnoooo{tat gegeben und verbleiben dem Per
dikkas mit demselben Rechte. Ein viertes Grundstuck hat Perdikkas 
von Ptolemaos gekauft; Ptolemaos abel' bekam dasselbe von seinem 
Vater, welcher es von Alexander dem GroBen als Geschenk erhalten 
hatte. Dies Grundstiick giht Kassandros ebenfalls dem Perdikkas, und 
zwar mit demselben Rechte ilL nat:Qt/tois. AuBerdem siehert er ihm 
Zollfreiheit fUr diese Grundstiicke zu, fUr Ausfuhr und Einfuhr zum 
Gebrauche ( in~ /tn/oCt). 

Wir ersehen also aus unserer Urkunde, daB die Praxis del' Land
geschenke in dem makedonischen Hel'rscherhause althergebl'acht ist. 
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Das geschenkte Land gehOrt zu den Gebieten der eroberten Stiidte 
und ist also kraft Eroberung XWQcx ~CXot).tX~ geworden. Die iilteren 
Landanweisungen werden dijQo£ benannt, werden also als Militiirlose 
behandelt. Von einer Zuschlagung zu einer Stadt wird nichts gesagt. 
Das Besitzrecht ist nicht volles Eigentum: der Konig Kassandros ge
braucht zur Bezeichnung dieses Rechtes nicbt die Ausdrucke seiner 
kleinasiatischen Kollegen, sondern er sagt ausdriicklich £/L ncx'f(l£xois, 
was im griechischen Landrecht die Bezeichnung fur Erbpacht ist.!) 
Zwar durfen die Besitzer das Land verma chen, veriiuBern und wechseln, 
das Eigentumsrecht darauf verbleibt dem Konige. Dies erhellt dra
stisch genug aus der Wiederholung des Geschenkes durch Kassandros: 
bei dem Herrscher- und Dynastiewechsel konnte also dem Rechte 
nach das Land vom neuen Konige zuriickgenommen (&vcx).CX/L~avE£v) 

werden, und gewiB hat das Kassandros in bezug auf andere Halter 
auch getan. 

Wir stehen also hier vor derselben Praxis, wie wir sie in Agypten 
getroffen haben 2); die Praxis der Seleukiden ist sicherlich nur ein 
weiterer Schritt auf dem Wege, welch en schon die makedonischen 
Konige betreten haben; die Ptolemiier blieben dagegen beirn Alten 
und haben dies Alte nicht zugunsten der privaten Rechte, wie die 
Seleukiden, sondern zugunsten ihres Obereigentumsrechtes weiter aus
gebildet. Auch hier iiuBert sich also der Gegensatz der heiden 
Reiche, welchen wir schon in bezug auf die Steuerverwaltung kon
statiert hahen. 

Es kann sein, daB das Obereigentumsrecht der makedonischen 
Konige sich auch darin iiuBerte, daB die geschenkten Liindereien 
nicht steuerfrei waren. Doch besitzen wir dariiber keine sicheren 
N achrichten. 

Ob die seleukidische Praxis der Zuschlagung zu einem Stadtterri
torium von ihnen zuerst getroffen worden ist, ist wenigstens nicht 

1) Auch die Stadt vergibt zuweilen Grundstiicke an ihre neuen Biirger zu 
diesem Rechte s. Collitz, Gr. Dialektinsch. 326 (angefiihrt von Dittenberger 
und den Herausgebern der Inscriptions juridiques grecques 1. 1. 136). Die unten 
anzufiihrenden Erbpachtkontrakte und 1I0/l0£ noo11)'I'£x01 aus Mylasa und Olymos 
bezeugen una dieselbe Erbpacht in einer etwas anderen Gestalt. 

2) Wie allgemein verbreitet diese Landschenkungen waren, beweist eine 
wenig beachtete Stelle aus der Entscheidung, welche die Magneten im II. Jahrh. 
v. Chr. liber den Landstreit zwischen den Hieropytniern und Itaniern getroffen 
~.aben. Hier steht in Z.133ff. (Dittenberger, SyiP 929) folgende allgemeine 
Au6erung: EXnOlll'CEr; /lEV raQ I &v]ol)opoo:n-o£ Tar; XClTa Troll TonOOll I!ZOVI1£ XVQ£E{OIr; ~ 
nOlQa nQorovaw [nOlQOIJ..0I{30VTEr; etVTO ]vr; [~ nQla/lEVO£ XetT'] &QrvQlov 8011£V ~ 80pOl'l'£ 
XQetT1]I101V'CEr; ~ nOlpa T£VOr; TroV XQEtI1110V[OOv I1z0VTEr;. 
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zweifellos. Wir besitzen eine Urkunde aus Lagina, welehe uns viel
leicht dieselbe Praxis schon fiir das karisehe Vasallenreieh des Maus
sollos bezeugt (Dittenberger, Syll.2, 160). Die Insehrift lautet: 
%TOVJ,;- xQwro[ v ] IPt,uxxo[ v] j3]aotAEVOV'Z;OS, 'A6rXv i d'(lov outQUXEvovros. 
%oo~w KOUQWd'EV6£v TII~v &dAU[ a]v i/[v] lO(j))(EV I [MJUV66[ W J).).o[s] 
'E[" ]aTOftVo[ v I ,,]d KOU(lWOE[iS AV6 ]£0£ '0 I (lt1)v/Lov M .... 1)£ xcd 
To[i,;- I i]l'l'0vo£,;- TOOV I'cro(ll'[trov II xrX]v[ 't' ]rov xd tOOv lXUro[v I TOOV] 
OVtrov uVTOOt XrX[VT I wv] tXval'QrX1pUt [iv 't'OOt I (c(lw£ tv A]ul'i[v1)£. 

Es wird also hier die Atelie des Grundbesitzes einem Lysis, wohl 
aus AnlaB des Regierungs- und Satrapenweehsels, naeh dem Tode Ale
xanders von der Stadt bestiitigt. DaB die Atelie diesem AV6£S von 
Maussollos un d del' Stadt gegeben worden ist, IaBt darauf sehlieBen, 
daB derselbe eine dem Maussollos nahe Personliehkeit war; daB diese 
Atelie seinem Grundbesitze galt, wohl darauf, daB er diesen Besitz 
von Maussollos bekommen und ihn der Stadt zugesehrieben hat. 
Doch sind dies reine Moglichkeiten, auf welehen ieh keine Schlusse 
aufbauen moehte. In jedem FaIle ist die Insehrift ein Beweis dafur, 
wie alt die Einmischung der Satrapen in die innere Wirtschaft einer 
Stadt ist. 

Die Bedeutung del' oben erliiuterten Zeugnisse wird uns klar, 
wenn wir eine bis jetzt nul' von Ramsay richtig gewurdigte Nach
richt damit zusammenstellen.1) leh meine Plut. Eum., 8. Nach dem 
Siege libel' Krateros maeht Eumenes in KfAuwui in Phrygien Halt: 
't'ol's d's oT(Janw't'atS {nrooxop,wos iv 't'QLOiv n,uiQu£s TOV /Lt6itov tbo
OWI'iEW ixtxQa6"cv av't'o;;,;- 't'a,;- "a't'a 't'~v XW(lcxv iXCXVAfts "cd 
't'E't'QcxxvQl'ia,;- 6wp..chwv "a~ j301'i"1)p..rXTroV I'fp..ovoas. 0 d's x(Jui
p..wos nl'cp..ow 't'eXyp..a't'os ~ ~fVaI'OS oQl'ava xat /L1)XcxvcXS TOt! EV{-LEVOVS 
XU(JEXOVTOS i~cXOA£OQ"H. xai XQOS 't'ov 6f{!E£AOp..EVOV {1£oitov Ot 67:0((-
nOOTcx£ d'tSVEp..OVTO TOOV id£6"Op..EVWV 8X(X6't'OV. ' 

Das Gebiet del' groBen phrygischen Hauptstadt erseheint nach 
diesel' Nachricht in groBe Giiter aufgeteilt, von denen jedes mit einem 
befestigten Meierhofe bzw. Festung (das spatere romische castell urn) 
versehen ist. Die Besitzer diesel' Giiter stammten natiirlich aus den 
groBen aristokmtischen Hiiusern Phrygiens odeI' gehorten zu den per
sischen Magnaten; sie fiihrten in ihren Burgen ein Ritterleben und 
verteidigten in ihren festen W ohnungen ihren Besitz gegen fremde 
Angriffe. 2) Von wern das flache Land, welches sich um die BurO'eu 

" 
1) Ramsay, The cities and bishoprics of Phrygia, II,419ff. 
2) Vgl. die Tiirme in den bekannten Inschriften aus Teos E. Scheffler De 

rebus Teiorum 35; E. Szanto, Die griechischen Phylen 48 (Ausgew. Abh. ;il). 
welche E. Meyer, Gesch. d. Alt. II, 507 als Adelsburgen, U. v. Wilamowitz, 
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gruppierte, bebaut wurde, sagt unsere Nachricht nicht. Teilweise waren 
es orop,a7:a, also Sklaven; ob aber damit nur wirkliche Sklaven und 
nicht auch die leibeigene BevOlkerung der zu den Burgen gehorenden 
Dorfer gemeint ist, ist leider mit Sieherheit nieht auszumaehen. Nach 
den unten anzufiihrenden analogen N achrichten scheint mir das letztere 
wahrseheinlieher. 

Wie die htavAHS und UT:!,Ja1r:vQYLca ausgesehen haben, lehran uns 
die von Rams ay angefiihrten und richtig gedeuteten Paralleltexte. 
Ubersehen hat er nur, daB solche Tetrapyrgien in N ordsyrien in ziem
lich groBer Zahl noeh jetzt erhalten sind. Sie stammen zwar aus 
viel spateren Zeiten, wiederholen aber wohl viel altere Typen. Es 
sind die in jedem syrisehen Reiseberiehte besonders bei Vogue und 
Butler erwahnten und besehriebenen nordsyrischen Meierhofe oder 
Villen des IV. und der folgenden Jahrhunderte n. Chr., welche durch· 
aus zu der Bezeichnung 7:ET:Qa%v!,JYLa~ passen.1) Die neue Feudali
sierung des Lebens im Osten in der spiiteren Kaiserzeit, von welcher 
noch unten die Rede sein wird, hat den nie erstorbenen Architektur
typus wieder ins Leben gerufen, einen Typus, welcher zeit- und 
teilweise durch die aus dflm griechischen W ohnhause entstandene 
hellenistische Luxusvilla verdriingt wurde. Lehrreich ist es, zu sehen, 
wie auch in Afrika dieselbe Entwicklung zu konstatieren ist. Die 
romisch-hellenistische Villa, welche in den friedlichen Zeiten der eraten 
beiden Jahrhunderte n. Chr. auf den afrikanisehen Domanen vor
herrscht, wird allmiihlich im Laufe des III. und der folgenden Jahr
hunderte zu einer richtigen befestigten Ansiedlung, zu einer syrisch
kleinasiatischen Tetrapyrgia. 2) 

Kehren wir aber zu unserer Nachricht zuriick. Der soziale und 
wirtsehaftliche Aufbau Phrygiens, fiir welchen - von den Stiidten 
und Tempeln, von welchen noch unten die Rede sein wird, abgesehen -
die groBen Giiter mit befestigten Zentren und einer Sklaven- und 
Leibeigenenbevolkerung charakteristisch sind, wiederholt sich auch in 
anderen Teilen Kleinasiens, Nordsyriens und Armeniens. Ich erinnere 
nur an den von Radet erliiuterten Zustand Lydiens im VIII. Jahrh. 

Sitz. d. Berl. Ak. 1906, 64 als Landhauser des grundbesitzenden Adels be
stimmt haben, vgl. A. Wilhelm, Beitrage zur griechischen Inschriftenkunde, 
185 (zu del' Inschrift aus Stratonikeia in Karien La Bas, Inscriptions d'Asie 
Mineure 527). 

1) S. z. B. Butler, Publication of an american expedition II. Architecture 
and other arts, New York, 1904, p. 121 fig. 47, p. 177 CV. Jahrh.), 255 u. a. 

2) S. R 0 s to w z e w, Die hellenistisch-romische Architekturlandschaft, Peters
burg 1909, 95:ff. (russisch), wo die iibrige Literatur. 
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v. Chr.1) und an die Struktur der Konigreiche Pontos, Kappadokien 
und Armenien, wie sie Stra bo und andere schildern, eine Struktur, 
welche sich in Kappadokien und Armenien, im ersteren bis auf die 
Tomische Kaiserzeit, im zweiten bis tief in das Mittelalter hinein ge
halten hat.2) Uberall spielen die kleineren und groBeren Dynasten, 
Satrapen und Naharare, welche sich Ofters zu richtigen Herrschern 
von groBeren Gebieten entwickeln, eine entscheidende Rolle. Diese 
Struktur hat sich auf den Peripherien der hellenistischen Welt unter 
der Obhut der nur wenig hellenisierten Konige von Pontos, Kappa
dokien und Armenien zah gehalten; ein Ende bereiteten ihr erst die 
romischen Kaiser und ihre republikanischen Vorganger (s. weiter 
unten); in Phrygien, Lydien und den Kiistengebieten Kleinasiens haben 
ihr schon die Vorlaufer der hellenistischen Koni'ge, wie z. B. die 
karischen Dynasten, besonders scharf aber die hellenistischen Herrscher 
selbst den Krieg erklart. Die N achricht liber Eumenes bezeugt uns, 
mit welchen Mitteln die hellenistischen Herracher gekampft haben. 
DaB Eumenes das ganze Gebiet von Kelainai einfach verkauft, ohne 
sich um die Beaitzer der einzelnen XIDQia zu kiimmern, bezeugt uns 
so klar wie nur moglich, daB er sich als Eigentiimer des Landes 
- in seiner Eigenschaft als Vertreter von Alexanders Erben 
fiihlt. Die ererbten Anspriiche der Besitzer des Landes werden nicht 
anerkannt, und da sich dieselben gegen ihre Expropriierung wehren, 
werden ihre Burgen belagert und erstiirmt. An die Stelle der friiheren 
Besitzer treten die neuen Kaufer - die Offiziere der Reichsarmee. 
Dies ist aber nur ein Modus. Ebenso hiiufig wurden wohl die Burgen 
von den hellenistischen Herrschern einfach geschleift und das Land 

1) Radet, La Lydie et Ie monde grec au temps des Mermnade8, Paris 
1893, 86if. und Gelzer, Rh. Mus., 35 (1880), 523ff. 

2) Die Zeugnisse, welche dies fiir Pontos und Kappadokien berichten, s. bei 
Gelzer, Z. f. ago Spr. 1875, 26; E. Meyer, Gesch. des Konigreichs Pontos, 17; 
Th. Reinach, Mithridate Eupator, 239, vgl. auch Cardinali, Il regno di Per
gamo 44; Stahlin, Geschichte der kleinasiatischen Galater, 2. Aufi., 29f. 56f.; 
Dittenberger, Or, 277. nber Armenien und Kappadokien F. Cumont, C. r. 
de l'Acad., 1905, 104; Bull. de l'Acad. de Belgique, 1905, p.216; Th. Reinach, 
Rev. d. et. gr. XVIII, 159; A. Wilhelm, Beitr. zur gr. Inschriftenurkunde, 222; 
fUr die spateren Zeiten K. Giiterbock, Romisch-Armenien und die romischen 
Satrapien im 4.-6. Jahrh., Konigsb. 1900 (aus der Festgabe filr Th. Schirmer), 
besonders aber N. Adonz, Armenien in der Zeit Justinians, Petersburg 1908 
(russisch), vgl. auch die von C. F. Lehmann-Haupt publizierten Ins chriften , 
Klio VIII, 497 if. und Hirschfelds Festschrift, 394 if.; Armenien einst und jetzt 
Berlin 1910, I, 489; neue Aufschliisse dariiber gibt eine VOl' kurzem im Russisch
Armenien gefundene Inschrift des Konigs Tiridates des GroBen, welche ich 
nachstens publizieren werde. 
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als r-roQa {3a(]~l~"~ behandelt und verwaltet. Aus den leibeigellen 
Kometen werden auf diesem W ege ,1,ao~ (3ao~,1,~not, richtige KOlligs
bauern. 

Del' erste Weg, den Eumenes eillschlug, fiihrte aber nur zur Er
setzung del' alten Burgherren durch neue. An sich war es schon eine 
groBe Anderung, abel' eine Anderung rein personlicher, nicht prinzi. 
pieller Art. Prinzipiell wurde die Anderung erst dadurch, daB Hand 
in Hand damit einerseits die Stadtegriilldullg in den stadtelosen Ge
bieten, andererseits die .Angliederung der groBen Giiter an scbon 
existierende Stadte ging. In dem Momente, wo der friihere Handelsort 
und Residenz Kelainai zu einer griecbischen Stadt wurde 1), in dem 
Momente, wo ein XWQiov zum Stadtgebiete geschlagen wurde, trat 
eil1e prinzipielle Anderung ein: die friiheren LehnhelTen wurden zu 
Stadtbiirgern und ihre XWQta zu Bestandteilen eines Stadtterritoriums. 
Diesen prinzipiellen Schritt haben, wie wir eben gesehen haben, die 
Seleukiden auch wirklich getan, und Hand in Hand damit geht die 
Verwandlung del' iibrigen Landereien in eine xroQa (3a(]~,1,tn7), worauf 
prinzipiell keine Vermittler zwischen dem Konige und den Bauern 
auBer den Beamten und ev. Gefallspachtern geduldet wurden. Diese 
Politik war die einzige Moglichkeit, im Rahmen des antiken Staates 
die feud ale Struktur des Lebens zu andern und einen wirklicb 
modernen Staat zu schaffen. Es war eine Aufgabe, welche nul' Schritt 
fur Schritt vollzogen werden konnte und welche im Rahmen eines 
Weltstaates nicht konsequent ausgefuhrt werden konnte - es ist der 
s()ziale Untergrund, auf welchem sich die AuflOsung del' Alexander
monarchie in einzelne hellenistische Reiche vollzogen hat. 

Die Politik del' Seleukiden del' XWQa {3aeHhn11 gegeniibar bestebt 
also darin, daB diese XWQa allmahlich durch Schenkungen und Var
kaufe in die Stadtterritorien inkorporiert wird. Dasselbe bezwecken 
wohl auch die neuen Stadtegrundungen del' Seleukiden: die neuen 
Stiidte entstehen natiirlich auf del' X~Qa (3aol,1,~n~ und verwandeln 
dieselbe in ein Stadtterritorium 2). 

1) Die Geschichte der Stadt Kelainai-Apamea, soweit sie sich aus den 
sparlichen Daten rekonstruieren la.6t, hat W. Ramsay, The cities and bishoprics 
of Phrygia, II, 416 fr. trefrlich erlautert. 

2) Diese Stadtegriindung der Seleukiden und spater der Attaliden, auf 
welche ich leider im Rahmen dieser Al'beit nicht naher eingehen kann, hat haupt
sachlich zwei Wege eingeschlagen. Einerseits entstehen richtige Militarkolonien, 
meistens (vielleicht ausschlie.61ich) im Anschlusse an friiher existiel'ende gro.6ere 
und kleinere Ansiedlungen der vorhellenistischen Zeit; andererseits bekommen 
einige aufbliihende einheimische Ansiedlungen, welche allmahlich au.6erlich und 
innerlich, teilweise durch Ubersiedelung griechischer Elemente hellenisiert werden, 
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Ahnlichen Erscheinungen begegnen wir auch in der Politik der 
Seleukiden ihren Soldaten gegeniiber. Obwohl unsere Nachrichten 
dariiber sehr sparlich sind, sehen wir doch, daB die Soldaten 
ofters mit Land belehnt werden. Die Bedingungen dieser Be
lehnungen sind uns nur mangelhaft bekannt, aber die beriihmte 
Inschrift mit dem Biindnisvertrage zwischen Magnesia und Smyrna, 
besonders ihr letzter Teil (D i tten berger, Or. 229 Kap. III), erlaubt 
uns, einige Schliisse dariiber zu ziehen. Wir sehen, daB das Land 
aus der XW~ft f3tx<1t).£'jf,~ gegeben wird (xro~tov iet dafiir technisch), 
fiir diese Verleihung wird das uns schon bekannte W ort t~nxro~E~v 
gebraucht (Z. 100: ,,!Xl t'ov~ t'E "A:rj~OV~ a:Dt'fiJv t'ov~ d'vo OV t'E {, {tEOS 

,,!Xl (jro7:~~ 'Avdoxos E1UXW(JrlI1EV ft{,7:0;;S "ft~ 7I:E~;' o[ ti] I 'AU;ftvd'~os 
'l'E'I'!!agJ1J"Ev Elva£ a{,7:o;;s (ME"aUV7:0vs), und die verliehenen "M'j(lo£ 
bleihen frei von der d'EXa7:1J.1) Seleukos II. hat auch gar nichts 
dagegen, daB diese Landereien ganzlich aus der xw~a {Ja<1£).£"~ ver
schwinden, indem sie auf Grund eines Vertrages zum Territorium der 
Stadt Smyrna zugeschlagen werden (7I:(,ol1o(,(<1a£). 2) 

ein wirkliches, hellenisch gearietes Stadtrecht. tIber die erstere Art der Stadte
griindung ist viel geschrieben worden. Leider aber hat man sich meistens mit 
der Konstatierung der Tatsache der Koloniegriindung begnugt, nur Ramsay 
bat in einigen Fii.llen versucht, der inneren Struktur dieser Kolonien, den Ver
haltnissen zwischen den alten Ansiedlem und den neuen Kolonisten nachzugehen 
(s. in seinen Cities and bishoprics, besonders die Abschnitte iiher Laodicea und 
Eumeneia, vgl. die allgemeinen Bemerkungen I, 9 fl. auch 242, 259 und passim). 
Auch in der Konstatierung ist man zu weit gegangen, s. gegenuber den un
sicheren Nachweisen von Schuchhardt, Ath. Mitt. XIII, 1ff'., Radet, De coloniis 
Macedonum cis Taurum deductis, Paris 1892 und Schulten, Hermes XXXII, 523ff'. 
die einschrankenden Bemerkungen von E. Meyer Hermes, 33, 643ff'. und die 
vorsichtigen Zusammenstellungen von G. Cardinali, n regno di Pergamo, 100ff'. 
Die Arbeit A. J. Reinachs in der Revue arcMol. 1908-1909: Les mercenaires 
et les colonies militaires de Pergame behandelt vorlaufig nur die Zusammensetzung 
und Organisation der pergamenischen Armee. Dagegen steckt die zweite Art 
der Stadteentwicklung fast vollstandig im Dunkel. Interessant fUr das Boden
recht dieser entstehenden Stadte ist die Inschrift Sterret, Wolfe Exped., 548; 
G. Hirschfeld, G. g. A., 1880, 590ff'. Es ist ein Ehrendekret, welches vielleicht 
in die Zeit der Entstehung der Stadt Apollonia reicht, aufgestellt nla'rE(f)r; [fjvE I XEV 
xctl /L(Er)alo I rpQoavv7J~ einem kOniglichen Beamten zu Ehren, welcher nach Ge
heiB eines ungenannten Konigs den Spruch gefil.l1t und ausgefiihrt hat, wonach 
einige Grundstiicke den TvP.{JQUXcJEfr; aberkannt und Apollonia zuerkannt wurden. 

1) Dieselbe Verwandtschaft der makedonischen militii.rischen xlijQo£ mit der 
"ij iv cJ(j)QEij haben wir oben konstatiert. 

2) Anders verf'ahrt schon Antiochos ITl., wenn wir Flav. Jos. XII, 34 (148ft'.) 
glauben konnen. Die 2000 in Lydien 'Und Phrygien angesiedelten Juden bekommen 
eine Atelie nur fUr zehn Jahre; spater mussen sie wohl die iiblichen Steuem 
bezahlen. Daneben scheint es, dati die Atelie ihnen hauptsachlich deshalb ge-

Ro Btowzew: GeBchichte des rom. Kolonates. 17 
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Kehl'en WIl' abel' zul' yiJ j3IXO~AW,~ zuriick. Die oben mehl'fach 
schon beruhl'ten Urkunden del' Laodike und des Al'istodikides be
zeugen, daB die hiel' gemeinten Strecken del' XWQIX j3lXo£A£u~ von den 
in Komen wohllenden A/xO), j3/Xo£AtUO~ bewirtschaftet wurden. Diese A/XO), 

j3/Xo£J.,tUO~ werden durchaus als Leibeigene behandelt: denn in del' 
Laodikeurkunde wird es ausdrucklich gesagt, daB sie personlich mit 
del' ganzen Familie und ihrer ganzen Habe mit dem Gute ein wirt
schaftliches Ganzes bilden und die q;6Qo~ des Gutes aufzutreiben 
haben. 1) Die Bewegungsfreiheit iet ihnen allerdings nicht entzogen, 
sie konnen auch fort sein von ihl'er UWILt) 2), abel' rechtlich gehOren 
sie zu derselben und, was sie hier besitzen, gehort ihnen nicht. Es 
scheint hier also dasselbe Pl'inzip zu walten, welches wil' auch in 
Agypten konstatiel't haben - die Lehre von del' lMIX. 3) 

Fur die soziale Stellung del' AUO£ j3/XotA£UOl ist wei tel' die von 
Belo ch zuel'st betonte Tatsache von Bedeutung, daB fur sie von den 
Konigen eigene Richter bestellt wurden; diese Auffassung legt wenig
stens del' W ortlaut del' bei Athenaus aus Demetrios von Skepsis an
gefuhrten Stelle (XV 697 D): ~tUIXO't~~ j3IXO~).£%rov 'troy ;CeQ£ 't~v Alo).{~/X 

wahrt wird, wei! sie in ein anderes Land wandel'll und daselbst h6here Kulturen 
einzufiihren haben 151-153: o'I'cxv ii' cxirr;ovr; &yaYll' El. rovr; 1tIlOHIlT)/LI",ov. r01tov. 
el'r; r' olxooo/Llcx. oillLwv cxfJrol. iic6aEt. T!J1tOV ~)tuarcp xcxt Xc6(lCXV Ei. YEW(lYLCXV xcxt 
rpvrdcxv &/L1tEAW"" )tcxt &.EAEi. rwv !lIt rijs yijs xcx(l1tWV &v7)aEt. E1I:t 1i'I'1) oli)tcx. 
Wir stehe'n also vor einer Art Emphyteusis. Zu bemerken ist aber, da.6 wir es 
nicht mit einer Landschenkung an Soldaten zu tun haben. 

1) Z. 17 if.: 1tE1t[lla]xcx/LEV Acxooixll IIavvov xc6WrjV ncxt 'I'1]v BiX(lw xcxi 'I'~v 

1t(loaov I acxv Xc6(lCXV .ji xc6WI1 . . • . . (23) KCXt d !'LVES El. 'I'~v xro[lla]v 'I'av'I'1)v 
E/L[ 1tl] In'I'ovaw 'I'ono£ )tat 'I'ovs lInu(lXovTClS afJ.o[ls A ]~~~[S na] I vo£xlovs av." 'I'oi. 
v1ta(lxovaw niXaw Kat avv 'I'cxis [-rov E] I va'I'ov xat nEv'I'1)XOlJ'I'ov Ii-rov. nlloaoiio£s 
&(l[yv]l(llov 'I'cxAav'I'wv 'I'1l£aKo.,,-rcx. 

2) S. die Fortsetzung der 0 ben ausgeschriebenen Stelle, Z. 27: O/LOLms iii; 
KCXt cI.' !'LVE. !ll [)t] -riis xc6lIT) •• cxv.1)r; f./,E'I'1)AT)Av4taaw Els &Uovs -ronovr;. 

3) Es ist interessant, zu sehen, in welcher Vi eise die Lehre von der iiila 
bei der Teilung des Gebietes einer xc6lIT) gehandhabt wird. Aristodikides solI 
z. B. Land im Gebiete Petras bekommen, wohl mit den dasselbe beackernden 
').,ao{. Da das ihm geschenkte Territorium vom Territorium Petras abgetrennt 
und Stadtterritorium wird, so sollen demgema.6 auch die AaOt diesel' Landereien, 
welche in Petra wohnen, natilrlich nicht mehr in Petra bleiben, sondern ihren 
W ohnsitz auf dem Lande nehmen. Da aber das Verbleiben au.6erhalb dem 
wohl befestigten Petra gefahrlich ist, so erwirkt AntiochoB bei der Schenkung 
den ACXOt die Erlaubnis, in Petra bleiben zu dilrfen. In Petra werden also 
die betre:ffenden I.aot, um sich nach agyptischer Weise auszudriicken, IhtiSEVO£. 
S. Dittenberger, Or., 221, 46:ff.: ot oE paa£A£xOt ACXO/. ot EX 7:0V 'I'o/nov, EV 6J£ 
!lauv i} IIE'I'llcx, ECtII POVAWV-rCXt o[n<iv Iv 'I'ii£ IIt!r(la£ &arpcxAElcx. EVE)tE avvnuxXcxp.EV 
'AIlUJ'I'O I < 'I'O )rJ£xlo1jt liXv cxfJrov. Oi)tEiv. 
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(Beloch, Griech. Geschichte III, 1; Cardinali, II regno di Pergamo, 
186,4) nahe, denn {Jao~A~'Krov als gen. plur. von {JaoLAL'KtX aufzufassen, 
ist weniger wahrscheinlieh. Diese besonderen tJL'Kao7:a~ bringen uns 
VOl' allem die agyptisehen AaO'KQ{7:aL ins Gedachtnis; diese letzteren 
spielten aber in Agypten eine viel wichtigere Rolle als diese &'Kao7:a~ 
in Kleinasien; noch mehr aber erinnern diese tJL'Ka07:a/' an die im 
1. Kap. beleuehtete Ausnahmestellung der {JaoLAL'Koi ycOJQy01 Agyptens 
in bezug auf die Gerichtsbarkeit. Zu notieren ist es, daB die Trennung 
del' riehterlichen von der administrativen Gewalt in Kleinasien ein 
weiteres Entwicklungsstadium bezeugt als dasjenige, zu welehem das 
ptolemaische Agypten gelangt ist; wenigstens scheint es, daB dadurch 
den laoL {JaoLAL'KOL ein effektiverer Gerichtsschutz zuteil wurde als in 
Agypten. 

Sei dem abel' wie ihm wolle, die Summe der angefuhrten Nach
richten bezeugt uns, daB die Aa01 {JaoLAL'Ko1 eine eigene Bevolkerungs
klasse Kleinasiens waren, welche als solche aueh in del' Gesetzgebung 
hervortrat. Wir stehen also hier Val' einem ahnlichen Prozesse wie 
in Agypten: die iibernommenen Zustande werden von den hellenis
tischen Konigen keineswegs abgeschafft, im Gegenteil, sie werden 
durch eine wohl durchdachte Gesetzgebung reguliert und in feste N or
men gebracht. Eine weitere Frage ist die, was mit den lao/' {JaoLA£
%01 geschah, welche, wie im FaIle del' Laodike, mit den betreffenden 
Grundstiicken Bestandteile einer Stadt wurden.1) 

Eine direkte Antwort auf diese Frage mBt sich vorlaufig nicht 
geben, einige Vermutungen durfen wir aber doch wagen. 

Abhangige Bevolkerungsklassen, welche, teilweise infolge einer 
Eroberung, als Borige das Gebiet odeI' Teile des Gebietes einer Stadt 
zu beackern hatten, waren den Griechen im Mutterlande und in den 
Kolonien ganz gelaufig (s. die Zusammenstellung der Zeugnisse und 
der Literatur bei K. J. Neumann, Bist. Z. 1906 B. 60, 27ff.). Auch 
in Kleinasien scheinen sie sich eingebiirgert zu haben, wie es die Bei
spiele von Byzantion, Kyzikos und des pontischen Berakleia bezeugen 
(N eumann, 30). Die Formen diesel' Horigkeit waren wohl je nach 
den Verhaltnissen und der geschichtlichen Entwicklung verschieden; 
verallgemeinern durfen wir hier gar nichts. 

So scheint, wenigstens in der hellenistischen Zeit, die Abhangigkeit 
der einheimischen Bevolkerung von den zugewanderten Griechen im 
Gebiete del' ionischen Stadte weniger ausgepragt gewesen zu sein, als 

1) tiber die soziale Lage der /.a01 vgI. die knappen zusammenfassenden 
Worte M. Webers, Handw. der Staatw. Art. Agl'argeschichte S.128 (S. A.). . 

17* 
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z. B. in Herakleia, gefehlt hat sie auch hier nicht. Denn es sind z. B., 
wie auch Hiller von Gaertringen meint,l) die IIe&elS des prienensi
schen Gebietes (Inschr. v. Pl'. 3, 15, vgl. 17) nicht andel's zu verstehen: 
das Verbot, welches an Megabyzos ergeht, Landereien in ihrem Ge
biete zu kaufen (Inschr. v. Pl'. 3), uud die Hilfe, welche sie den Magneten 
gegen Priene geleistet haben (ibid. 14, 15, 16), lassen sich auf andere 
Weise nicht erkHiren. DaB sie einheimische Bewohner des stiidtischen 
Gebietes waren, HiBt sich nach del' Analogie von Kyzikos, Herakleia und 
Zeleia (Di ttenberger, SylP 154) vermuten. 

Das Vel'haltnis diesel' einheimischen Bevolkerung zu den Biil'gern 
del' gl'iechischen Stiidte und zu dem von ihnen beackerlen Boden 
wil'd wohl je nach den Stiidten verschieden gewesen sein. In den 
uns bekannten Fallen sind es teilweise Leibeigene nach del' Art des 
Mutterlandes, etwa wie die spartanischen Heiloten, teilweise nur steuel'
pflichtige Besitzer del' von ihnen seit alters her beackerten Gl'und
stUcke. So heiBt es in den Inschr. von Pl'. 3, in einem Ehrendekret 
Z. 12ft'.: rfJs DE lYXT:rj6W lXX(J~ 'rctA,avuuv lJ[iVTe] I &7tSxovo1]S 'rWV oQOJv 
'rWV 7tQOS T[ ~]v 'E<peoC1][V lt~ EJ:.l.aooov~ oTaOimv Oixa 'rWV os XTTj/LchOJv 
6v [oi IIe] 1 O£slS xiu'rlJ vun lt~ Elva~ aVTip UT[ ?)Joao&a~. 2) Die Lage 
der Phryger, welche im Gebiete von Zeleia wohnten, wird in del' zur 
Zeit Alexanders gesetzten Inschrift Dittenbergel', SylI.2154 folgender
maBen bestimmt Z. 3f.: &vsvQsu~[sJ I 'rWV XOJQtmv 'rWV 01J/LOo{mv ooa /L~ 
oi (%)11 Qvrss lXOVTSS <p6Qov id.l.eov. Der Boden ist also danach Staats
boden, welcher abel' in, wohl erblichem, Besitze del' Einheimischen ist. 
Diese einheimischen Besitzer sind del' Stadt zinspflichtig. Es sind 
also ganz dieselben Verhaltnisse wie diejenigen, welche 'die Lage del' 
.l.aol (3ao~.l.~"o£ charakterisieren: statt des Konigs erscheint nur die 
Stadt als der Eigentiimer des Grund und Bodens. 3) 

1) Inschriften von Priene Einleitung S. XIll; er nennt sie: "die zumeist 
barbariBchen Einwohner der Maanderebene und der eigenen Dorfer." 

2) Vgl. Inschr. v. Pro 16, 9-10; leider ist die Erganzung dieser fragmen
tierten Zeilen fraglich. Hie k s erganzt: li[ nl I t:o &/LEWOV t:~v XcbQctV "t"avr1Jv] 
"at:af1l(EVa~tiW l1s8£Eva[w I l(ctt:o£xouaw a-ot:~v vE/l-Ea4Tct£ 1l]d'OIl'ct/l-tiV. 

3) Es scheint, daB diese Einheimischen die iibliche d'El(a"t"1j bezahlt haben, 
S. Dio Chrys. ad Nicomedienses (or. XXXVllI), 26: l}/l-siS d'f !Xv ano/,apw/LEv 

1:0 nQwniotl a/Laxsl nal}a8ov"twv a-ot:o "t"Oiv N£KaEwv, non(lct 1..1j1/JO/Ls4Ta "tOVS tpo(>ovs 
Ql!s VUV Sl(Eivot I..ct/l-~avova£v; ..•• ~ d'Exat:a!l < d~s > na(l<X t:wv B£4Tvvw" Extilvots 
il..anov nal}/So/Lcv. Ein Zeugnis zugleich fiir die Standigkeit der VerhiUtnisse 
und ihr Fortdauern bis in die romischen Zeiten. Die ziemlich giinstige Lage der 
steuerpflichtigen einheimischen Bevolkerung in Kleinasien, verglichen mit der Lage 
2. B. der spartanischen Heiloten, kann ebensogut aus den Eigentumlichkeiten der 
Besiedelung Kleinasiens durch die Griechen, wie auch als Produkt einer Ent
wicklung erklart werden. Es ist bekannt, da6 im Laufe des HellenismuB die 
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Daneben aber sehen wir dieselben Phryger als Leibeigene privateI' 
Personen. Besonders charakteristisch ist es, daB sie mit dem Grund
stucke zusammen von del' Stadt als Ehrengabe verliehen werden, was 
ihre Stellung als Leibeigene del' Stadt besonders stark unterstreicht. Dies 
ergibt die zuerst von A. Wilhelm richtig gewurdigte Inschrift aus Zeleia 
Ath. Mitt. IX, 58 = Gr. D. J. 5533 e (Wiener Eranos zur 50. Vel's. d. Phil. 
und Schulmiinner in Graz 1909, 132). Sie lautet: KAsavoQon IIaQ

t-tiVOVTOS cflQyit:rl~ yevo,uEvon rf/s ~6AsroS Oovva£ ~/L£UA1}Q£OV oaodrlS, 

XA~QOV 8V run ~cotro£, otxtr;v, xf/7tov, uEQa/LOV a/LcpoQErov Euar6v, 

Acrov aVToLuoV, &dluav &yoQatrov t:eASrov xaL ~QocoQtr;v, aflTun xUL 

ixy6vo£S, ua/' odcpavov XQvocov. Wilhelm bemerkt dazu trefflich: 
"Nach Cramer, Anecd. I, 265, beigebracht von F. Bechtel, hat Heka
taios den Herakles als AcroS des Eurystheus bezeichnet. Acros avTO£xos 

ist del' Leibeigene samt dem Hause, vermutlich auf dem XAf/QOS lv 

rWL 7tSO{roL (vgI. die oben angefiihrten Inschriften von Priene) ansiissig; 
ebenso gehen die AaoL auf der Domiine bei Kyzikos 7tavotx£OL ovv ToiS 

V7tcl.QXovo£ aVTois ~iXo£v in den Besitz del' Laodike fiber." Doch 
werden wohl auch im Falle solcher Uberweisung an einzelne Kleroi
inhaber die lao/' nUl' die iiblichen Zinse an dieselbel1 gezahlt haben, 
wie die oben angefiihrten Worte del' Inschrift Dittenberger, Syll.s 
154 zeigen. 

Diese Einheimischen sind es wohl, welche 6fters in Kleinasien 
als eine besondere, mindel' berechtigte Bev6lkerungsklasse der stiidtischen 
Territorien, als xaTO£XOVV'fcS odeI' ~aQoLxOVV7:CS, in den Urkunden be
zeichnet werden. Die Nachrichten fiber diese Bev6lkerungsklasse sind 

Heilotie in Sparta im Absterben begrift'en ist (N e u mann a. a. 0.78), ebenso scheint 
in Heraklea die richtige Leibeigenschaft der Maryandiner spater sich in die Lage 
einer einfach zinspfiichtigen Bevolkerung (OCO(lo<pO(!O£ s. die Zeugnisse bei Neu
mann a. a. O. 74) umgewandelt zu haben, vgl. unten S. 263, 1 uber die thra
kischen Kometen bei Kyzikos. Ahnlich ist wahrscheinlich auch die Lage 
der YECO(lyot in Kyrene s. Josephus Ant. Jud XIV, 115: 7:fT:ra(lES (<pv/'al) I (J'1]6a1l 

iv 7:il :n:O/'H 7:W1I ]{v(l7)1IaLcov 1) 7:8 7:iiw nO/,£7:W1I leal ~ 7:W1I yECO(lYwV 7:(1£7:7) (J' ~ 7:WlI 

/LE7:uL1IwlI "at 7:EUX(l7:7) 1; 7:WV 'Iov(Jaiw1I. Die YECO(lYOt sind also keine Burger, 
stehen aber in der Aufzahlung vor den Metoken und Juden. Mit den Zostanden 
in Nikomedia sind die bekannten Stellen, welche das Vorhandensein von leib
eigenen bithynischen lao/. bei den Byzantiern bezeugen (Polyb. IV, 52, 7; Phy
larch os bei Athen. VI, 271 b = FHG. I, 336), zu vergleichen; besonders charak
teristisch ist der Name /'aoE, welchen Polybius gebraucht, vgl. Chylinski im 
Zurnal Ministerstva Narodnago ProsvieiiCenia 1903, 108ft'. (Wilhelm 1.1. uber
sieht sowohl den Aufsatz vonChyliflski wie den vonNeumann, wenn e1' davon 
spricht, daB die Polybiosstelle unbeachtet geblieben iet); vgl. auch Lebas
Waddington, 1178 (Hadrianopolis in Bithynien), wo neben den iv"elt(l!f£EVO~ 

zweimal oL 7:~11 &y(lo£)~11X1I "CnOIlWV1I-rES oder na(!OL"OVVHS genannt werden. 
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zuletzt, kritiseh gesiehtet, dureh Cardinali zusammengesteilt worden 
(Note di terminologia epigraphiea, Rend. d. r. Ace. d. Lincei XVII, 1 
(1908),192, 194 und 196).1) Mit den Aaot [3a6~A~"ot zueammell bilden 
diese "aro~"o~ und xa(Jo~"o~ die sog. l{tVl} Kleinasiens, welehe neb en den 
grieehisehen nOAE~S ofters genannt w!'lrden, wo es darauf ankommt, die 
ganze Bevolkerung Kleinasiens kurz zusammenzufaseen (e. Z. B. Ditten
berger SylP 347 (48 V. Chr.): 'EqJE(itwv ~ [3ovUJ "a~ 6 (}ijp,og "al al 
lXHa~ 'EU'l1v~"d] I xOAE£g al EV .,;ij~ 'A6{a~ "a[.,;]o[~"oih"at] I "d .,;a 
l{tV'I1).2) 

Diese "a";Ot"O~ oder "a.,;o~"ofJVTEg wohnen in Dorfem (besonders 
eharakteristisch dafur ist die Inschrift Ath. Mitt. 1878 (Ill), 57-
Kaiserzeit: "a.,;aAEtxw .,;[jj .,;Wv TE£](Jl}VWV "arot"{fJ X(>ij[6£V vo]wiis "d 
"a(Jx[ Ii] tag &Y(Jo[ if "aAovp, ]ivov . ... [tva ol "w ]fLijra~ x'!wv.,;at "d 
"a[(Jnwv ].,;a~ a{rcrp), haben wenigstens in der spiiteren Zeit eine Art 
Selbstverwaltung (sie haben, wie die oben angefuhrte Inechrift zeigt, 
sogar das Recht, Land als Gesamtheit zu besitzen) 3) und sind wohl 
der Stadt zinspflichtig. 

Ich kann auf die Lage dieser stiidtischen "a'to~"Ot und x&(JOt"Ot 
hier nieht niiher eingehen (es scheint, daB die letzte epigraphische 
Reise in Lydien, welche fur das Wiener Corpus unternommen worden 
ist, neues wichtiges Material fur diese Frage zusammengebracht hat, 
S. v. Premerstein, Klio IX, 137), wie lockend auch so ein Unter
nehmen sein konnte. Wichtig ist es fur mich vor allem, daB diese 
"&ro~"ot so auffallend iihnlich unseren [3a6tA~"ol YEW(JYOt sind. 

Es konnte also sein, da.6 auch die Aaol [3a6tA""ol der fruheren 
koniglichen xro(Ja, in den Fiillen, wo sie samt dem Gute und ihrer 
"roP,'I1 zum Stadtterritorim geschlagen wurden, im Verhiiltnisse zur 

1) Es geschieht Z. B. in Priene nach dem III. Jahxh. der PedHier keine Er
wahnung mehr, wo aber in den spateren Inschriften die ganze Bevolkerung des 
prienensischen Ge bietes zusammengefaBt werden soIl, heHU es: 01 noU~cxt xai 01 
"CX~OtxOii'JI~ES nJ'JI ~E nOAw xcxi ~11'/I Xo,QCX'JI, S. Z. B. Inschr. V. Pro 104, 17 und ofters; 
fiir n&(>otxot und X&~OLXOt in Priene S. Inschr. v. Pro Index IV, 2 S. 244. 

2) S. dariiber Brandis in P. W. R. E. II, 2, 1556f. Seiner Auffassung der 
',f}-"71 kann ich aber nicht zustimmenj Droysen, G. d. Hell. III, 1, 81 hat hier 
m. E. das Richtige gesehen. 

8) Vgl. auch Dittenberger, Or. 488, wo in einer xo,E'7I des Gebietes von 
Philadelphia Volksversammlung und Gemsie bezeugt sind. Dieselben fassen den 
BeschlllB: IlLEAea,f}-cx£ ~ov vn[&QX]o,,~cx ctV~Ors &)'(>ov ev 1:oiS llllots 3Qo/~ [~oJn91 
1:tjJ AE)'Op,l'JI91 ~)'IW-oo"os /L&['JIIl](>ctLS, vgl. Buresch, Aus Lydien 2ff.j Ohapot. 
La province romaine d'A.sie, Paris 1904, 98ff. bes. die friihhellenistische Inschrift 
BOH. X, 486f. Mit den J1.)'&,f}-oovos E'tifl<lQCX£ ist der mysische Grenzstein Lebas
Waddington 1095: 8Qo£ Mcx"ll(>wv xa1 rct"VCX~71vov zu vergleichen. Die Bezeich
nung erinnelt an die Mappalia Siga A.frikas. 
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Stadt zu "ct't'o£"OVV't'Eg, zu einer in einer "cOp'll wohnenden biirgerlichen 
Landbevolkerung wurden. Ihre wirtschaftliche Abhangigkeit von dem 
Grundherrn wurde dadurch natiirlich gar nicht geandert, besonders 
wenn auch im Gebiete einer Stadt fUr die nichtbiirgerliche Land
bevOlkerung die Lehre von der l'}t« galt. Doch auf weitere Ver
mutungen will ich mich nicht einlassen. Eines noch mochte ich aber 
hinzufiigen. 

N ach der Analogie der "wp,en und "ct't'O£"tlX£ eines Stadtgebietes 
zu urteilen, ware es vielleicht moglich, auch fUr die "wp,«£ der 'X,cO(}1X 
plXod.£,,~ eine gewisse Selbstverwaltung vorauszusetzen, wie wir sie 
spater in den "Wp'IX£ der kleinasiatischen Giiter der romischen Kaiser 
trefl'en. Es scheint iiberhaupt, daB in dieser Zeit sich eine selbstandige 
Komenverfassung neben der Stadtverfassung ausgebildet hat: in voller 
Entwicklung trefl'en wir dieselbe in den stadtearmen Gebieten Thrakiens 
und Syriens. In diesen Landern hatte sich die Komenverfassung, wohl 
auf dem Grunde einer Gensverfassung, aber doch theoretisch im Be
reiche der 'l,cO(}1X P«o£l£,,1j, entwickelt.1) Doch diese thrakischen und 
syrischen Zustande bediirfen weiterer Untersuchung, in welche ich 
mich hier nicht einlassen darf. 

Wie ist nun die wirtschaftliche Lage der l,,02 P«I1£A,£"ol zu beurteilen? 
DaB die A,1X02 alteingesessene, erblich auf dem Gute bleibende und eine 
und dieselbe Parzelle bearbeitende Bauern sind, ist auch ohne direkte 
Nachrichten dariiber klar. Wie hoch aber ihre Besteuerung war, laBt 
sich mit Sicherheit nicht entscheiden. Die Laodikeurkunde redet von 
30 Talenten Silber als den ,,('ooo,}o£ des Gutes, dagegen spricht die Sy
noikismosurkunde des Antigonos von groBeren N aturalhestiinden, welche 
die 'l,cO('1X CPOlloAo'}'ovp,ivll ergab. Auch Ps. Aristoteles bezeugt uns eine 
Naturalabgabe, die hE"&''t'll, und dieselbe Quote fiir die Benutzung des 
Konigsackers nennt die pergamenische U rkunde des Biindnisses zwischen 
Smyrna und Magnesia. Es scheint danach, daB es meistens Natural-

1) Besonders charakteristisch fUr die thrakischen Zustande auf dem Gebiete 
Kleinasiens und die Schicksale der thrakischen Bauem Kleinasiens ist die vor 
kurzem von Hasluck publizierte Inschrift aus dem Gebiete von KyzikoB (Journ. 
of hell. St. 1904, 21). Es ist eine Weihung an den Zeus Chalazios Sozon. Die 
!nschrift lautet: e~lXx£oxcop,iirln rtji .ftEtji 'r7}'11 O''r7jU1/'II xlX.ftd~Q)O'IX'II .fJnE~ evxlX~nllXS 

xlXl &P'}..IXPllXs 'raw xlX~naw xlXl .fJnE~ .fJi'£EllX~ xlXl O'/XI'r1/~llX~ 'raw i'Eox'rE£'rcii'll xlXl 'rcii'll 
O''I1'11E~xop,i'llQ)'II ini 'r(W .fTe(w xlXl XIX'rO£XOV'll'rID'II e~lXxllX'II Xo,p'7I'II. ME£8llX~ X'r~&'rQ)'IIOS 

'rtji .ftErp xlXl 'ro[E'~ X/XI ]P,*IX£11 xd. Zu den i'Eoxnl'rlX£ vgl. CIGr. 3695 b. Die xo,P,1/ 
gebort wohl zum Gebiete der Stadt Kyzikos, und doch scheinen die XfD[Jij'rIX£, wie 
in Priene und anderswo, i'EOXT:Ei'rCt£ zn sein (denn in den i'Eoxni'rlX£ die Land
besitzer von Kyzikos zu erkennen, verbietet meiner Ansicht nach der W ortlaut 
der Inschrift: es sind wohl die e~ax£OxfDp,ii'rlX£ selbst). 



264 III. Sizilien und Kleinasien. 

abgaben waren, welche die lao~ {Jaotl£xo~ leisteten, und es ist wenig
stens wahrscheinlich, daB sie ofters als eine (}EXcX?:1') der Produktion 
berechnet wurden. SoUten weitere Nachl'ichten diese Vermutungen be
statigen, so hatten wir ein weiteres wichtiges Zeugnis uber die recht 
milde Behandlung der lao~ durch die seleukidischen Konige. Man 
mochte sogar meinen, daB dadurch eine Annaherung der J..ao~ an die 
ubrige Bevolkerung vollzogen wurde, welche die Lage der llXo~ in 
wirtschaftlicher Hinsicht vielleicht vorteilhafter machte als die Lage 
ihrer Bruder in den Stadtegebieten. Die milde Besteuerung macht es 
vielleicht auch verstandlich, weshalb die Konige in bezug auf die r.,roQIX 
(Jaotl,xTJ so freigebig sind: der Verlust einer so niedrig berechneten 
Steuer wurde leicht durch die entsprechende Steigerung der q;6Qot 
einer Stadt, welche dadurch vergroJ3ert wurden, kompensiert. AllCh 
eine Verwandlung einer "ro/L'YJ in eine Stadt brachte mit sich nur die 
Verwandlung der Naturalsteuer in eine Geldleistung seitens der neuen 
Stadt. Doch bleibt auch dies, wie das meiste in diesem dunklen Ge
biete, vorlaufig nur eine, dazu eine unsichere Vermutung. 1) 

Eine weitere, auch mit Sicherheit nicht zu entscheidende Frage 

1) lch mache hier noch einmal a.uf die von Kohler so meisterhaft erkliirte 
Urkunde, welche vom Synoikismos der beiden Stiidte Teos und Lebedos handelt, auf
merksam, Dittenberger, SylP 177 = Michel 34; Kohler Sitzb. d. B. Ak., 1898, 
18 vgl. Kaerst, Geach. des hell. Zeitalters II, 1, 360. Die MaBregel dea Antigonos 
in bezug auf die Versorgung der Stiidte mit iiberseeischem Getreide (vgl. Francotte 
Melanges Nicole, 135ft'.) erkliirt sich hauptsiichlich aus dem Bestreben, fiir das 
Korn der xthQa tpoQOI.O)'OVII'EV7j ein nahes und sicheres Abaatzgebiet zu finden. 
Man sieht, wie unbequem die groilen Massen von Getreide rur eine geordnete 
Finanzverwaltung waren; sie waren zwar ein grotles l'lachtmittel, besonders den 
immer kornbediirftigen griechischen Stadten gegeniiber, aber sie erforderlen Fiir
sorge und machten die Regierung zu einem Grotlhiindler, was fiir sie nicht immer 
bequem war. Viel handlicher waren die Geldbeitriige del' Stadte. Interessant 
ist es, die Politik der Ptolemaer in dieaer Hinaicht zu verfolgen (a. P. W. RE. 
mein Art. Frumentum p. 8jSA.). Es entspricht ganz der Tendenz der gekron
ten Getreidehandler, wenn sie den von ihnen abhangigen Stadten die Korn
zufuhr aus anderen Gebieten als Agypten nur ausnahmsweise erlauben. Zu 
den in dem oben angefiihrten meinen Artikel zusammeDgestellten Nachrichten 
fiige man noch die bekannte samothrakische lnschrift CD itt., SylJ.2 221) aus der 
Zeit des ersten Euergetes hinzu; hier bitten die Samothraker den Hippomedon, 
er solle fiir sie erwirken, dati der Konig und die Konigin Z. 24 ft'.: lIal a[il"ov 
,la ]a)'m)'~[v] nal ch·il.Etav oo-&[va£ l"1j£] II n[ 6]J.E£ [ill] X'QQo,,?jaov nat &110.floEv 3.f1oe'/l 
afn:w£ e-ilxaLQO'/l cpr alvB ]l"a£ ,[l]va£. Man aieht, dati die Ptolemaer nur ungern 
die Einfiihrung des Getreides aus anderen Orten als Agypten iiberhaupt erlaub
ten, und wenn schon, daDn mit der Verpflichtung, Steuern dafiir zu bezahlen. 
Fiir den Kornreichtum der ersten Gebieter Asiens aind die N achrichten iiber 
ihre Korngeschenke besonders charakteristisch, s. z. B. Polyb. II, 89, 9 (20 Myria
den) und ofters. 
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ist die folgende: darf man annehmen, daB alle Bearbeiter del' xruQa 

{3ac5tA.o{,f} A.ao~ {3ac5d,£uo~ waren, haben sich auf derselben keine anderen 
BesitzverhiHtnisse entwickelt, spielten auf derselben die griechischen 
Formen der richtigen Zeitpacht mit beiderseitiger Verpflichtung, der 
Erbpacht und der Emphyteusis keine Rolle? Auch hier haben wir 
keine direkten Nachrichten. Die Untersuchnng der agyptischen Ver
hiiltnisse hat uns gezeigt, daB die richtige Zeitpacht, die Erbpacht 
und die Emphyteusis die iiblichen Mittel waren, wodurch das mindel' 
bequeme Land fiir Staatszwecke ausgenutzt wurde. Es ist hochst un
wahrscheinlich, daB die Seleukiden die groBen Strecken des Ihnen 
gehorenden Bodens vor dem Eindringen der griechischen N utzungs
formen bewuBt geschiitzt haben; es ist nicht denkbar, daB der Ver
kauf und die Verschenkung mit Zuschlagen an ein Stadtterritorium 
neben der Bearbeitung durch die }.ao~ {3ac5t).£UOl die einzigen Formen 
waren, um der Privatinitiative einen Zutritt zu del' XruQa {31X6£A£U~ zu 
geben. Der Zufall hat uns abel' keine Nachrichten iiber diese anderen 
Modi del' Ausnutzung iiberliefert. 

Einen Wink, abel' auch nicht mehr, gibt uns vielleicht die schon 
mehrfach angefiihrte Inschrift del' Pitanaer und Mytilenaer. W 0 hier die 
Pitanaer iiber die Beurkundung ihres Landkaufes von Antiochos sprechen, 
fiihren sie unter anderem folgendes an, Z. 137: x[ a]!' cbs f; 7tarX:r1jTIXf} 

T[ ij]s X[ ruQas XVQc ]Ca xd ala TWV irrQcXCJ!w[v i7t~ TijS Ola ]VOP!ijs a[iI]! TOl'S 

iJ7tO TWV xQa-roVVTWV 7tUQEUE[XruQt)TO. Es scheint hier auBer del' nar

XTt)T:£Xf} uVQda noch eine schriftliche naQaxruQ1jo£S seitens del' (friiheren) 
Besitzer des Landes, welche bei del' OLCtVO/L~ des Landes, wohl der 
Abgrenzung desselben nach dem Verkaufe, geschah, erwahnt zu werden. 
Die intxQaTovvus als Aao;' zu deuten ist unmoglich, sie mit dem Konige 
gleichzustellen noch weniger denkbar, es bleibt nur iibrig, an die Vor
besitzer des Landes zu denken, welche ihr Recht in irgendeiner Weise 
von dem Konige erworben haben. 

Wie kann man sich nun dies en Ubergang del' koniglichen Domanen 
in die Hiinden del' Privatbesitzer und Privatinhaber vorstellen? 

Es ist bekannt, daB der griechische Staat der vorhellellistischen 
und die grieehische Stadt del' hellenistiscben Epoehe neben dem Privat
besitze, welcher die Grundlage ihrer okonomisehen Existenz darstellte 
und durch die Elc5CJ!OQaL dem Staate dienstbar gemaeht wurde, seine Wirt
sehaft auf der Ausnutzung der rij o1j/L0c5(a - des Staatslandes basierte. 
Dieses Staatsland wurde teilweise von einer mehr oder weniger horigen 
Bevolkerung bewirtschaftet; die fortgeschrittenste Form dieser Horig
keit, welche sieh am weitesten von den Uberbleibseln des griechischen 
Mittelalters entfernt hat, war die uns, hauptsachlich in Kleinasien, be-
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kannte Form der Bearbeitung des Staatslandes durch die Einheimischen, 
welche dem Staate einen cp6qos zu leisten hatten (s. oben) und eine 
minderberechtigte Klasse der Bevolkerung bildetenj es waren die 
stiidtischen AlXot, welche wohl den {j1X(J£l£uo! llXot analog zu beurteilen 
und aufzufassen sind. Daneben aber existierten auch andere Formen 
der Bewirtschaftung des stadtischen Bodens: nicht jede Stadt hatte 
eine horige Bevolkerung zur Verfiigung, und nur selten war dieselbe 
zahlreich und wirtschaftlich forlgeschritten genug, um das ganze Stadt
territorium bewirtschaften zu konneni auch bildete diese horige Masse 
eine groBe Gefahr fiir den Staat: nicht umsonst fiirchten sich die 
Prienenser vor ihren IIE8£8is. Deshalb werden wohl auch die zins
pflichtigen einheimischen Bauern von del' Stadt streng beobachtet und 
ihr Wachstum an Zahl und an Reichtum eher gehemmt als gefordert. 

Die meisten Stadtliindereien wurden demgemaB in anderer Weise 
bewirtschaftet (darunter rechne ich auch die Liindereien del' Tempel und 
anderer politischer und religiOser Korporationen). Soweit wir aus 
dem sparlichen Materiale erschlieBen konnen, scheinen dabei in den 
alteren Zeiten hauptsiichlich die Formen del' Zeitpacht vorgeherrscht 
zu hahen. I ) Dazu tritt aber schon in dem IV. Jahrh. die wohl aus 
viel friiherer Zeit stammende Form einer unbegrenzten oder erblichen 
Pacht, welche wohl zuerst aus dem Bestreben, unkultivierte Land
stucke zu ameliorieren, entstanden ist.2) Es ist die uns aus Agypten 
schon bekannte Form del' UIX'tIXCPVT:EV(J£s, welche aber dort andere 
Formen angenommen und zu anderen Resultaten gefiihrt hat: es ist 
bezeichnend, daB wir in Agypten keinen richtigen Emphyteutenkontrakt 
haben und daB durch den Kauf aus dem (ja6£l£u6v, wenigstens seit der 
romischen Zeit, ein richtiger Privatbesitz begriindet wirdj ich erinnere 
abel' daran, daB auch andere Formen del' emphyteutischen Pacht, For
men, welche an die griechische viel mehr erinnern, in Agypten exi
stiert haben - ich meine die Pachten von unbegrenzter Dauer mit 
Kulturpflicht. 

Zu dieser Form del' Erbpacht mit A.meliorationspflicht gesellt sich 
friih die Erbpacht auf dem kultivierten Boden. Diese Form bliiht 

1) S. Dareste, Haussoullier, Reinach, Inscr. jur. gr. I, 251:ff. und 265:ff. 
Fiir Aristoteles ist die Vergebung auf zehn Jahre eine Regel der Staatslandpacht 
iiberhaupt (Arist: .:4.a-. nol., 47). 

2) Mitteis, Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum, Abh. der sachs. 
Ges. XX, IV (Leipzig 1901), 6:ff., vgl. J. Borozdin, Bemerkungen zur griechischen 
Emphyteusis, Hermes (russ.), 101:ff., 126:ff., welcher letztere auf die Wahrschein
lichkeit allmlihlicher Entwickelung der griechischen Erbpacht aus der Zeitpacht 
anfmerksam macht. 
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im zweiten und ersten vorchristlichen Jahrh., wie uns die Dokumente 
aus Mylasa und Olymos zeigen, in Kleinasien 1), ist aber auch anderswo 
zu belegen. Sie ist auch fiir die Stadt- und Tempelwirtschaft be
sonders bequem. 1st es nun denkbar, anzunehmen, daB die Satrapen 
und N achfolger Alexanders in Kleinasien bei der Ausnutzung ihrer 
KonigsHindereien, besonders des Teiles, welcher unbebaut war, diese 
Form ignoriert haben? 

Der Passus des Ps.-Aristoteles, welcher von den t~ux redet, 
scheint uns das Gegenteil zu bezeugen. An der Bezeichnung l'~LlX 

diirfen wir keinen AnstoB nehmen: stellt doch der v6p,or; nwlfJ
't'txog von Mylasa, welcher mit den vielen v6p,o£ -rEloJV£xol und be
sonders mit dem P. Eleph. XIV zu vergleichen ist 2), die Liindereien, 
welche Elr; na7:()£'xa verpachtet wurden, in bezug auf die Steuerpflicht 
den t&a gleich (s. Lebas-Waddington, 404: "a~ YEW(J]YWV-rlX£ Ot 
p,£6.f}w6ap,Evo£ -r~y rfjv xa.f}anE(J xcd o~ A.oLnoi -rar; lMar; YEW(Jytur; A[Q

ra~ov ]'tu£ "u~ 'tar; 'tE El6cpoQar; ~£O(J.f}c1}(1ov't(t" na6lXr; ["d -ra] n(Jo6-
:dn-rov-ru . Ax -rov P(t6£).£XOV ~ [no)." ]nxoil xa.ftanE(J xal Ot -rar; lMas 
rEW(Jyt(tr; YEW(JyoVV'tEr;) und werden doch die vom Konige in Emphy
teuse vergebenen Landereien in Agypten zu steuerpflichtigem Land
besitze. 

Vielleicht besitzen wir auch eine direkte Nachricht iiber die 
Emphytense auf dem Konigslande. Ich meine die bekannte Insehrift 
aus Gambreion (Ditten berger, Syll.2, 155; Inser. jur. gr. I, 257). Zwar 
ist sie allgemein als ein rein privater emphyteutiseher Kontrakt auf
gefaBt worden, aber ich habe mehrere starke Bedenken gegen diese 
Deutung.S) Der Anfang mag noch gehen: @EOS -rvXfJ &y(t.f}1}. I Bu6£

lEVOV'tOr; 'All E~aV~(lOv E-rE£ iv i ~EXa7:W£ MEvavuT(l ]ov 6a-r(JanEvov'to: g 
inl nQv7:av£Or; 'I6\ ay6(lov, aber nun das Folgende: K[(l ]U7:EVar; E\UWXCV 

'AQ£67:0p,SV\E£ yfj(v) (¢)£(l)rw &(QY)ov II E:W£x{6a£ nQor; T:W£ I CPV7:W£ (T:6)/') 
i1C~ KQIX'Uv\u CPV7:Ev.f}SV7:t; die GroBe des in Emphyteuse vergebenen 
Landes wird sehr unbestimmt angegeben - 170 x6nQo£ als Aussaat, 
die Grenzen nur durch das obige ganz allgemeine n(lOr; 'tW" CPV7:W£ 

1) S. die Zeitbestimmung bei Judeieh Ath. Mitt., XIV. 367tf. 
2) Lebas-Waddington, 331, 14: 1) ltv XIXt orpHl1j-lTfl KCtT/!t ~ov %col1jnxiw 

VO/LOV %IXQU ~oii /LtG-lTCOf1IX/LEV[O'V vgl. die Insehriften des Thraseas, bes. Inser. jur. 
gr. I, 247 e, 12:1f.: ~ BE %Qo:stS i!IJ~IX£ ~oii rpoQov ~KrXf1~O'V i!~o'Vs ~ois rWO/LEVOtS 
~IX(/L)lctts #js I qJVlfjs %(!rXIJIJo'V(j! KCt~U ~bv %COI.1jnKOV VO/lov %Ct(!U ~oii i!xov~os Ctfmx. 
Das Verpaehten naeh einem vOILes tiwijs bzw. %COJ,1j~LXOS VOILOS ist fur da.s Staats
land charakteristiseh, 8. die Urkunde in den Inser. jur. gr. I, 251 :If., und die be
kannte Urkunde aus Thisbe. uber welche im IV. Kap. das Notige gesagt ist. 

3) V gl. Mit t e is, Erbpacht, 6, 2, welcher aueh dies en Fall fUr "durchaus 
unsicher" erkliirt. 
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bestimmt, del' cpo(,JOS gar nicht bestimmt - nul' fUr den ui'J7tDS wird 
ein Ohrysus ausbedungen. Auch von den weiteren Bedingungen del' 
Pacht verlautet kein Wort. 1st dies alles in einem Privatkontrakte 
moglich? Ich glaube keinesfalls. Dagegen ist dies alles bei del' V er~ 
gebung durch einen Beamten del' XW(,Ja (Jao£),Lui; ganz erkHirlich: die 
naheren Bedingungen del' Pacht enthielt del' allgemeine vOlLoS 7tco),r;
T£UOS, hier handelt es sich nur urn die Erlaubnis seitens des Beamten 
zur Bepflanzung unter den bekannten Bedingungen. Rei den groBen 
Flachen des unbebauten koniglichen Landes und seiner nul' not
durftigen Vermessung werden auch die unbestimmte Ausdehnung del' 
zu besaenden Grundstiicke und die Allgemeinheit del' Bestimmung del' 
Lage verstandlich. DaB del' cpo(,JOS fur den Garten besonders ausbe
dung en wird, erklart sich wohl daraus, daB er nul' als Akzessorium 
des ganzen Grundstuckes behandelt wurde und demnach del' allgemeine 
VOILOS 7tco),1JnuoS keine Regel dariiber enthalten konnte. 

U nd zuletzt die Wendung 7tQOS TaJ£ I cpvTCi'n (7:an) het K(,Jaw): ct 
cpvuvitivn. Dies E7t1, KQauvct erinnert mich an die Falle, wo in den 
P. Tebt. ein Landstiick als von einem Beamten fur die Staatskasse 
zuerworben bezeichnet wird, und noch mehr an den Anfang del' b~ 
kannten thisbaischen Emphyteusisurkunde A, 2ff.: 0 (Jov10lLlivoS @£o

f3(i)rov xcoQiov d1JiILOo£OV Tils 7tolcws ••• cpvuvoca TWV EX' EILOV YIiCO(,J

yovILivrov• 
Dies alles veranlaBt mich, unsere Urkunde - zwar mit groBem 

Vorbehalte - als ein Zeugnis fur die Emphyteusis auf dem Konigs
lande zu erkHiren. 

DaB wir nUl' so wenig N achrichten von del' Erbpacht auf den 
Konigsdomanen haben, ist gar nicht zu verwundern: haben sich doch 
diese Pachtungen meistens in den am wenigsten erforschten Teilen 
del' hellenistischen Welt entwickelt. Und was wuBten wir iiber die 
Erbpacht auf den Stadtgebieten Kleinasiens, wenn uns ein glucklicher 
Zufall die Urkunden von Mylasa und Olymos nicht bescheert hatte. I ) 

Gesorgt haben die Konige fur ihre Domanen sicherlich. Man 
lese nul' die harten Vorschriften, welche Konig Philipp os von Make
donien (220-179 v. OhI'.) an die Larisaer wegen del' mangelhaften 
Bestellung ihres Territoriums adressiert (Dittenberger, Syll.2, 238 
bis 239; Lolling Ath. Mitt. 1882, G1ff.). Man sieht, daB er daran 

1) Dies Fehlen der Urkunden ist urn so mehr zu bedauern, als es hoch
wichtig ware, feststellen zu k5nnen, ob die Emphyteusis in Kleinasien dieselben 
Formen angenommen hat wie die, welche wir in Agypten konstatiert haben, 
oder ob sie sich weniger von den stadtischen Formen entfernt oder sogar die
selbe Gestalt wie die letzteren angenommen hat. 
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stark interessiert ist, Ditt., SylP, 238, 5ff.: 't'ov-rov ya(J 6VV-rElE6.f}{v-roS 
, \' , .1'" 1'0. ' ", "aL 6vV/-LELV /Xv-row :n'/xvt'oov uta t'IX IPtllo/xVV(JOJ:n'rt :n'E:n'Et6~/Xt ct'E(J/X t'E 

:n'oA.Aa t'WV X(J'YJ(Jt~OJv l6E6-B'/Xt "IX ~ E ~ 0 ~ ,,/X~ -rijt :n'6lu "IX~ -rfJv I XW(JIXV 

~&Uov E;E(Jy/X6-B'7j6E6-B'cu, vgl. 239, 5: ,,/XI, -rfJV XW(Jrt.v ~fJ W6:n'EQ VVV 

ai6XQws XEQ6EVE(J.f}/X£. Desto mehr wird er fur seine eigene Domiine 
gesorgt haben. 

Zwar wird wohl das Reich der Seleukiden sich in besserer Ver
fassung befunden haben als Griechenland im Ill. (s. Ditt., Syll,2, 221, 
wonach Samothrake unter Ptolemaus Euergetes ganzlich verwiistet 
und unbestellt lag) und II. Jahrh., die Ursache davon wird aber zum 
Teile wenigstens anch darin liegen, daB die Seleukiden ihr Moglichstes 
fur das Gedeihen der Privatwirtschaft auf ihren Domanen gemacht 
haben. 

Trotz dem Mangel an uns zur Verfugung stehenden N achrichten 
ersehen wir doch, daB sowohl die Agrarfrage wie auch die politischen 
Aufgaben im Reiche der Seleukiden viel komplizierter waren als die, 
mit welchen die Ptolemiier zu tun hatten. Es fehIte im Seleukiden
reiche auch die fur Agypten so eminent wichtige Tempelfrage nicht. 
Besonders schwierig war dieselbe da, wo die Seleukiden es mit einer 
machtigen einheimischen Priesterschaft zu tun hatten, wie in Babylon, in 
Judaa und lI.uch in manchen Gegenden Kleinasiens, besonders in Pont os 
und Kappadokien, aber auch in Phrygien und wohl auch anderswo. 
Auch die Agrarfrage kam hier in Betracht, denn die Tempel oder 
die Gotter hatten in allen den aufgezahIten Landem groBen Grund
besitz. lch kann auf die babylonischen und jiidischen Verhaltnisse hier 
nicht eingehen: die Frage ist hOchst kompliziert und bedarf weiterer 
Untersuchung, sie liegt auch auBerhalb des Rahmens, welchen ich mir 
gesteckt habe. Die wirtschaftlichen Verbaltnisse der kleinasiatischen 
Tempel unter den Seleukiden sind uns aber leider nur wenig bekannt. 

Ihre wirtschaftliche Verfassung in der vorseleukidischen Zeit illu
strieren uns zwar mehrere Angaben Strabos uber kappadokische, pon
tische, albanische und kilikische Tempel; es ist auch kaum anzunehmen, 
daB die Lage der Tempel in diesen Landereien sich irgendwie in der 
hellenistischen Zeit im Vergleiche mit den friiheren Zeiten geandert 
batte, und sehr wahrscheinlich, daB die Verfassung der phrygischen, 
pisidischen und nordsyrischen Tempel in der vorhellenistischen Zeit 
mit derjenigen in Kappadokien und Pontos durchaus identisch war; die 
Veranderungen aber, welche die zu den Seleukiden in direkten Be
ziehungen stehenden Tempel im m. und n. Jahrh. erfahren haben, 
illustrieren uns leider nur ganz wenige Angaben desselben Strabo und 
sehr wenige lnschriften; am wichtigsten sind der Antiochosbrief fiber 



270 III. Sizilien und Kleinasien. 

den Tempel des Zeus von Baitokaike (Dittenberger, Or., 262) und 
die bekannte Inschrift von Azani (ibid. 502).1) 

Durch die Zeugnisse Strabos kennen wir die Zustande mancher 
kleinasiatischer Tempel in den Gegenden, welche sich fruh von der 
seleukidischen Macht emanzipiert haben, ziemlich genau. Am ausfiihr
lichsten berichtet er libel' die Tempel Kappadokiens und des Pontos. 
Del' wichtigste Tempel in Kappadokien befindet sich in Komana 
(Stra b 0 XII, p. 535); er ist der Gottin Ma heilig. Komana selbst ist 
eine Stadt, ist abel' von Gottbesessenen und Tempelsklaven bevolkert, 
welche alie zum kataonischen V olksstamme gehoren. Dieselben sind 
gewohnliche Konigsuntertanen, sind abel' dem Oberpriester "hOrig". 
Dieser ist ih1' xVQWS (ihre Zahl war zu den Zeiten Strabos etwa 
6000), in seiner N utznie.Bung steht auch das heilige Land, dessen Ein
klinfte ihm zur Disposition stehen. Die Lage dieses Priesters ist eine 
hochangesehene: e1' ist del' zweite im Reiche nach dem Konige und 
gehort zu demselben Geschlechte wie der Konig selbst. 2) 

In gleicher Lage befinden sich auch andere Tempel Kappadokiens. 
Dem komanischen Tempel steht am nachsten del' Zeustempel von Venasa, 
Strabo XII, 537 (2,5): EV dE rf; MO!.J£[l-'Y)vfj 'to icQov rov iv OV'Y)va6o£s 

.d£Os icQOOOVAroV xctT:o£xtav SXov TQ£OXL).JroV 6XcOOV T:£ xat xmQav 

1) Eine einigennaBen erschopfende Behandlung der Frage in der neueren 
Literatur gibt es nicht. Einige Bemerkungen findet man bei E. Meyer, Ge
schichte des Konigreichs Pontos (passim) und bei Th. Reinach, Mithridate 
Eupator, 241. Sehr dtirftig ist die Dissertation Rellers, De Cariae Lydiaeque 
sacerdotibus, Lipsiae 1891. (Fleckeisens Jahrb., Suppl. XVIII, 217:1f.) Vgl. 
O.Hofer, Fleckeis.Jahrb., XLV, II, 759; Chapot, Laprov. rOID. d'Asie, 395:1f. Nur 
Chronologisches und Politisches enthalt die Dissertation R. Hennigs, Symbolae 
ad Asiae Minoris reges sacerdotes, Lipsiae 1893; er handelt auch nm tiber die 
groBeren Priesterstaaten. Das Branchbarste, was dartiber geschrieben worden ist, 
stammt wiederum aus der Feder W. Ramsays in seinen beiden groBen Werken: 
The historical geography of Asia lVIinor und The cities and bishoprics of Phrygia, 
auf die unten mehrlitch hingewiesen wird. Interessant ist auch der altere Auf
satz von E. Curtius, Abh. d. Berl. Ak. 1872 = Ges. Aufs. 1,233 :If., wo tiber die 
Beziehungen der Stadt Ephesos zum Artemistempel die Rede ist. 

2) S tr abo XII, 535 (2, 3): EV d'); 'Crp AV'CL1:aVerp 'COV1:rp pa{toEis lIat a'CEvo[ Elaw 
aVl.ooVES. 1.1' ors 'i:rYeV1:a£ Tit Kop,ava lIa£ 1:0 nis 'Evvovs tEeoV ~v ElIEivo£ Ma ovop,a
~ova£' ?tOI.£S d" Eadv &g£o7.oyoS, ?tI.Eia'Cov p,EV1:0£ 1:0 1:001' {toEOcpOen'COlV ?t1.ij{t-oS lIat 
1:0 1:ooV tEeOrYOVl.rov 1.1' ainfl. Ka1:aovES rJi claw ot EVO£XOVVT:ES, 6: 1.1. ro S I' E v iJ?t 0 
1:ep pcta£1.Ei T:E1:ayp,E1'O£, 'COV rYE tfeEros iJ?taxovovT:ES 'Co ?tHov. '0 88 'COV 
(to' tEeoV lIve£os Eau lIat 'CUiv tEeo8ov}.rov, o~ xa'Ca -r:1)V TJI'Er:iqav E?t£8Tjp,iav 
?t1.Eiovs twav 'Coov i~ax£aX£Urov, 6:vd'eEs op,ov yvva:£~i. IIeoallE£'Cct£ d'); 'Crp tEeip xat 
X.;, e a: ?t 0 1.1. n, x a ('?t 0 V 'C a £ d" 0 tEeEVs 'C~v ?teoaod'ov, "at l!(Jnv ofi'Cos 8EVT:EqoS 
xa'Ca 'C£p,~v [EV] 'Cfi Ka?t?tad'ox{Cf /LE'Ca 'Cov paa£Ua. '.Qs d" E?tt 'Co ?to1.v 1:0V av-roii 
yivovs n(Jav ot tEeEis -roiS pa(J£I.EVI1£. 
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[c!,Jav Ei}"a!,Jnov, na!,Jixov6av n('o6ohov Ev~av6~ov 'f:alav'trov nEv'tE
')!athE')!a 'tlji {E(,E£' "a/' OV'tO!? (J' E6d (J tit {H OV, "a.fMnE(J "al b £v KO/La

VO~!?, 'Xal fiCV'tE(JEVEt 'Xa'ta nwYjv /LE't' E"Eivov. Nach diesem kommt der 
Tempel Lltog 'A6{ja/Latov (S tra b 0 1. 1.), der Tempel des Apollo im 
kataonischen Lande und der der Artemis Perasia in Castabala (Stra b 0 l.l.). 

Nach den Angaben Strabos zu urteilen, waren also alle diese 
Tempel richtige Lehnherrschaften, deren Lehnherren die lebenslanglichen 
Hohenpriester des Gottes waren. Rechtlich gehOrt denselben nur die 
NutznieBung der gattlichen Lii.nderein und ihrer Bevolkerung; der 
Eigentiimer derselben ist der Konig, als einziger Vertreter des Gottes 
auf Erden. Die hOrige Bevolkerung lebt in der Tempelstadt oder 
dem Tempeldorf ("fX.1:o~"tal) und treibt zum graBten Teile Ackerbau. 
Wenigstens einen Teil derselben bilden die "vom Gotte Besessenen" -
{}EOcpO('T}'tOt, deren Lage und Funktionen nicht naher bestimmt werden. 
Dber diese Harigen hat der Priester nicht die volle Verfiigung; er 
ist zwar ihr 'Xv!,Jtog, abel' sonst sind sie direkte Untertanen des Kanigs. 

Ganz ahnlich war die Stellung der Tempel in Pontos. Der Haupt
tempel war auch hier, wie S tra b 0 ausfiihrlich berichtet (S tr abo XII, 
p. 557-558; 3,32-37; X, 4, 10), der Tempel der Gottin Ma im pon
tischen Komana. Strabo verweilt Hinger bei del' Geschichte desselben, 
seine innere Struktur streift er nul', indem er auf die lhnlichkeit der
selben mit der Struktur des kappadokischen Tempels hinweist (6XE(JOV 

hi n ",d 'tfi ayroyfl na(Jankrjotf! 'XEX(J'Y}/LEVa r:wv 7:E {E('OVl.!ytwV 'Xai 
r:wv {}EOcpO('twv "al 'tij!? nE(J/, r:oug lE(JEag r:£/Lijg). Wir entnehmen 
aber der Beschreibung Strabos einige wichtige Hinweise, welche das 
Bild vervollstandigen. Auch hier gehoren zum Tempel graBere Land
strecken, welche von Hierodulen beackert werden (die Zahl derselben 
ist auch hier zu Strabos Zeit 6000). Das Verhiiltnis des Oberpriesters 
zu denselben ist insofern naher bestimmt, daB ausdriicklich gesagt 
wird, der Priester habe nicht das Recht, dieselben zu verkaufen. Unter 
den Hierodulen spielen die Frauen eine besondere Rolle: sie geben 
sich mit der heiligen Prostitution ab, wohl nur in ihrer Jugendj spater 
heiraten sie wohl die Tempelbauern. 

Wichtig sind auch die Angaben nber die Kultur des Landes: es ist 
z. T. eine ausgedehnte Gartenkulturj der Weinbau (§ 36) wird ausdrnck
lich erwahnt: "at clt1w &{j(Jofita£'to£ o{ 6vOt'XOVVT:Eg "al olvocpv'ta 'ta 'XT:rj
/La'ta aVT:wv Et1n. Das Tempelland ist also gut bebaut, und zwar nach 
kleinen Kolonenparzellen, nicht im Wege einer richtigen Sklaven
und Plantagenwirtschaft. Die hohe Bedeutung dieses Tempels ver
anschaulicht auch die Rolle, welche del' Tempel im Handelsleben 
spielt: es ist der groBte Jahrmarktsort del' Gegend, und als solcher 



272 III. Sizilien und Kleinasien. 

entwickelt er sich im Gegensatze zu der Struktur des iibrigen Landes 
zu einer richtigen n:61q;.1) 

Eine ahnliche Entwicklung hat auch das zweite gro.Be Heiligtum 
von Pontos, das der Anaitis in Zela durchgemacht (Strabo XI, 512; 
8, 4; XII, 559; 3, 37). Auch hier besaB der Oberpriester ein ansehn
liches Landterritorium, welches von Hierodulen bevolkerl und be
ackert wurde, auch hier waren die Oberpriester xVQ£o£ des Landes 
und der tEQ60ovJ.ot (TO d's n:lfj.ftog TWV tEQod'ovlwv xcd, oJ -rwv l.SQEGJV 

T£tLct~ n:ctQtX tLEV Tois (3ctotAsfH]t Tiw ctvTOV Eixov TVn:OV OVIUQ n:Qoc{

n:cttLCV und we iter unten: TO n:alatiw (LBV raQ ot (3aodcis OUX cbs 
n:olw aU' ws tEQOV d'£~xovv TWV IIcQocxwv .ftEwv TtX Z~}.IX, "at nv 6 
l.sQIiVS "vQwg TWV n:cXVTWV' cpxEiTO 8' vn:o TOV n:1~.ftovs -rWV l.EQO(}OV),rov 

xd Toil CcQ{ws ovrog EV n:E(1wvotCf tLcrcXAn "d * ToiS n:EQ~ IXVTOV 
ovx ?JUrOts XWQIX TC Vn:{"Ii£TO lcQa "IXt nv Toil (EQ{WS).2) Das Wachs
tum des Ortes wird hauptsachlich dem groBen Jahrmarkte bei dem 
Feste 2cXxata verdankt (Strabo XI, 512; 8, 4). Ob einheimische oder 
fremde Gotter die Tempel innehaben, ist also irrelevant, die innere 
Struktur bleibt dieselbe. 

Nur bekannte Ziige treft'en wir in dem Bilde, welches uns Strabo 
iiber das dritte pontische Heiligtum, das von Ka(3Ii£Qa, entwirft (Strabo 
XII, 557f.). Der Tempel war dem Mijv c[JcXQvwws heilig, den beveil
kerten Ort beim Tempel nennt Strabo "ro(Lon:OAtS, Wiederum ist diese 
Stadt von {sQoaovAo£ bevolkert, und der Tempel verfiigt tiber ausge
dehnte Landereien: XWQav lSQcXv, ~v 0 IcQWtLCVOS aSL "IXQn:ovTa£. 

Diese Struktur der Tempel ist keineswegs Kappadokien oder dem 
Pontos eigen. Strabo findet sie iiberall wieder, wo er iiber asiatische, 
nicht griechische Tempel der kleinasiatischen nnd pontischen Gebiete 
berichtet (s. z. B. XI, 532; 14,16). Neues erf'ahren wir aus seinem 
Berichte iiber das groBe Heiligtum im Albanerlande, Strabo XI 503 
(4, 7): .ftcovs aB T£(LWO£ fjA£OV xat Aia "d oEl~vr;v atacpsQovTWs OB 
TijV OEA~Vr;V (vgl. XII, 537). eOT£ 0' aVT~S TO tSQOV T~S ' I(3r;Qias 
'J'CAr;O{OV. CEQIXTIX£ d" avijQ iVUtLOTaTOS tLliTcX rE TOV {:3aotUIX, 7C Q 0 E 0-

Trog 't'fjs CEQIXS XWQag, 7COUfjg xaL EVcXv8Qov, x/xL avr~s "d TWV 
IEQOOOVA,WV, Jjv sv.fto v ° tw 0 £ n:oHot xal, 'J'C(10gYYJTEVOVO£. OS d" av 
av-rwv in:~ n:UOV "aTaoXETog rCVO(LCVOS n:AavcXTct£ "aTa 't'ag vIas 
tL0VOS, wird nachher gefangen, gefiittert und der Gottin geopfert.3) Wir 

1) Shabo XII, 537; vgl. die Inschriftenzeugnisse bei A. Wilhelm, Bei
trage zur griechischen Inschriftenkunde, n, 169, S, 196, vgl. 319 f. 

2) Vgl. XI, 512: i!aort 0'1: (ora ZijlllC) IEQorYo{,),oo'/J nol£G/L1lC oro nlllo'/J, 
3) VgI. iiber das Oberpriestertum bei den Alhanern und Iberem N. Adonz, 

Armenien in der Zeit Justinians S. 409. 
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ersehen aus dieser Stelle, worauf sich die Leibeigenschaft in diesen 
Gebieten griindet. Der Gott ist der Eigentiimer der Leute, es sind 
seine Leute; einige von ihnen designiert er als ein ihm genehmes 
Opfer durch den Enthusiasmus (,f}EOf/JO(J'Y/TOt in Komana), er macht 
sie sich zu eigen ("adXH, "IXTa6XE'rog, daher "a-r0xot) und fordert, 
daB sie ihm als Opfer dargebracht werden sollen. Alles im Tempel
gebiete gebOrt ihm, einige aber sind ihm besonders nahe, und diese 
werden Priester und verwalten das Gottesgut; am nachsten steht ihm 
der Konig, in zweiter Reihe der Oberpriester. Es sind uralte Ge
danken, welche eine Seite der primitiven Leibeigenschaft besonders 
drastisch illustrieren .1) 

Tempelterritorien und Tempelfiirsten finden wir nicht nur in 
Pontos, Kappadokien und Albanien. Ganz Kleinasien ist voll davon. 
Ieh brauche die bekannten Beispiele nicht einzeln anzufiihren: Pessin us, 
Olba in Kilikien, Kommagene sind allen gelaufig (Strabo XII, 567; 
4,3; XIV, 672); ihre Struktur scheint die Struktur der oben ange
fiihrten Beispiele in allen Einzelheiten zu wiederholen. Weniger be
kannt sind die vielen Tempel Phrygiens, Pisidiens, Mysiens (Strabo 
XII, 577; 574 und bes. 557). Man wird nicht fehlgehen, wenn man 
annimmt, daB das Gebilde fiir das ganze inn ere Kleinasien typisch jst. 
DaB der soziale und wirtschaftliehe Aufbau dieser Tempel iiberall 

1) Mit diesen Nachrichten sind die verstreuten Nachrichten zu vergleichen, 
welche uns Moses von Chorene iiber die Lage der armenischen Tempel auf
bewahrt hat. Besonders wichtig ist II, 14. Hier entzieht der Konig (Tigranes 
der Mittlere) den Priestem des Gottes Vahuni ihre Priesterwiirde und das Dorf, 
welches dem Gotte gebOrt bat. Die Priester sind also in Armenien Lehnherren, 
wie die iibrigen N ahararen. N och cbarakteristiscber sind die N achrichten des 
Agathangelos iiber die Vernichtung der alten Tempel durch Tiridates den GroBen 
und die Verleihung ihrer Giiter an die christlichen Kirchen: eine feudale Macht 
ersetzt hier direkt die andere. Es mag sein, daB der ProzeB sich hier nicht 
so geradlinig vollzog, wie es Agathangelos darstellt, an der Tatsache aber darf 
kein Zweifel bestehen: die mittelalterliche feudale christliche Kirche ist in 
Armenien fast direkt aua der vorchristlichen, ebenfalls wenigstens halbfeudalen 
Kirche entstanden. S. Agathang. (ed. Langlois, Fr. hist. gr. V, 2) § 121: -r~v 4E 

~El!toZ~V -roil ilil!ov /LE-ra -ribv vn1jl!E'ribv all-rov Ka1 -ribv tsl!ibv "al &I!OVl!aS 
"Kal ol!iaJV liEs BovJ..lilav dis SKKJ..~6[a6n"Kfjs iJ~1jI!Ealas &q.>wl!£liaVj 132: -r~v BE "Kw/L1jV 
naGav avv -rals &I!OVI!£tts "al of!lot. ail-rfjs liis ilvo/La -rfjs ~"K"lIlT/alas &tpwI!LaaV; 133: 
T~V BE KW/L6noltv GVV -rtjJ 0xvl!w/La-rt Eis Bovllilav 'KKlT/alas &q.>rol!taav. Auf 
weitere Details liber diese Zustande kann ich leider nicht eingehen. Es scheint, 
daB auch hier die romischen Vasallen mit den feudalen Zustiinden rangen und 
die reine Monarchie sowie das Stadteleben einzupfianzen trachteten, doch ohne 
namhaften Erfolg, wie die spatere Teilung Kleinarmeniens in Satrapien und nicht 
Stadtegebiete bezeugt, B. K. Giiterbock, Romisch-Armenien (Festg. der Konigsb. 
Universitat fur Th. Schirmer), Konigsberg 1900. 

Rostowzew: Geschichte des rOm. Kolonatea. 18 
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derselbe ist, zeigen die angefuhrten Stellen Strabos, s. bes. XII, 557 
und 577 liber Antiochia in Pisidia: IW 8'. Ev'taiHtlX "d tli(JW6VVfJ 'ttS' 

M'l'jvo~ 'AQ"lXiov 1) nMi4to~ Exov6a lEQ080VAWV "IX~ XWQtwv lE(!wv. 
Bei der GroBe, der Wichtigkeit und der Verbreitung dieser Tempel

gebiete ware es sehr wichtig, feststellen zu konnen, wie sich die 
Seleukiden zu denselben verhalten haben. Ihre kurze und nominelle 
Herrschaft uber Pontos und Kappadokien hat in diesen Gebieten 
naturlich gar nichts geandert. Ihre Nachfolger aber - die Dynas
tien von Pontos und Kappadokien - verhielten sich den Tempeln 
gegenuber rein konservativ: sie begnugten sich mit der nominellen 
Herrschaft, obwohl auch sie, wohl dem persischen Beispiele folgend, 
ihre Souveranitat liber dieselben besonders in den spiiteren Zeiten 
mehrfach und ausdrlicklich betonen (s. z. B. wie Mithradates VI. seinen 
Gunstling Dorylaos zuerst zum Priester von Komana macht, dann 
hinrichtet (Strabo XII, 3,33; X,4, 10; E. Meyer, Geschichte des 
Konigreichs Pontos, 64). 

Anders verfahren die Seleukiden in den ihnen wirklich unter
gebenen Gebieten. Wir besitzen drei lehrreiche Beispiele dafur. Zuerst 
die Inschrift, welche uns uber den Tempel des Zeus von Baitokaike 
berichtet (Dittenberger, Or. 262). In einem -unoIW'l'jp,"'tt6p,O~ be
stimmt der Konig Antiochos (welcher, ist unbekannt) uber die "cbp,1] 
Ba£'to"IX£"'l'jv1j, welche wohl zu dem CEflOV des Zeus von Baitokaike in 
demselben Verhiiltnis stand wie die n61Ef,~ und "rop,Cet der groBen 
pontischen- und kappadokischen CEQa zu ihrem bzw. Heiligtum. Diese. 
"cbp,'I'j gehorte frliher einem gewissen Demetrios, jetzt wird sie dem 
Tempel geschenkt, und zwar wird fur diesen Akt dasselbe Wort 6vy

XWflEiv wie fur die anderen koniglichen Geschenke gebraucht. Es 
scheint, daB mit dem Lande zusammen auch die Verfugung uber die 
l"o~ geschenkt wird, denn die Ausdrucke sind denen der Laodike
urkunde durchaus analog, 81 f.: 6Vv 'toi~ ovv"vQovo£ "'" ""{t1j,,ov61, 
na6£ "1X'ta 'tovs nflovnaQX0V'tIXS nIiQ£O(J£6p,OV~ I "d (JVV 1:oiS 1:0V ~v
E6'tW1:0S E1:0VS rev1jp,a6£, o:n:w~ ~ &no 1:IXV't'l'jS nQ66od'os II itv"Uo"fJ't"£ Eis 
1:a~ "1X'ta p,fJvas t1vv1:Elovp,Ev"~ {}v6ta~, "al, 't&llce 1:Ct nflos lXiJ~'I'j I (jW 

1:0V CEQOV 6VV1:C{VOV1:1X -Uno 'tOV ",,{tE61:lXflEVOV -Uno 'tOV .ftEOV £EflEWS 
rug Ef 1.ft£t11:IX£. N ach dieser Stelle ist die Verfassung des Tempels die
selbe wie die der ubrigen einheimischen CEQa. Ein Priester dispo
niert liber die Einkunfte der rfJ CEQa. Die Bedeutung des Ortes fuBt 
auch hier auf der gunstigen Lage in bezug auf den Handel. J eden 
Monat macht man hier nIXV1]rVQEf,~, und diesen wird die Atelie gewahrt,. 

1) Waddington und nach ihm Ramsay (Cities and bishoprics, I, 11,2) 
lesen J1.Ci'l£IX£tJOV. 
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welche auch von Augustus spater bestiitigt wird. Als besondere Be
giinstigung wird der "WI''YJ die Anepistathmie verliehen. Die Bevolke
rung der ,,001''1/ scheint aus ,,",tOXO, zu bestehenj dieselben publizieren 
die ganze Urkunde (Z.26) und erscheinen in einer anderen Inschrift 
(CJG.4475) als Weihende. Da6 diese ,,",WXOt die yom Gotte "Beses
senen" sind, iet nach den obigen Ausfiihrungen klar. Ob es sich aber 
nur urn die niiheren Kultdiener und Priester handelt, oder ob die ganze 
leibeigene Bevolkerung gemeint ist, ist leider nicht zu entscheiden.1) 

Moglich und wahrscheinlich ist beides. 
Wichtig fiir uns ist besonders, daB wir beobachten konnen} wie 

frei die Seleukiden iiber dae Priesterland verfiigen. Es ist namlich 
unmoglich, daB es sich in der Inschrift urn ein Geschenk handelt, 
welches das Tempelterritorium nur vergroBert: Antiochos sagt aus
driicklich, Z. 5 fr.: E,,(!Ut'YJ 6VVXW(!r;frfjvCxt cdrr:cp (dem Gotte) Elr; Ebr:avut 
'tOV X(J0vov, ofrcv "tx~ ~ cYVVtxl"r; 'tov I .ftcov "tx'ta(!Xc'ttxt, "W/L'1/V 'trw 
Btx''to''txt[ x'YJ]v'ljv, d. h. doch, daB die ,,001''1/ eng mit dem Heiligtume 
zusammengehort und wohl friiher schon Tempeleigentum war, welches 
der Gott nun durch bestimmte AuBerungen seiner Kraft zuriickfordert. 
Denn inzwischen ist die "WI''YJ, wohl als Geschenk des Konigs, Privat
besitz geworden. Es ist nicht unmoglich} daB wir hier mit ahnlichen 
V orgiingen zu tun haben wie in Agypten zur Zeit Euergetes' des II.: 
nach riicksichtslosen MaBnahmen dem Tempel gegeniiber kommen die 
Seleukiden in den Zeiten der Not zur Begiinstigung der Einheimischen. 
Wichtig ist es auch, daB, wie das folgende Dokument (1{l'ljqm1Iltx ti'jr; 

nolcwr; wird es genannt) zeigt, die "as",,'1/ unter Augustus im Terri
torium einer Stadt erscheint, obwohl ihre Privilegien ihr bewahrt 
werden. Es ist ein Anzeichen dafiir, daB die Romer das Land als 
steuerpflichtiges Territorium behandeln. , 

Noch lehrreicher ist die Inscbrift von Azani (Dittenberger, Or. 
502).2) Es ist kaum anzunehmen, daB es sich hier um einen grie
chischen Tempel handelt. Der iizanitische Zeus ist wohl eine phry
gische Gottheit und sein Tempel uralt. Und doch sehen wir, daB die 
rfj ~c(Ja dieses Tempels schon unter den Seleukiden bzw. Attaliden 
in "AijpOt geteilt wird, die an "l'1/(!ovxot assigniert und einem be
stimmten 'tiAO!; unterworfen werden, welches von stiidtischen CCQo

'ttxl'ttxt erhoben wird. 3) Der Tempel geht also in der Stadt auf, die voraus-

1) Vgl. WiIcken Arch. ill,335. 
2) Vgl. A. Korte, Benndorfs Festschrift, 209ff.; C. III 14191\ p. 2316 21• 

3) Vgl. Ramsay, Cities and bishoprics, I,104; Rist. Geogr., 85. Verfehlt 
ist die Auffassung des Tatbeatandes bei Chapot, La provo romaine d'Asie, 296ff., 
vgl. weiter. unten. 

18* 
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:zusetzenden friiheren Leibeignen werden zu "ll1QovXOt oder werden 
durch dieselben ersetzt, der Oberpriester erscheint wohl nur im Kulte 
in seiner friiheren Herrlichkeit. 

Endlich erinnere ich an den bekannten Fall von Stratonikeia in 
Karien (Strabo XIV, 2, 25, p. 660), wo "eine alte landliche Tempel
amphiktyonie durch Stiidtegriindungen gerade zerschnitten und den 
Stiidten nach dem MaIl der ihnen attribuierten Komen deren Stimmen 
im Rat des alten urn den Tempel sich gruppierenden Gaues zuge
teilt wurde". M. Weber, Handw. der Staatsw., Art. Agrargeschichte 
S. 128 (S. A.). 

Die Entwicklung, wie wir sie in den obigen Zeilen skizziert haben, 
ist fiir das Kleinasien der hellenistischen Zeit typisch. Treffende Analogien 
besitzen wir fiir beide Erscheinungen, sowohl fiir das Weiterbestehen 
des tEQOV neben einer Stadt, welche auf seine Kosten entstanden ist 
und den Tempel von sich abhiingig gemacht hat, wie fUr das Auf
gehen des Tempels in der Stadt. Ich Babe von der Geschichte des 
groBen ephesischen Artemistempels ab: er hat, wie es scheint, beide 
Stadien durchlebt, scheint aber erst ganz spat in der Stadt auf
gegangen zu sein; lehrreicher sind andere meistens von Ramsay fest
gestellte Beispiele. 1) 

Besonders interessant ist die Geschichte der Stadt Dionysopolis 
und des Heiligtums der Leto und des Zeus Lairbenos (Ramsay, 
Cities and bishoprics I, 126ff.). Der Tempel bleibt mit seiner "rop,l1 
engst verwachsen, ist aber von der Stadt abhangig. Das Leben in 
der "rolL'YJ gestaltet sich, wie die Inschriften lehren, hOchst eigentiim
lich; die BevOlkerung des Dorfes ist mit dem Gotte und den Priestern 
eng verwachsen (Ramsay, 1.1. 132ff.). Ahnlich scheint es dem Tempel 
im pisidischen Antiochien gegangen zu sein. Nach den Angaben 
Strabos zu urteilen (XII,577) scheint das Heiligtum erst nach Amyn
tas' Tode als wirlschaftliche und soziale Einheit eingegangen zu sein; 
in der hellenistischen Zeit scheint sich der Tempeln neben der seleuki
dischen Stadt, vielleicht auch unabhangig von ihr, gehalten zu haben. 

In den meisten spateren Stadten scheint aber die Stadt sich auf 
Kosten des Tempels im engen Anschlull an denselben entwickelt 
zu haben und hat endlich den alten Tempel zu ihrem Burgtempel 
gemacht. So scheint es den vielen '16Q"7I:01E£(;, welche urspriinglich 
nach Ramsay '1EQ07l:01t(; hieIlen, gegangen zu sein (s. Ramsay, Cities 
and bishoprics I, 84ff. bes. 87 u. 102ff.); diese Entwicklung hat wohl 
auch die spatere '1EQo""t6aQEt", friiher '1EQtX "ool-''YJ, in Lydien durch-

1) S. die allgemeinen Bemerkungen Ramsays in The hist. Geography, S4,f.; 
The cities a.nd bishoprics I, lOff.; The Tekmorian guest friends, 30Sff. 
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gemacht (J. Keil und A. von Premerstein, Denkschr. d. Wien. Ak. 
LUI, S. 53; noch in der spateren Zeit scheint die Stadt manche Eigen.. 
tiimlichkeiten einer 'XwtL'YJ bewahrt zu hahen, s. 1. 1. lnschrift n. 113). Die 
Stadt erwuchs organisch aus dem heiligen Dorfe, und die Verleihung 
des Stadtrechtes durch die hellenistischen Konige konstatierte nur einen 
schon vollzogenen ProzeB. Es ist natiirlich nicht unmoglich, daB Of tel'S 
die Konige diese Entwicklung beschleunigten oder gewaltsam einfiihrten. 

Ob auch Tempel, wie feudale Burgen, gewaltsam zerstort und ihr 
Land zur XW(J(x {JatJtlt'XTJ geschlagen wurde, ist kaum wahrscheinlich. 
So riicksichtslos konnen die hellenistischen HerrEicher mit del' einheimi
schen BevOlkerung nicht verfahren haben. Dagegen ist es hochst 
wahrscheinlich, daB sie die Tempel und Priester, wo es nul' moglich 
war, jeder politischen Bedeutung beraubten. Denn es ist hochst wahr
scheinlich, daB auch manche Tempel in Phrygien und Lydien, wie die 
Tempel von Kommagene, Pessinus und O1ba, einmal wie richtige Staaten 
auftraten, indem sie die Umgebung von sich abhangig machten. Diese 
Tempelstaaten und die dieselben regierenden Priesterkonige kennen wir 
nul' wenig: die kappadokischen und pontischen Tempel sind es in del' 
Zeit, wo wir vou ihnen Nachrichten besitzeu, nicht mehr; es sind 
Herrschaften, abel' nul' Lehnherrschaf ten, und ihre Macht reicht nicht 
weit fiber das Gebiet del' heiligen Stadt bzw. des heiligen Dones hin
aus. fiber Pessinus, Olba und Kommagene sind unsere Nachrichten zu 
sparlich, urn ein richtiges Bild del' politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Struktur eines Priesterstaates zu entwerfen. Es ist also nicht 
unmogIich 7 daB in del' vorhellenistischen Zeit mancher kleinasiatische 
Tempel nicht nur die tEQa "WtL'YJ besaB, sondern auch iiber die angren
zenden Komen seine Herrschaft ausiibte. Diesel' Herrschaft haben schon 
die Seieukiden in den meisten Fallen sicherlich ein Ende gemacht. 
Dies wird zwar nirgends ausdriicklich gesagt, abel' alles, was wir iiber 
die Geschichte einiger Tempel wissen, bezeugt dies mit voller Deut
lichkeit. Die von den Tempeln befreiten Dorfer wurden natiirlich 
XW(Ja {JatJtl£'X7J, teilten also die Schicksale del' von weltlichen Lehn
herrn besessenen Doner. 

Es scheint also, daB die Seleukiden die Aufgabe des Kampfes 
gegen die feudale Struktur del' inneren Teile Kleinasiens ernstlich in 
Angriff genommen haben: wo sie waIten, sinken die Dynasten und 
die feudalen Tempel dahin und entstehen griechisch organisierte Stadte, 
verschwinden die Leibeigenen und verwandeln sich in stadtische xcXQo£

'XOt, vielleicht auch in konigliche rEW(Jrot. 
Die Angaben del' Inschrift aus Baitokaike legen abel' die An

nahme nahe, daB die Energie del' Seleukiden allmahlich gesunken ist 
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und die feudalen Elemente, welche nul' teilweise unterdruckt wurden, 
wieder an Ansehen gewannen, besonders in den Gegenden, welche nul' 
schwach hellenisiert waren. Gefallen sind auch nur die schwacheren 
Tempel, die groBeren haben den Kampf ausgehalten und blieben auch 
weiter in ihrer alten Verfassung bestehen, besonders in den Gegenden, 
welche nie eigentlich von den Seleukiden endgultig annektiert wurden, 
wie z. B. in Kilikien. 

Erhalten hat sich auch der gro6te phrygische Tempel, der von 
Pessinus, trotz oder dank seiner Einverleibung in das galatische Reich. 
Unter den Attaliden spielt er noch eine bedeutende politische Rolle 
und kampft erfolgreich fur seine Besitzungen (Dittenberger, Or 
315, Z. 1 ff.) 

Soweit libel' die seleukidische Wirtschaft in KIeinasien. Es gab 
abel' daselbst in derselben Zeit auch Besitztumer ihrer agyptischen 
Konkurrenten del' Ptolemlier. 

Nach dem uber die Unterschiede zwischen del' Politik der Pto
lemlier und del' Seleukiden in bezug auf wirtschaftliche Struktur ihrer 
Reiche Gesagten ware es nun sehr interessant, feststellen zu konnen, 
ob diese Unterschiede auch dort existierten, wo die Ptolemaer in ihren 
auswlirtigen Besitztumem in direkte Beziehungen zu den griechischen 
und halbgriechischen %oluS traten. Leider abel' besitzen wir darliber 
nul' sparliches Material, welches ich zum Teil schon zusammenge
stellt und erliiutert habe (Staatspacht 31Off.-32ff.). Es hat danach 
den Anschein, daS die Ptolemaer ihre auswartigen Besitztumer etwa 
in derselben Art verwaltet haben, wie es die Romer spater in ihren 
Provinzen gemacht haben: die einzelnen Einkunfte und zuweilen auch 
ein ganzer groSer territorialer Komplex mit allen den dort vorhandenen 
Steuern scheinen in Alexandrien an die Meistbietenden verkauft gewesen 
zu sein (den ersteren Modus bezeugt P. Tebt. 8, ausgehendes III. Jahrh., 
den zweiten die Geschichte des Josephos). Doch ergeben alle diese 
Nachrichten fur die uns interessierende Frage libel' die Behandlung 
del' Domlinen fast gar nichts. Es geschieht zwar in P. Tebt. 8,6ff.: 
tluPQob£t1tfiJV XQfJ/LcX7:fiJV ua/' 6t-rov I ua/' 7:WV lUlrov IPo(QfiJv) 7:WV -D1tIXQ

~cXV7:fiJV I Iv 7:0;;S ua7:a Ai6(Jov XIX/' @QcX£UfJv I '1:0%O£S bta6cXIPfJ( 60V) El 
/LE'1:EtA.fJIPEV auch der Naturaleinkunfte, welche in Kom entrichtet 
wurden, Erwahnung, abel' die Stelle ist zu kurz und zu wenig klar, 
um daraus etwas Allgemeines entnehmen zu konnen. 

Ergiebiger ist in dieser Hinsicht die bekannte Inschrift aus Tel
mess os , wodurch die Burger und %cXQo£"o£ diesel' Stadt ihren Dank 
an Ptolemlios, des Lysimachos Sohn, abstatten (D i tten berger, 01'.55). 
Man ersieht daraus VOl' allem, daS vor der Einsetzung des Ptolemaos 



Die ptolemaischen Besitzungen in Kleinasien. 279 

als Lehnherren oder Generalverwalters von Telmessos die Stadt durch 
allerlei Steuem schwer gedriickt wurde. Und zwar stand die Erhebung 
dieser Steuern nicht der Stadt selbst zu, indem von ihr ein gewisser 
q;6Qor; gefordert wurde, sondern es zinsten die Telmessier dem agyp
tischen Konige direkt, indem die einzelnen roval - wohl in derselben 
Art, wie es P. Tebt. 8 bezeugt - vielleicht in Alexandrien an Pachter 
vergeben wurden. Der neue Herr von Telmessos macht diesem Zu
fltande ein Ende. Einen Teil der Bodenabgaben - denn von den 
Bodenabgaben ausschlie61ich redet unsere Inschrift - erla6t er ihnen, 
in der Erhebung aber der wichtigsten darunter fiihrt er eine prinzipielle 
Anderung ein, indem er ein Gesetz schaift, wonach die Saatfelder 
nunmehr nicht mehr als eine ,}1i"ch:'I}, welche an ,}E"a7:WVa£ verpachtet 
werden solite, zu bezahlen hatten. So verstehe ich wenigstens die 
betrefl'enden W orte der Inschrift Z. 13 if.: &tpli;;"ev &7:Ii[ ).Ei]r; 7:WV -r:E 

';vMI [vrov ,,]aQxrov "al. EVVOll,{rov, [~]xot'l}6E '}1: "al 7:ijs II [6£7: ]l)QIXS 

ltxo!LotQas xai 06XQtrov XcXv-r:rov "d "Elrl;\:(>]ov "a! i).v!LoV "ai ti'l}6&!LOv 
"cd, .ftE(J!LroV, nQ6\ [7:EQOV] 7:E).rovOV!LEVOVr; ti"l'l}Qror;, Xa7:a 7:0V I [v6]p.ov 

-rElEl'V ,}E"anjV !LE1:Qovv-r:ar; va-r:a 1) \ [7:ro]£ 7:E YEOJQrro£ xd 7:ro£ ,}E"a-

-rWV'I}£, 7:rov '}1: ).o:I£xro]v -r:rov 6vv"v(J6v-r:rov Til £ 6£1:'I}QIX£ &XO!L[ otl (Ja£'] 
ltcp~"ev XcXV7:rov &-r:ElE;;S. 

Diese Reform des Ptolemiios ist hochst charakteristisch. Sie 
zeugt vor aUem davon, daB die Ptolemaer auch in ihren auswartigen 
Besitztiimern ihre Anspriiche auf das Eigentum an dem ganzen, von 
ihnen durch Kriegsrecht erworbenen Grund und Boden aufrecht er
halten haben. Dies Recht gibt auch Ptolemaos Lysimachos' Sohn 
nicht auf, seine Reform besteht nur darin, daB er die Steuerlast er
leichtert und die Berechnung derselben vereinfacht, indem er zu der 
auf den kleinasiatischen Domiinen iiblichen Steuer - der 8EXcX7:'I} iiber
geht: denn auch friiher, wie das Wort ax6!L0£Qa zeigt, war die Steuer 
wohl als eine pars quota, nicht quanta berechnet. Er iibernimmt also 

1) Diesen ratselhaften Passus halte ich fiir verlesen oder vom Steinmetzen 
verschrieben. ME1:l/oil'ln:OIS (ganz abgesehen von dem folgenden "OIfOl) kann 
nicht richtig sein, denn wer solI als Subjekt dazu gemeint sein? Die Zahler 
- dem widerspricht das folgende rECI'Il/rro£, die Pachter - dies schlieBt das 
d'EXOI1:aW1/£ aUB, und an eine dritte Person - etwa die Beamten - ist natiirlich 
gar nicht zu denken. Das Subjekt kann also nur Ptolemaos sein. lch trenne 
also 1""21:1/0'11" und 1:OIS und lese mit ganz leichten Anderungen /LE1:l/roJl 1:" d'lXOI£OI, 

d. h. indem er sein Recht dem rECtJl!rOs und dem Pachter werden lieB. Diese 
Lesung ergibt eine schOne Parallele zu der Charakteristik, welche Cicero der lex 
Hieronica gibt (V err. 3, 20 bes.: nam ita diligenter constituta sunt iura decumano, 
ut tamen ab invito aratore plus decuma non posset auferri). Dies Gesetz war 
vielleicht dem Ptolemaos nicht unbekannt. 
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in allen seinen Teilen das sizilische System des Riero, welches, wie 
wir unten sehen werden, aueh die Romer zu dem ihrigen gemacht 
haben. 1) DaB er neben dem Anspruehe auf das ganze Land sich 
aueh eine eigene Domane in Telmessos schafft (Liv. XXXVII, 56, 4), 
darf uns nieht verwundern; haben doch auch Riero in Sizilien und 
sogar die spateren Ptolemaer einen lowg loyog in ihren Reichen. 

Das System del' Ptolemaer ist wohl auch auf die Attaliden nicht 
ohne EinfluB geblieben. In del' WirtsehRft derselben - wie wenig 
bekannt sie uns aueh ist - bemerken wir manehe Zlige, welche an 
die strenge Fiskalitat - sit venia verbo - del' Ptolemiier erinnert. 
Ieh weise nul' auf die groBen Sklavenbetriebe del' Attaliden und ihre 
Industrieanstalten hin.2) Es ist auch nicht Zufall, daB die oben zu
sammengestellten N achriehten libel' die strammere Organisation del' 
Erhebung del' stadtisehen cpo(JOt fast alie auf die pergamenische Zeit 
hin weisen. Es ist moglieh, daB die Schaffung halbstiidtischer litur
gischer Beamten, welche fur die Steuereintreibung, so weit sie dem 
Konige zukam, sorgten, erst unter den Attaliden zustande kam. 

Noch weniger Nachrichten, als iiber die Finanzverwaltung del' 
Attaliden, soweit sie sich mit den Stiidten beriihrt, haben wir libel' 
die Politik del' Attaliden in bezug auf die XW(Ja {jaot)'tx'l}. Sei es 
Zufall odeI' nicht, abel' wir besitzen, trotz del' genauen Erforschung 
del' Stadt Pergamon, gar keine Rinweise darauf, daB das System del' 
VerauBerung del' Domanen auch unter den Attaliden fortdauerte.S) 

Dagegen haben wir einige Anhaltspunkte dafur, daB manches Tempel
territorium sich wohl erst unter den Attaliden in Konigsdomanen ver
wandelt hat."') Es mag gewagt sein, abel' ieh kann. mieh des Ein
drueks nicht erwehren, daB die Attaliden mit den Domanen spar
sameI' als die Seleukiden umgingen 5) und dieselben - darin den Pto
lemaern folgend - eher vermehrten als verminderten. In diesel' 

1) lch muE aber bei dieser Gelegenheit Detonen, daB auch der freien, nicht 
von Tyrannen verwalteten %01.,. die ~El!&r:1/ keineswegs fremd ist, besonders in 
den griechischen Korngegenden, B. z. B. die hochst charakteristische Anekdote 
uber Krannon in Thessalien bei Polyan, II, 34. Die ctExar1] wird hier verpachtet. 

2) S. Cardinali, II regno di Pergamo, 178ft'. 
3) Dies nimmt Cardin ali 1. 1. p. 185 ohne jeden triftigen Grund an. 
4) S. Ramsay, Studies in the history and art of the Eastern Provinces of 

the Roman Empire IX, The Tekmoreian guest-friends p. 305 ft'. 
5) Die einzige inschriftliche Erwahnung einer Domane der Attaliden s. 

Inschr. v. Pr. 111, 112: it % J I (!OU(!Oll El(!ra~Et:o ~<X(jtI.EV. "AnaJ.os. Es ist wohl, 
wie Hiller mit Recht vermutet (Ein1. S. XIX und z. St.), die schon erwahnte alte 
Domane des Alexander. Die Attaliden haben sie selbst bewirtschaftet. Die 
Attaliden scheinen auch die Wirtschaft auf der chersonesischen Domane fest ge
ordnet zu haben. Cic. de 1. agr. II, 50. 
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Ansicht werde ich auch durch die zufallige Notiz, welche uns eine 
pergamenische Inschrift giht, bestarktl): die militarischen X}':ijQOL 

scheinen unter den Attaliden nicht mehr steuerfrei vergeben worden 
zu sein, sie werden mit der iiblichen dCXeXTt) belastet. Zwar steht 
diese Nachricht allein, aber eine gewisse Annaherung an die Politik 
del' Ptolemiier, welche auch bei den Landverteilungen an die Militars 
wirtschaftliche Riicksichten verfolgten, ist unverkennbar. Leider ist 
dies Wenige auch alles, was uns von del' Politik der Attaliden in 
bezug auf ihre Domanen bekannt ist. Die Resultate del' epigraphi
schen Bereisung des pergamenischen Gebietes durch das osterreichische 
Institut werden wohl un sere Nachricbten dariiber bald vermehren.2) 

Die Verschiedenheit cIer Struktur eines monarchischen Reiches 
im Vergleiche mit einer :n'OALS', besonders das souverane Recht des 
Konigs auf das ganze Land und die Existenz einer besonderen Klasse 
von halbfreien Landarbeitern, Bowie die anBcheinend streng-berufliche 
Organisation des ganzen Staates wurden von der griechischen Wissen
schaft und der griechischen Staatstheorie beobachtet und konstatiert. 
Bei den Beschreibungen der fremden Lander wird immer von neuem 
auf diese Ziige, welche natiirlich verallgemeinert und teilweise in ein 
fertiges Schema gedrangt werden, hinge wiesen. Aus diesen Beschrei
bungen scbOpft dann die Staatstheorie, welche nach diesen Mustern 
ihren Idealstaat aufbaut. Die Beschreibungen der Historiker und Geo
graphen sind auch fiir uns insofern wertvoll, als sie uns einerseits 
verstehen lassen, in welcher Weise ein griechisch denkender Mensch 
die Notwendigkeit und Niitzlichkeit diesel' Organisation des sozialen 
und wirtschaftlichen Lebens sich zu eigen machte, und andererseits 
die weite Verbreitung del' Horigkeit im ganzen Osten veranschau
lichen. Ich kann diese Beschreibungen nicht aufziihlen und weise nur 
auf einige besonders charakteristische hin. Was iiber Indien in dieser 
Hinsicht gesagt wird, hat VOl' kurzem Kaerst (Gesch. d. hell. Zeit. 
II, 1, 173ff.) zusammengestellt und erlautert; nicht minder charakteri
stisch sind die Angaben S tr abo s (XI, 3, 6) iiber Iberien. Wir sehen 
hier die Vorstufe der VerhiiItnisse, wie wir sie in Kleinasien beob
achtet hahen, einen echt feudalen Staat. An der Spitze steht ein 
Konig und sein alter ego, der Hauptrichter und Generalissimus; die 
drei privilegierten Klassen bestehen aus den Priestern, Militars und 
Landbesitzern und als wirtschaftliche Basis des Ganzen erscheinell die 

1) Frankel, Inschr. v. Perg. 158, 17-18. 
2) Es scheinim schon jetzt wichtige Daten dafiir aus Lydien vorzuliegen 

v. Premerstein, Klio IX, 137 (sie beziehen sich auf die Gebiete von Thyateira 
und Apollonis). 
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laot: 7:0 7:WV lawv or f3al1£l£"o~ ~ovJ..ol ElfJ£ xa~ xav7:a ~£a"ovovv7:a£ 
7:a X(Jor; 7:0V f3lov. Charakteristisch ist es, daB diese laot, obwohl sie 
wahrscheinlich unter die einzelnen Grnndbesitzer verleilt waren, doch 
.ilao~ f3a(]£.il£"o~ sind, d. h. dem Konige als solchem gehOren.1) 

Ob das Bild, welches Stra bo entwirft, in allen Ziigen auch 
historisch ist nnd nicht selbst unter dem Einflnsse der Theorie steht, 
ist eine nur schwer zu beantwortende Frage. Man darf aber wohl 
mit Sicherheit behaupten,. daB wenigstens in den allgemeinsten Zugen 
die Verfassung Iberiens in den hellenistischen Zeiten bekannt war. 

Dieselben Zustiinde herrschten wohl auch in Kappadokien und 
Armenien, wo neben einer landbesitzenden Aristokratie der "Satrap en" 
eine breite Schicht der horigen Bevolkerung mit Sicherheit voraus
zusetzen ist (s. Cumont, C. r. de l'Acad. 1905, 104; Bull. de l'Acad. 
r. de Belgique 1905, 216ff., vgl. oben S. 255). 

Beobachtet man diese Zustande, so wird erst recht klar, ein wie 
weiter Abstand dieselben von der Organisation des seleukidischen 
Reiches trennt. Zwar sehen wir hie und da Uberbleibsel von privater 
Horigkeit und von feudalen Rechten, aber beide Erscheinungen ver
schwinden im seleukidischen Reiche je weiter desto mehr: die horige 
Bevolkerung wird entweder zu einer direkt an die Konige zinsenden, 
in Komen wohnenden Untertanenmasse, oder wird, wo sie zu einer der 
Stadt zinsenden Untertanenklasse wird, von den Stadten verschlungen. 

Auch die Theorie hat diese Entwicklung verstanden, indem sie, 
wohl auf Grund der Existenz einer solchen Struktur, die Moglichkeit 
eines weitgehenden Staatssozialismus behauptet. Ich meine haupt
sachlich den panchiiischen Staat des Euhemeros (Diod. V,45f.), wel
cher uns eigentlich den agyptischen Staat, wie er sein sollte, aber 
mit Beibehaltung seiner wesentlichsten Zuge, schildert.2) Es existiert 
hier kein Privatbesitz von Grund und Boden; nur Garten und Haus 
darf man sein eigen nennen (1. 1. 5: xa.ftolov raQ oM'Ev E~EfJ7:W l~tCf 

x'rt/6afJ.fta£ xM}v olxtar; "at "t/xov): wie nahe steht das zu den wirk
lichen Zustanden des hellenistischen Agyptens! Die Bauem, welche 
das Land beackern, haben kein Anrecht auf die Friichte, sie gehoren 
dem Ganzen, d. h. dem Staate. 1st es nicht die Theorie, welche auch 

1) Ausfiihrlich handelt iiber diese Stelle Djavachov, Die Staatsverfassung 
von Alt-Grusien und Alt-Armenien, Petersburg 1905 S. 70 if. Er leuguet, daB es 
schon in den Zeiten Stu bo s Privatleibeigene gegeben hat und halt das Institut 
der t3"t1£1.,,,o~ l.aol fdr das altere Stadium der Leibeigenschaft. Doch die Griinde, 
welche er dafiir ins Feld ziehen laBt, sind schwach und uniiberzeugend, vgl. das 
oben zitierte (S. 255,2) Buch von Adonz 1. 1. 

2) S. damber Plihlmann, Gesch. des SoziaIismus und Kommunismus II, 
68f.; Kaerst, Gesch. des hell. Zeitalters, II, 1, 176. 
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im hellenistischen Agypten gilt, mit der einzigen Ausnahme, daB das 
"owov durch den Konig ersetzt wird? 

Ich darf aber bei diesen Schilderungen nicht verweilen und kehre 
zur historischen ·Wirklichkeit zuriick. 

Die geschilderten Zustiinde, wie sie unter den Seleukiden und 
Attaliden geworden sind, haben von ihnen die Romer geerbt. Sie 
bekamen also einerseits die Stiidte- und Tempelterritorien, anderer
seits die XoJ~a {3ao~ltutJ.l) Die letztere, welche uns in diesem Zu
sammenhange vor allem interessiert, haben sie wohl fiir ager publicus 
erklart und kaum durch VerauBerungen und Verkaufe in der ersten 
Zeit vermindert, wie sie es z. B. in Afrika (s. Kap. IV) getan haben. 
Denn sobald Asien zur romischen Provinz wurde, gelangte es bekannt
lich in die Hande der romischen Ritter, der Publikanen (gr. Ofj/Loouuvat), 
welche vom Anfange an als machtige einfluBreiche Sozietaten auftraten.2) 

Es hat allen Anschein, daB zur Vereinfachung der Verwaltung 
Asiens die romische Regierung - wohl nach dem Vorbilde Sizi
liens - das ganze Land - ob Stadtterritorium oder XoJQa {3aot
ltutJ - mit einer einformigen Steuer, der decuma, belegt hat, und 
diese decuma an die Steuerpachter verkaufte (App. b. c. V, 4; Cic., 
ad. Att. V, 13, 1; pro 1. Man. 15; pro FIacco 19). Ich mochte glauben 
(vgl. G hione, I comuni del regno di Pergamo, Mem. d. r. Ace. di Torino 
LV, 102ft'.), daB sie damit eigentlich das attalidische System mehr 
verallgemeinert als geandert haben. Denn nach dem oben Ausgefiihrten 
ist es hochst wahrscheinlich, daB schon die Attaliden ihren cpo~os der 
einzelnen Stiidte nicht willkiirlich, sondern· auf Grund von genauer 
Kenntnis der GroBe und der Fruchtbarkeit jedes Stadtterritoriums, 
vielleicht nach der iiblichen Norm einer oEuch;fj des Ertrages ausge
rechnet haben. Darauf liiBt sowohl der W ortlaut der Stelle Appians, 
wie auch die Erhaltung der attalidischen koniglichen Terminologie 
III der romischen Verwaltung Asiens schlieBen. 

1) Es ist bezeichnend, wie sich die Romer und ihre griechischen Zeit
genossen selbst die Struktur Kleinasiens vorstellten. Ich wahle absichtlich aua 
vielen abnlichen Formeln die offizielle, wie wir sie in dem Traktate der Romer 
mit Antiochos finden: Pol. 21, 45, 5 -,ixxw(,'Ei-cw (~'l!'Cloxor;) (}i; noJ.EW'l! xai xtb(,'a!>j 

Liv. 38, 38, 4 - excedito urbibus agris vicis caatellis cis Taurum montem. Die 
Formel des Livius ist insoweit vollstandiger, als sie den Begriff X6J(,'a spezifiziertj 
die xw(,'a besteht aus agri, welche teils Komenterritorien bilden, teils zu castella 
- wohl Soldatenansiedelungen und koniglichen befestigten MeierhOfen - gehoren, 
vgl. Viereck, Klio IX, 271. 

2) Uber die Geschichte dieser Sozietaten in republikaniscber Zeit s. zuletzt 
die Arbeit V. J v an 0 v s, De societatibus vectigalium publicorum populi Romani, 
S. Petersburg 1910. 
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DaB die Domanen an die Publikanen mitverpachtet wurden, be
zeugen auBer Cic. de imp. Cn. Pomp. 16 die mehrfach bezeugten Streitig
keiten, welche die einzelnen Stiidte mit denselben in bezug auf die 
Tempelguter zu fuhren hatten. Sehr bezeichnend dafur ist die Inschrift 
Briickner, Troja und Ilion II, VI,454 n. XIV = Dittenb., Or. 440. Es 
ist eine Ehreninschrift fur L. Julius Casar, den Zensor vom J. 89; Z.4f. 
heiBt es dort: n!L'Y}r~v 'Ycv0!Lcvov i xcd, &:7COXlXrlX61?l/ I 6£wrlX r~v ~cQav I Xill
(JlXV "Cilt 'AiT'Y}viXt I Tilt' [),uxd't xaL i;clo!LcVOV avr~v Ix Tii~ (hl!L 06t ()Jvtas. 
Dies erinnert uns sofort an das bekannte Senatuskonsult mit der 
Entscheidung des Streites der Oropier mit den Publikanen uber das 
heilige Land des Amphiaraos (Dittenberger, Sy11,2 334; Bruns, 
Fontes7, 42 p. 180). Es wird hier mehrfach gesagt und durch Zitate 
aus mehreren Dokumenten, darunter aus der lex censoria, dem vDpog 

p.-t6iTm6cro~, erhartet, daB die heiligen Liindereien in dies em v6p.-o~ aus
drucklich iJ:7Cc~H(1)p{vat ci6tV und deshalb den Publikanen niehts zu 
bezahl';)n haben. i ) Es ist also klar, daB Bowohl in Achaia wie in 
Asien der v6p.-o~ p.-t6iTm6c()J~, welcher die den Publikanen verpachteten 
Objekte aufzahlte, aueh den ager publicus mitenthalten hat. Dasselbe 
bezeugt auch Inschr. v. Pro 111 (Dekret zu Ehren des Krates (Anfang 
I. Jahrh.) Z. 112 ff.). Auch hier handelt es sich um Streitigkeiten mit 
den Publikanen (vgl. Einleit. S. XIX) in betreff der heiligen Salinen; 
unter anderem geschieht vielleicht auch des ager publicus im Gebiete 
von Priene Erwahnung: ex :7C] I (JOU(lo[v] ci(Jyascro (3tx6d,cv~ ''Antxlog 

oV"Cc ouxxadXIit 6 0ii!1o~ ~p.-rov ovrc I [28 B. ov] ocp.-{av cis "Cov~ 01)
p.-o6tmVa~ :7Cc:7CO(1)Ttxt. Wie auch diese Stelle zu erganzen ist, es scheint 
darin von dem fruher dem Attalos gehorenden Lande die Rede zu 
sein: auf dieses Land hat die Stadt keinen Anspruch. Es scheint, 
daB die Publikanen behaupteten, auch die Salinen gehorten dazu; da
gegen wehrten sich die Prienenser. Ahnliche Streitigkeiten - sogar 
mit Mord und Schlagereien - erwahnt auch die Inschr. V. Pro 117 
(I. Jahrh. V. Chr.), es redet davon aueh Strabo in der bekannten Stelle XIV, 
642,1,26, wo er uber den Streit des ephesischen Tempels mit den Publi
kanen berichtet, vgI. auch die Inschrift aus Thyateira BCH. 10, 399f.; 
Viereck, Sermo gr. n. 8 2) und vielleicht die Inschr.von Perg. n.379.3) 

1) In derselben Weise wurden auch in dem v6!lo~ /Lt6{TchaEw~ die person
lichen Atelien erwahnt und die Giiter der Steuerfreien als auJ3er dem Bereiche 
del' Tatigkeit der Publikanen erklart, s. S. c. de AscIepiade Bruns, Fontes 7, 41 
(J. 78 V. Chr.) Z. 23: &(lZOV'tE~ ~1·d'CE(!Ol, o;:nvf~ &v 7tO'CE }taiav Ev{3otav !lw{TiMt 
~ 7t(l066oov~ }tal" E1J{3ol" li7tln{TiMw cpvJ.a~wv'CCa !l1) 'Cl OD'COl oovval dcpfiJ.wal. 

2) Uber diese dunkle und fragmentierte Inschrift S. zuletzt C hap at, La 
provo rom. d'Asie 128, 1. 

3) So erganzt die Inschrift Frankel; S. aber jetzt iiber diese Inschrift, die 
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Diese Streitigkeiten scheinen demnach fiir das wirtschaftliche 
Leben Kleinasiens im 1. Jahrh. v. ChI'. geradezu charakteristisch ge
wesen zu sem. Del' Senat steht dabei in den uns bekannten Fallen 
meistens auf der Seite der Stadte. Man darf abel' nicht vergessen, 
daB die Stadte natiirlich nul' solche Falle, wo sie siegten, verewigt 
haben. Die Haufigkeit del' Ubergriffe allein bezeugt schon, daB die 
Publikanen gute Hoffnungen auf das fiir sie giinstige Resultat der
selben hegten. Sei dem abel', wie ihm wolle, eine Tats ache bleibt 
klar: die Publikanen sorgten dafiir, daB del' Umfang des agel' pnbli
cus nicht vermindert wurde, wenigstens von seiten del' Stadte und 
Tempel. Noch weniger hlitten sie natiirlich in den ihnen verpachteten 
Landereien die Entstehung neuer Stadte auf Kosten des agel' publicus 
geduldet. 

Eine andere, mit Sicherheit nicht zu entscheidende Frage ist 
abel' die Frage nach del' Ausnutzung des ager publicus mittelst Ver
gebung einzelner Grundstiicke in kurz- und langdauernde Pacht an 
mancipes (s. die bekannte Stelle Hygins, bespr. in meiner Staats
pacht, 422ff. = 94ff.), wie es in Sizilien, Spanien, Afrika iiblich war, 
und die Frage nach den Verkaufen des agel' publicus in Erbpacht unter 
den Bedingungen des afrikanischen agel' privatus veetigalisque. An 
sich ware die Moglichkeit solcher VerauBerungen gerade in Klein
asien nicht abzuweisen: man bedenke nul', wie groB die Zahl der 
XlX'rOtXOvVTCS 'Pw!Lcxio£ gerade in Kleinasien del' vor- und nachmithri
datischen Zeit war; man bedenke aueh, daB dadureh die Interessen 
del' groBen Publikanengesellschaften nur insoweit ladiert wurden, als 
sie bei del' Erhebung del' veetigalia, statt mit horigen Bauern, mit 
teilweise einfluBreichen romisehen Biirgeru in Beriihrung kamen. 
Leider abel' besitzen wir dariiber keine sicheren Zeugnisse: ein fru-

Inschrift n. 380 und die beiden gleichzeitigen neugefundenen Inschriften des 
Mithridates von Pergamon H. Hepding, Ath. Mitt. 1909, (XXXIV), S.329ff. Nach 
seiner Erganzung der Inschriften des Diktators Casar handelt es sich nunmehr 
nur um die Zuriickerstattung del' Freiheit an die Stadt (vgl. die ahnliche Ver
leihung an Ilion, Knidos und Laodikea Hepding 1. 1. 335), was hochfahrend 
&:n:oKaTa6t:1)6a ]VTa Tots .ftcois T~V Tc :n:6.l.£v Kat T~V X&'Qav o[ tiJ6av ICQ«X[ v Kat &6V

I.OV "at avt6vo,uov] bezeichnet wird. Als ICQ«X Tots &cots wird wahrscheinlich 
die X&'Qa auch &vc{6rpOQOS und scheidet damit aus dem Bereiche der Tatigkeit 
der Publikanen bzw. der provinzialen Steuerverwaltung aus. Doch aus der Reihe 
der aus interessierenden Zeugnissen scheiden damit diese Inschriften aus. An
dere Beispiele von Zuriickerstattung der gottliehen Landereien hat Wilhelm 
in seinen Beitragen zu der iliensischen Inschrift angefiihrt s. Mitt. d. ath. 
lust. 1899, 177 n. 27, 2ft'.; Michel, Ree. n. 459,15 (Wilhelm, Gott. gel. Anz. 
1898, 235). 
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mentum mancipale ist uns in Asien, wie es fur Sizilien und Spanien 
der Fall ist, nicht bezeugt.1) 

Dagegen wissen wir, daB die romischen Burger innerhalb der 
Stadteterritorien als Grundbesitzer immer festeren FuB faBten: die 
vielen Romer, welche wir in der Kaiserzeit unter den Grundbesitzem 
der kleinasiatischen Stadte treffen, gehOrten zum groBen Teil wohl zu 
den in Kleinasien seit alters her residierenden romischen XIX1:0£XOVVt'ES. 

Meistens erwarben diese Romer den Grundbesitz im Wege ihrer Geld
operationen (wie z. B. Attikus in Epirus) ~), es boten sich ihnen aber 
auch andere Gelegenheiten, ihre Kapitalien nach der gewohnten 
Art in Grundbesitz anzulegen. In Griechenland wenigstens wurden 
viele stiidtische Grundstucke bei der Eroberung selbst ausverkauft, 
s. B. Dittenberger, Syll.2, 278; Michel, 44 (Cyretia Perrhaebiae); es 
verspricht hier T. Quinctius Flamininus den Einwohnem der Stadt 
Z 8:[ " , '1 ' 'I " \ " -. .: otJa£ 'YlXfI :ltOt'E a:ltOIl.E£:ltOv'ta£ X1?1111E£S ErrEtO£ xat o£x£a£ 'tmu 

xa.ft'l/xovorov ElS 'to ~1Jp'otJ£Ov II 'to 'Pmp,cdwv :lta6as M~Op,EV 'tii£ Vp'E

"'fla£ :ltO.tE£; ein Teil der fiir staatlich erklarten Giiter stand also dem 
Flamininus nicht mehr zur Verfugung - sie waren wahrscheinlich 
schon verkauft. Dasselbe konnen wir auch aus dem s.-c. de Thisbaeis 
(Bruns, Fontes7 37, p.166ff.) herauslesen; denn wo hier Z. 17ff. von der 
Bestatigung der Besitzrechte die Rede ist, werden nur (und zwar nur 
auf 10 Jahre) die Besitzrechte d er Burger bestatigt o'i:nvES (Z. 22 f.) 
Els 't~v qJ£Uav 't~v ~p,E"'flav (supp!. :ltlXfllirlvov'to) :ltQo 'to;; ~ rlX£os 
AoxflEi'ttOs t'o 6TQa'tO:ltErYOlJ :ltflOS 't~v :lt6.tw @ttJ{3as :ltflOOn'Ya'YEv. 

Kehren wir aber zur XWfla (3a()£l£x~ zuruck. Mogen sich auch 
innerhalb der Generalpacht der Publikanengesellschaften einzelne Ver
pachtungen an Zeit- und Erbpachter entwickelt haben, die GroBe des 
ager publicus wurde dadurch in der Glanzzeit der Publikanen nicht 
wesentlich vermindert. Anders wurde es wohl in den Zeiten, wo nach dem 

1) Die mr bekannten Nachrichten uber die Besitztiimer romiacher Burger 
in Asien beziehen sich auf Landbesitz in Stadtegebieten a. Cic. pro FIacco 71, 
79 ft". j ad fam. XIll, 53. Die Art, wie Cicero in der ersten Stelle uber den Be
sitz des Decianus spricht (in hisce agris tu praedia habere voluisti. Omnino 
mallem, et magis erat tuum, si iam te crassi agri delectabant, hic alicubi in 
Crustumino aut in Capenati paravisses), zeigt, daB man solche in der Provinz 
residierenden romiachen Grundbesitzer in Rom schief ansah. 

2) S. dariiber J. Gre aves, Skizzen aua der Geschichte des romischen Grund
besitzes, Petersburg 1899, S. 338ft". (russisch), wo alle Nachrichten tiber die 
Buthrotischen und anderen Landereien des AttikuB sorgfaltig zusammengestellt 
und erlautert werden. Greaves vermutet auch (S. 351, 3) - mit groBer Wahr
scheinlichkeit, wie die Erwahnung der Zahlungen an die publicani zeigt -, daB 
die agri publici, welche Terentia und Attikus besaBen (Cic. ad. Att. II, 15, 4), 
sich in der Provinz, namlich in Asien befanden. 
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Mithradatischen Kriege Kleinasien infolge der Biirgerkriege den Ge
liisten einzelner romischen Machthaber: Pompeius, Casar, Brutus, 
Cassius, Antonius, um nur die gro.Beren zu nennen, ausgelieferl wurde, 
besonders, seitdem der PublikaneneinfiuB seit Casar vollstandig ge
sunken war. 

In den Zeiten, wo die ganze XW(Ja patJ£l£"f; auf Kypros durch 
Cato ausverkauft wurde (Shabo, XIV, 685), wo Projekte, wie das 
von Servilius Rullus, - Ausverkauf des ganzen ager publicus in den 
Provinzen - entstehen und ernstlich diskutierl werden Konnten, ware 
es merkwiirdig, wenn der ager publicus Kleinasiens von den jeweiligen 
Machthabem geschont worden ware. 

Direkte Zeugnisse iiber diese Verkaufe besitzen wir leider nicht, 
aber darauf fiihren uns mancherlei lndizien. Zu diesen Indizien gehort 
vor allem die Notiz, welche uns Tacitus (XIV, 22) iiberliefert hat, 
iiber den GroBgrundbesitz des Rubellius Blandus in Asien (esse illi 
per Asiam Rvitos agros ... ). Die Bezeichnung aviti fiihrt uns mindestens 
in die Zeiten des Augustus, vielleicht aber noch hOher hinauf. lch ma~he 
daneben auf die bekannte Tatsache aufmerksam, daB Agrippa den 
ganzen thrakischen Chersonnes besessen hat; bekanntlich aber war der 
thrakische Chersonnes pargamenische XW(Ja patJ£l£"f; und demnach nach 
der Erobarung ager publicus p. R. Den Ubergang dieser Domane 
in die Hande Agrippas kann ich mir nur so vorstellen, daB jemand 
- er oder sein V organger - das Land dem Staate - tatsachlich 
oder fiktiv - abgekauft hat. 

Endlich ist folgendes in Betracht zu ziehen. Augustus scheint 
in Asien sahr ausgedehnte Landstrecken besessen zu haben. Dies 
schlieBe ich vor allem daraus, daB seine Prokuratoren von Anfang 
an in Asien eine gro.Be Rolle spielen und unter den Prokuratoren 
des Augustus eine wichtige Stelle einnehmen (s. O. Hirschfeld, Klio 
II, 299:ff.). Nun aber erlauben uns einige Inschriften, einen Teil des 
augustischen Landbesitzes in Asien auch lokal zu fixieren. Die groBe 
Ebene zwischen Hyllos und Hermos urn die Gygaia Limne - eine 
der fruchtbarsten Ebenen Kleinasiens (s. Shabo, XIII,626) - scheint. 
in der romischen Kaiserzeit einen gro.Ben Domanenbezirk dargestellt. 
zu haben. 

Eine Domiine EwtJav~(J'" bei dem heutigen Mermere, bezeugen uns 
rur die spiitere (byzantinische) Zeit zwei Grenzsteine mit der Aufschrift 
o(Jo~ patJ£AE£"WV ErotJav~(Jrov (J. Keil u. A. von Premerstein, Denk
schriften d. Wien. Akad., LIlI, S. 64 u. 133, 134, vgl. S. 61). Diese Domiine 
hat sich noch vor den Romern, wie das patJ£AE£"wV und der Name zeigen, 
wohl direkt aus einem Tempelbesitz der Artemis oder Aphrodite oder einer 
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anderen weiblichen Gottheit, welche den Beinamen .Ec061XvJQIX fiihrte, 
entwicke1t; spateI' hat sich hier wohl auf del' Stelle des alten Tempels ein 
Kloster gebildet.l) Westlich davon, in del' xcOl1!'1 Tyanollos, hat sich del' 
Stein C. III, 1419215 mit del' bilinguen Inschrift: M. U[l]pio Horimo [P]ar
thenius Aug. lib. a(diutor) p(rocuratoris) I fratri dulcissimo IO[v]l(n)l91 
~(Jtp,tp I nlXQ3'ivtoS EIl{i( a6T:ofJ) 6:nllJ..( Ilv3'IlQOS) (io[ 'I)]3'(oS) ;l:!uT:Qo:1t( ov) , 
1x~1lJ..q;tfi rlvxv't'cK't'tp gefunden. Es ist kein Zweifel, daB dieser adiutor 
procuratoris del' orlliche Domanenprokurator ist. Endlich stand in der
selhen Gegend nordlich von Mermere-Ec06IXv~QIX die XWfltlXvwV XIX'£'

otxta (Keil und v. Premerstein, 1. 1. 57 u. 117, 118). Den Namen 
diesel' XIX1:0£XtlX aus XWQos odeI' XcOQIX-Landgemeinde abzuleiten, wie es 
die Herausgeber der Inschriften nach dem Vorgange Kretschmers 
(Kuhns Zeitschr. 39, 554) und Wilhelms (Ost. Jhrh., 9, 278, vgl. 
Buresch, Rh. Mus. 49, 448, 1) tun, scheint mir weniger wahrschein
lich, ais diese Benennung mit XWQtov = Gut zusammenzubringen und 
die Katokie fiir eine sich auf einem Gute entwickelthabende quasi
munizipale Organisation (xowov 1:WV XIX1:0tXWV nennen sie sich, BCH. 
X, 419 n.28) zu erkliiren. ll) Zu diesen Indizien paBt vorlrefflich die 
Erscheinung einer ganzen Domanenadministration in dem benachbarten 
Gordos ( J u I i a Gordos). In drei Inschriften erscheinen zwei kaiser
liche Sklaven ais arcarii (Keil-Premerstein, 1. I. n. 148 u. 156 -
Zeit Domitians und Traians) und einer als dispensator (C. III, 7102). 

In welcher Zeit haben sich abel' nun diese Domanen gebildet? 
Die ganze Gegend weist auf enge Beziehungen derselben zu Augustus. 
Ich erinnere zunachst daran, daB noch in den hellenistischen Zeiten hier 
sich ein groBes Heiligtum del' persis chen Artemis und die dazu ge
hOrende EEQa xcOp,'I) befand. Es ist hOchst wahrscheinlich, daB groBe 
Landstrecken mit ganzen Komen in diesel' fruchtbaren Gegend in 
alten Zeiten diesem Tempel zinspflichtig waren und spateI' zur XcOQfX 
.(i1X6£l£x~ del' hellenistischen Konige wurden.3) Nun aber heiBt die 

1) Eine ahnliche Geschichte hatte wohl die Domll.ne des heiligen Tryphon 
in Mysien, s. Le bas-Waddington, 1740d; charakteristisch ist hier die Termino
logie, welche uns in hellenistische Zeiten versetzt: im:/;/l EiJZijf; 'raw ZW/ltwv xa! 
'rOV laov 'rov Vr.rtov TrtvrpliJvof; xal 'raw xa"norpo/lovv'rwv S7I aiJ'rljj "al ntXv'rwv 'rru71 

VlCliJV afJ'rru7l ••• 

2) Vgl. die Inschrift aua der Umgebung von Smyrna, Lebas-Waddington 
1534: 'AnoA,A,w'II{cJlIf> L{O'xll1ntw[v]of> ff/lliJf; qnJ.ona'r"tf> I ot ZW/ll''r(at) ot ZeJ.E£'rcilv 
.anrpa[JlovO'IV] l6trp O''rErptXVrp II ot xW/Lijt:(a£) ot IvlClIvcil[ v anrp ]a(vovO'£v) Eioicp 
[(in ]rptX7Irp. Hier wird zwischen ZIiJ/ltO'll und lCOJ/LlI, ebenso wie in manchen an
deren Inschriften (s. unten S. 293, 1), unterschieden und die Bewohner des ZW/lio'll 
-werden ala zw"i'ra£ bezeichnet; nur eine andere Bildung ist %W"Lavol. 

3) TIber die Geschichte der tE/la xOJ/LlI in hellenistischer Zeit hatten wir 
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Stadt, welche sich aus del' iEI,J" "cOp,'YJ entwickelt hat, Hierokaisareia.1) 

Damit steht es im Zusammenhang, da6 in der benachbarten Xrol,Juwwv 
XlXT;o£,,{a sich eine Inschrift fand (Keil-v. Premerstein, 1. 1. 113; 
Buresch, Aus Lydien, 10), welche einen fJrop,os .f1Eiis 'PcOp''YJs und cxv-ro
x(JcX-rOI,JOS KcdfiCXI,JOS (also zwischen 27 v. Chr. und 14 n. Chr.) erwiihnt. 
In derselben Inschrift werden fJI,JCXfJEV-rCX~ - typische Katoikienbeamte er
wii.hnt. Mag diese Inschrift trotzdem der Stadt Hierokaisareia angehOren, 
was keineswegs notwendig ist, da dijp,og auch das Yolk einer nichtstiidti
schen Gemeinde bezeichnen kann - z. B. dijp,os '0I,JP,7JUrov, immerhin 
zeugt sie, wie del' Name del' Stadt, von engen Beziehungen del' Gegend 
zu Augustus. Endlich erscheint in dem nur einige Stunden von dieser 
Gegend entfernten Dorfe GhOk-kaja (Buresch, Aus Lydien, n. 6, S. 6ff.) 
ein Verein von Kcx£ficx(J£CXfiT:CX(, dessen Beamte wiederum fJl,JcxfJEVT:CX~ sind 
(die Zeugnisse iiber diese Dorf-Vereinsbeamten s. bei Keil-v. Premer
stein, 1. 1. 56). Die Heimat diesel' Ka£(Jcxl,J£cxfi.,;a~ wird zwar im II. und 
III. Jahrh. zu einer :n;OA,£S (Keil-Premerstein, 1.1. S. 13 u. 22 und 24), 
abel' die Erscheinung del' fJl,Ja{jEtl.,;a~ bezeugt, da6 diese Stadt sich aUB 
einer "a-rot"(" entwickelt hat. Die Bildung des Vereins mit dem 
groBen Erdbeben unter Tiberius in Verbindung zu setzen, wie es 
Buresch tut, haben wir keinen Grund. Viel wahrscheinlicher ist es, 
da6 die Bauern eines Kaisergutes, welches vielleicht schon unter 
Augustus Stadtrecht bekommen hat, sich zu einem Vereine zu Ehren 
des Kaisers zusammentaten. 

Die engen Beziehungen del' Gegend zum Kaiser Augustus sind 
also nicht zu bezweifeln, und es ist das Einfachste, angesichts del' 
Daten, welche fiir die spatere Zeit eine Reihe kaiserlicher Domanen in 
diesel' Gegend bezeugen, anzunehmen, daB diese Domanen schon unter 
Augustus sich gebildet haban. Es fragt sich nur, auf welche Weise? 
Eine sichere Antwort darauf lii6t sich nicht geben, eine Vermutung sei 
abel' gestattet. In derselben TvavroA.A.H-rWV "cx-rOt"(CX (BCH. I, 396, 397), 
wo die oben angefiihrte Inschrift des adiutor procuratoris gefundan 
worden ist (s. Keil-v. Premerstein, 1. 1. S. 59) und welche demnach 

gerade in den uns hier interessierenden Fragen mehr erfahren, hatte uns der 
Zufall die Inschrift Le bas-Waddington 1652 in besserer Gestalt tiberliefert. Es 
ist ein Konigsdekret mit Erwahnung von xa1:'o£XOiiV1:'E~ und der tEQU Xtbl'1I. 

1) Augustus handelt hier also ganz wie die Seleukiden. DaB er es auch 
anderswo getan hat, zeigen foigende FaIle. In ahnlicher Weise hat er mit dem 
nicht weit von unserer Gegend entfernten Dioshieron gehandelt, welches erst seit 
Augustus miinzt, s. Radet, Rev. d. et. anc. 1903, 10; Chapot, La province rom. 
<i'Asie, 99. aber einen analogen Vorfall handelt die poetische Inschrift, welche 
tiber die Geschichte der phrygischen Sebaste referiert. Ramsay, Cit. and bish., 
II, 606 n. 475; Chapot, I. I., 101. 

R o. tow z e w: GeBehiehte des rom. Kolonat •• 19 
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in kaiserlichem Besitze warl), fand Buresch (Aus Lydien, S. 37 n. 23) 
eine Inschrift, welche ein Ehrendekret der Katoken fUr zwei M. An
tonii (Metrodorus und Glycon) und eine Frau mit dem Spitznamen 
ll).avywv enthiilt. Der Zeit nach (Buresch, I. 1. 40) gehort die In
schrift noch in das erste nachchl'istliche Jahrhundert (nach Buresch 
ist sie gieichzeitig mit der oben erwiihnten Weihung an Roma und 
Augustus). Die beiden M. Antonii sind wahrscheinlich Freigelassene 
des Triumvir oder einheimische Griechen, welche von ihm ihr 
Biirgerrecht bekommen haben, dabei reiche und hochgestellte Ein
wohner der Katokie. Ich mochte sie deshalb fiir Sohne eines Ver
walters des M. Antonius, welcher wohl groBe Landstrecken in dieser 
reichen Gegend besessen hat, halten. Ich erinnere dabei daran, 
daB in der ganzen Gegend iiberhaupt der Name Antonius sehr 
hiiufig ist und die meisten Trager dieses Namens reiche und anga
sehene Personen sind. So vor allem in Philadelphia, s. Keil-Premer
stein,!.!. S. 29 n. 43 (Philadelpheia) - eine Weihung an den Kaiser 
Gaius eines M. Antonius Dion, seiner Frau Antonia Prima und seiner 
drei Kinder, ebenfalls Antonii; ebendas. S. 28 n. 42 Ehreninschrift fiir 
einen T. Aelius Glycon Papias Antonianus, und ebendas. 46 Ehren
inschrift fiir einen Anto ]nius Longinus, dann in Julia Gordos ebendas., 
S. 70 n. 148: die Frau des schon erwahnten kaiserlichen arcarius heiBt 
Antonia. Die Haufigkeit der Freigelassenen des Antonius bzw. der 
Leute, welche von Antonius das Biirgerrecht bekommen haben, in dieser 
ziemlich abgelegenen Gegend, wo Antonius wohl nie langere Zeit 
residiert hat, fiihrt mich zur Annahme, daB Antonius groBe Besitztiimer 
in der sardianischen Ebene des KogamoB und Hermos hatte, welche er 
aus Julia Gordos und aus Pbiladelpheia durch seine Freigelassenen oder 
durch einheimische Griechen verwaltet hat. Diese Giiter sind nachher 
nach dem Siege Octavians in seine Hande iibergegangen und bildeten 
hier, wiewohl auch anderswo in Asien, den Kern seiner Domanen.2) In 

1) Auch das Dorfmit dem charakteristischenNamen .da(!lilov XW!£'Tj (BCRIX, 
397, Keil-v. Premerstein, 1. 1., 59) wird wohl als friiherer Besitz eines Persers 
Namens Darius in den Besitz der hellenistischen Fiirsten und spater in den 
kaiserlichen Besitz iibergegangen sein. 

2) Rochst bezeichnend ist es, da13 wir auch in Philadelpheia, wie in Gordos, 
in der Kaiserzeit eine regelrechte kaiserliche Domanenadministration :linden, 
s. OIGr. 3436, wo wir einen adiutor procuratoris regionis Philadelphianae (~E'YIi{jJfJOS 
qJ,i.acJcl,.cp'Tjvijs) finden (s. meinen Art. Fiscus in Ruggieros Diz. ep. ITr, p. 102). Und 
noch bezeichnender ist es, daB a.uch Livia in der nachsten Nahe, namlieh bei 
Thyateira, begiitert war. Ihre Guter bildeten einen eigenen Distrikt mit be
sonderer area (Sitz wohl in Thyateira) noch in den Zeiten des Karakalla, CIGr. 
3484" 3497. Livia hat diese Giiter wohl in derselben Weise erworben wie Agrippa 
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derselben Weise mochte ich auch die weite Verbreitung des N am ens 
Antonius in Phrygien erkUiren (s. Ram say, Cities and bischoprics of 
Phrygia, 1,271 n. 96: ... M. OiJ,bnov Z[1j]vwvos viov KW!ivo/ T(n';fJ!wva 
MEYO:V 'Av-rwv£avov IxQX£EQEa -rfis 'A6{as etc.), obwohl hier die Ver
breitung des Namens auch auf den bekannten Antonius Polemo zuriick
gehen kann (s. Ramsay, 1.1., Kap. II, § 5). 

Sind unsere Ausfiihrungen richtig, so bekommen wir ein inter
essantes Bild der Zustande, welche auf del" XWQa (3a6£A£x,TJ in Asien 
in den letzten Jahren der Republik und in der ersten Kaiserzeit 
herrschten. Es ist sehr wahrscheinlich, daB Antonius, und wohl nicht 
er allein, manche Strecke des ager publicus als sein Eigentum be
handelte und sich einen gewaltigen rd'£Os AOYOS im Osten ansammelte, 
eine Domane, welche er durch seine Bevollmachtigte verwalten lieB. 
Diese Domane iibernahm A.ugustus und lieB sie in derselben Art ver
waIten: daher die Bedeutung seiner kleinasiatischen Prokuratoren. Er 
tat aber noch mehr: manche x,wP,fI und x,aTo£'Xia wird unter ihm zur 
Stadt, wodurch er in die Bahnen der Seleukiden tritt.1) Wir ersehen 
auch, daB die koniglichen Bauern dieser Domanen unter den hellenisti
schen Konigen ein reiches Leben entwickelten, sich ziemlich stark he11e
nisierten und in ihren 'XIXTo£'Xta£ eine Art Selbstverwaltung - aus
gehend von religiosen 'XOLVa mit ihren Brabeuten - ausgearbeitet haben, 
eine Verwaltung, welche iiberall in denselben Formen wiederkehrt. 

Es ist aber keineswegs anzunehmen, daB der ganze oder sogar 
der groBte Teil der friiheren XWQa {3a6£Ao,Yi in die Hande des Augustus 
aus den Hiinden der spatrepublikanischen Magnaten gelangte. Wie 
groB die augustischen Domanen in Kleinasien waren, werden wir wohl 
nie erraten. ,Wir wissen aber, daB auch hier, wie anderswo, die Ver
w altu ng der ganzen XWQIX (3a6£Ao'TJ sich allmahlich in den kaiserlichen 
Handen konzentrierte. Es ist namlich kaum anzunehmen, daB Ver
waltungszentren wie Julia Gurdos nur fiir kaiserliche Domanen gaIten; 
wie anderswo, wird sich auch hier die ganze Verwaltung des Staats
landes allmahlich in den Handen der kaiserlichen Prokuratoren ver
einigt haben. Es diirfte nicht Zufall sein, daB die Inschriften, welche 
eine regelrechte Staats- und Kaiserdomanenadministration bekunden, 
nicht alter als die flavische Zeit sind. 2) 

den thrakischen Chersonnes. Vielleicht zu derselben Domane gehurt auch der 
Grenzstein mit der charakteristischen Inschrift (l(lOS (J/X(nJ.Etxo[il, Radet, BCH. 
1887, 447. In Thyateira finden wir auch einen hochangesehenen M. Antonius 
M. f. Sergia Galates BCH. X, 407. 

1) Vgl. Chapot, La provo rom. d'Asie, 102. 
2) Charakteristisch ist fur ein Domanenzentrum das Vorhandensein einer 

19 * 
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In der Provinz Asien erbten die Kaiser die Friichte einer lang
jahrigen Entwicklung, welche sich schon in der hellenistischen Zeit 
vollzog; sie hatten mit Uberbleibseln des alten feudalen Aufbaues 

besonderen Kasse mit einem besonderen Kassenpersonal - arcarii und dispen
satores. Diese Kassen waren den lokalen Prokuratoren untergeordnet. Die Haupt
kasse und damit vereinigt die Hauptkanzlei, tabularium und eommentarium, 
befanden sieh fUr die Provinz Asien in Ephesos. Zu den oben erwahnten lokalen 
Kassen in Julia Gordos, Philadelpheia und Thyateira kommt noeh eine Kasse 
in Pergamon hinzu; diese Kasse galt fUr das untere Mysien, was uns eine andere 
fUr das obere Mysien vorauszusetzen notigt. Die Zeit ist wiederum die Zeit 
Traians (Ath. Mitt. 24, 171 n. 11: &(!l!cX(!tOs MV(jifJ.s Tfis l!cXuo). Es kann nieht 
Zufall sein, daB aHe die Insehriften, welche uns in Asien eine lokale Kasse be
zeugen, friihestens in die Zeit der Flavier fallen. Wir miissen annehmen, daB 
erst in dieser Zeit die ganze Frage reguliert wurde, d. h. die Provinz in einzelne 
regiones geteilt, an die Spitze jeder Region ein Prokurator gestellt und in den 
groBeren Stadten einzelne Kassen geschaffen wurden. Weshalb dies gerade in 
der flavischen Zeit geschehen ist, HUlt der Tatbestand in Asien und die Ana
logie Agyptens und Afrikas, sowie die Vorgange in Sizilien und vielleicht Spanien, 
d. h. in allen reichen Komprovinzen vermuten. Ich glaube als Ursache dieRer 
Regulierung die Vereinigung des ganzen ager publicus mit den patrimonialen 
Giltem annehmen zu diirfen, d. h. die Wiedervereinigung der Verwaltung der 
ganzen Xch(!fJ. (3fJ.6tl.tl!1), welche sich unter Augustus in kaiserliehes Domanenland 
und den ager publicus infolge der groBen VerauBerungen der spatrepublikanischen 
Zeit des ager publicus an Privatleute teilte. Wie in Agypten sich in dieser 
Zeit aUB den kaiserlichen ofJ6ifJ.t ein loyos OfJ6tfJ.XO. gebildet hat und derselbe 
sich mit der Verwaltung der yfi r}rllL06ifJ. und yfi (3a6tltl!7] vereinigte, so entstand, 
zuerst unter den Flaviem, auch in den anderen Provinzen, hauptsachlieh in den 
senatorischen Komprovinzen, ein richtiges Krongut, nicht Privatgut der einzelnen 
Kaiser, das Patrimonium, dessen Verwaltung sich natiirlicher Weise mit der Ver
waltung des ager publicus vereinigte. Die Beweise dafiir fiir die Provinz Asien 
liefem folgende Beobachtungen. Es ist bezeichnend, daB der letzte Kaiser, welcher 
die Domanen in Asien ausdriicklich als sein personliches Eigentum nennt, wiederum, 
wie in Agypten, Nero ist, s. den bekannten Grenzstein zwischen der Stadt Sagalassos 
und der xW/L1] TV/L(3(!tfJ.'1}(J.660. Ns(!fOVOs KI.fJ.vr}iov Kal6aQo • .EE(3a6TofJ rEQ/LfJ.Vtl!ofJ 

Ramsay, Cities and bish. I, 336 n. 195 vgl. auch die Inschrift aus Patara C. III, 
12131, wo sich ein kaiserlicher dispensator ausdriicklich dispensator Neronis 
nennt (aIle anderen Inscbriften der arcarii und dispensatores setzen den Namen 
des Kaisers nicht binzu, sie sind durchaus unpersonlich gehalten). Wichtiger 
ala diese Anzeicben sind die oben beleuchteten Inschriften, welche tiber das 
Tempelland von Azani handeln. Auffallend ist hier, daB tiber die Landereien 
des Zeus Avidius Quietus der Prokonsul und der procurator der Provinz gemein
sam entscheiden. Diese Mitwirkung des senatorischen Beamten und des kaiser~ 
lichen Prokurators erklart sich wohl dadurch, daB das Tempelland, insofern es 
Tempelland ist, zum ager publicus und damit in den Bereich der Tatigkeit des 
Prokurators hingebOrt, insoweit es aber den Einwohnern der Stadt zur Nutzung 
ilbergeben ist, unter der Obrigkeit des Prokonauls, welcher iiber die stadtischen 
Finanzen wacht, steht. Damit erledigen sich die Schwierigkeiten, aus welchen 
noch Chapot keinen Ausweg fand (La provo rom. d'Asie, 296). Dieselben Ver-
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kaum zu kampfen und konnten ruhig in ihrer Domanenverwaltung 
und Stadtegriindung in die Bahnen der Seleukiden und Attaliden treten, 
wie es schon die Republik getan hat, welche an der sozialen Struktur 
der Provinz bekanntlich gar nichts geandert hat. Charakteristisch 
dafiir ist die bekannte Tatsache, daB die Gliederung des stiidtischen 
Grundbesitzes in der romischen Zeit ganz dieselbe geblieben ist, wie 
sie auch friiher war, und die bestehenden Besitzverhaltnisse im Prinzip 
gar nicht angetastet wurden. 

Belege daiur brauche ich kaum anzufiihren. Der glanzendste 
Beleg dafiir ist die bekannte Inschrift mit dem Sc. iiber die Ordnung 
des pergamenischen Reiches nach Attalos' Tode (D itt en be r g e r, Or. 435). 
Charakteristisch dafiir sind auch die Urkunden, in welchen einigen 
Stadten ihre Rechte bei der Ordnung der Verhiiltnisse durch die Romer 
gewahrt bleiben und bei dieser Gelegenheit aufgezahlt werden; so vor 
aHem das bekannte Sc. des J. 81 iiber die Stratonicenser, Ditten
berger, Or., 441, wo Z. 50ff. und 93 ft'. del' wirtschaftliche Bestand 
dieser noJltg aufgezahlt wird: ag 'r;S nvag 'tijg TOVTroV U(>E'tij[S "a'ta

lo\yijg TE fVE"EV /LET]a t'iV",,~ovUov YVcOp:rlg Aliv"wg .Evl[Jlag a~IITo
X(ut-rro(> Toig a~]'tois nQot'icOQ£t'iIiV 6VVEXcOQ1j6EV [nolL'tEt [as n~o668ovs 
xro ]Qta "cO/Las JlL/LEvag TIi 'tovro[LS tva 'tavTa I a~Tois EXELV E~fi, vgl. 
den Brief des Antonius an die Plarasenser und Aphrodisienser, Ditten
berger, Or. 465, 14ft'. Man sieht, in dem Besitze der Stadte spielen die 
"w/Lat und xro(l{a dieselbe Rolle wie friiher 1). Und andererseits beweisen 

hli.ltnisse zwischen Prokonsul und Prokurator find en wir in der unten zu er
wahnenden, ebenfalls hadrianischen Inachrift aua Stratonikeia-Hadrianopolis 
(Dittenberger Syll. 2, 387), in welcher derselbe Avidius Quietus mit dem 
Prokurator zusammen vom Kaiser genannt wird. Es handelt sich um die Er
laubnis, welche der neugegrundeten Stadt gegeben wird, die 't"El7j des Stadt
territoriums in die Stadtkasse flieJ3en zu lassen. Auch hier ist die Nennung beider 
- des Prokonsuls wie des Prokurators - veratandlich. Denn falls die Stadt 
wirklich auf der kaiserlichen Domane entstanden ist _. was die wahrschein
lichate Annahme ist -, so gehlirten die Einkunfte ihres Territoriums vor der 
Griindung in den Bereich der Tatigkeit des Prokurators, nachher in den Bereich 
der Tatigkeit der senatorischen Administration. Beide miissen also von der 
Inderung in der finanziellen Stellung der Stadt Kunde erhalten. Uber die Be
ziehungen der kaiserlichen Finanzadministration zur senatorischen und die Unter
beamten der ersteren in den senatorischen Provinzen, s. meinen Artikel Fiskus 
in dem Diz. epigr. V, lOOf., 107ff. u. O. Hirschfeld, Verwaltungsbeamten!, S. 70f. 

1) Fiir die Bedeutung des Terminus XW(![ov s. z. B. Steph. Byz. s. v. IIo£/La

v7jv6v. Man sieht, wie hier sich ein xw(!lov zu einem 'P(!otJ(!£OV und n61£s ent
wickelt, s. Ditten berger, Or. 443 (80 v.Chr.); XW(![ov ist also ein Gebilde, welches 
der Koo/L1/ ahnlich ist. Was fiir ein Unterschied zwischen diesen beiden Be
griffen vorhanden ist, laJ3t sieh nieht feststellen; es kann sein, daJ3 dem XW(!{ov 

urspriinglich die Bedeutung "Gut" zugrunde liegt. 
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die Inschriften von Priene, daB auch in dem sozialen Bestande der Be
volkerung keine Inderungen eingetreten sind: wie friiher, sind die 
Kometen, die Einwohner der "a-r:o£"tcn, eine unter den Biirgern stehende 
Bevolkerungsklasse, wel~he der Stadt zinspflichtig ist (s. die S. 260, 
Anm. 3 angefiihrte Stelle aus Dio Chrysostomos). 

Zwar scheint die Entwicklung der Komenverfassung in der 
romischen Zeit weiter- und weitergegangen zu sein und die Komen 
je weiter, desto groBere Selbstandigkeit fiir sieh in Ansprueh ge
nom men zu haben 1); zwar wird auch manche "cOILfJ und "tx-ro£,,£« zur 
Stadt 2), aber dies sind Prozesse, welche sieherlieh nicht mit den Romern 
angefangen haben. 

Viel mehr hatten die Romer im inneren Kleinasien und auf 
den entlegeneren Kiisten des Landes zu tun. Aueh hier aber 
wandelten sie in den Bahnen ihrer hellenistisehen Vorganger. Sobald 
die vorsichtige Politik des Senatsregiments in die Hande einzelner 
Heerfiihrer iibergeht, beginnt mit der Annexion neuer Provinzen eine 
rege Tatigkeit derselben nach den hellenistischen Traditionen. Die 
beiden groBen Vertreter dieser Politik waren bekanntlieh Pompeius 
und Antonius. Ieh kann darauf nicht naher eingehen, erinnere nur 
daran, wie Pompeius in Pontos gewaltet hat. Seine Griindung von 
elf Stadten ist bekannt. S) 

Hochst charakteristisch aber ist es, wie er mit den Tempeln ver
fahren ist Den weniger bedeutenden Tempel von Zela hat er in 
eine Stadt verwandelt, wohl in derselben Art, wie es die Seleukiden 
III Nordsyrien und in Phrygien getan haben (Strabo, XII, 559: 

1) S. die oben schon besprochenen Inschriften, Dittenberger, Or. 488 und 
Papadopoulos Kerameus, Ath. Mitt. 1878, 5f.; Buresch, Aus Lydien 2fr. 

2) Sehr lehrreich ist dafiir die von Radet BCH. XI, 109 n. 1 zuerst edierte 
und erlauterte Inschrift (Dittenberger, Syll.1 387) aUB Stratonikea. Wir stehen 
vor einer Stadt, welche soeben durch Hadrian konstituiert worden ist. Friiher 
war sie entweder einfache nro/L1/ oder eine verfallene, zu einer nro/L1/ degradierte 
seleukidische Stadt. Hadrian erlaBt diesel' neu entstandenen Stadt die Grund
steuer. Es ist nicht klar, ob die neue Stadt friiher zu einem Stadtterritorium 
gehOrte oder auf dem Areal der Xro(lcc pcc(jt/..tn~ entstand. Hadrian als Stadte
griinder auf dem Areal der Domanen und ala Nachfolger der Seleukiden in der 
Stadtegriindung ist bis jetzt noch nicht geniigend gewiirdigt worden. V gl. tiber 
die Inschrift von Stratonikea Weber, Untersuchungen z. Geschichte des Kaisers 
Hadrian, 1 q6 fr. Uber die ganze Frage der Stadtegriindung der romischen Kaiser 
s. die Zusammenstellungen von Chapot, La province romaine d'Asie, 96fr. Es 
scheint, daB "fiir die entlegeneren Gegenden Kleinasiens die Til.tigkeit Hadrians 
ebenso epochemachend war wie die Tatigkeit des Augustus fiir Lydien und die 
westlichen Teile Phrygiens, s. weiter unten. 

3) S. E. Meyer, Gesch. des Konigreichs Pontos, 96. 
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llop,~r:ti£Or; hE :1toUas E:1ta(nCas :1tQO(jc.5Q£158 up 1:oxljJ "al, :1tolw IDVOp,aI58) 1), 
den gro£\en Tempel von Komana hat er dagegen vergroBerl und zu 
einem richtigen Tempelstaat, was diesel' Tempel in del' Zeit des Mithri
dates nicht mehr war, umgewandelt. So fasse ich wenigstens die viel
besprochene Stelle Strabos (XII, 3, 34): :1ta!,Jaltx{3rov hE llop,:1t",ws 1:~V 
8;ovt1{av'AQr.l1aov E:1tEI5-r1j(jEV rEQEtx ~a~ :1tQOliroQ£liEV almp xroQav hC15Xo£

vov xv:dljJ (1:0V1:0 h' EI51:£V S;",,,ov1:a 151:&d'£O£) x Q 0 S 1:'!i t E Q if, :1tQOI51:cX

~as -roir; 8vO£xOVt1£ :1t8£{}aQX8iv alJ'up. 1:0V1:rov P,Ev o{;v ~'YEp,rov ~v "at 
't'wv 1:~V :1tolw ol"ovv-rrov tEQohovlrov "vQ£Or; d~v 1:0V :1t£:1t(JcXli"EW. 
SpateI' wurde diese Herrschaft unter Archelaos' Sohn Lykomedes mehr 
wie verdoppelt. 

Die Drsache diesel' Begiinstigung des Tempels ist wohl in seiner 
oben hervorgehobenen geordneten Wirtschaft zu suchen. Pompeiu8 
suchte wohl iiberhaupt bei s~inen Stadtegriindungen, ebensogut wie 
bei dieser Begiinstigung, hauptsachlich ein Ziel zu erreichen: die 
Gegend wirtschaftlich zu heben, d. h. Ackerbau und Garlenwirlschaft 
in den zum Teil wilden Gegenden planma£\ig auszubreiten. Erst 
nachdem diese Aufgabe erfiiUt war, konnte man daran denken, die 
nunmehr kultivierten Landereien in eine Staatsdomane zu verwandeln. 

Dieselben wirtschaftlichen Riicksichten waren es hauptsachlich, 
welche die Nachfolger des Pompeius im Osten, hauptsachIich Antonius, 
abel' auch Oktavian, veranlaBten, das innere Kleinasien nicht direkt, 
son del'll durch Vermittlung von kleineren und gro£\eren Dynasten, teils 
Tempelkonigen zu verwalten. Diese Dynasten soUten wie gute Haus
wirle ihr Lehn erst wirlschaftlich ordnen, urn es dann in del' Masse 
der romischen Staatsgiiter aufgehen zu lassen, odeI' es mit guten 
Resultaten - die Stadtegriindungen des Pompeius gediehen bekannt
lich meistens nicht: sie waren verfriiht - in ein Stadtterritorium 
verwandeln zu lassen. 

Dieselbe Bedeutung - obwohl in viel gro£\erem MaBstabe - hatte 
auch die Tatigkeit des Deiotaros und seines Nachfolgers Amyntas in 
ihren groBen kll>inasiatischen Reichen. 2) lch erinnere an die bekannte 

1) Spater wurde seine Ma13regel abgeschafft, aber zur friiheren Bedeutung 
kam der Tempel nicht mehr, Shabo 1. 1. 

2) Dem Zwecke meiner Arbeit enteprechend hbbe ich nur diese Seite ihrer 
Tatigkeit hervor. Das will nicht sngen, daB ich die politische Seite derselben 
&u13er Acht laese oder geringschiLtze. Diese letztere ist aber geniigend bekannt 
und schon von S tr abo richtig charakterisiert worden. Interessant ist die Rolle, 
welche in dieser Wirtschaft durch Dynasten die Galater spielten. Es waren 
wohl, wie das Beispiel des Deiotaros zeigt, nicht nur gute Krieger, sondem auch 
energische Herren und gute Wine, s. Stahelin, Geschichte der kleinasiatischen 
Galater 2, 99 f.; Ram say, A historical commentary on St. Pauls Epistle to the 
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Charakteristik des Deiotaros, welche ihm Cicero zuteil werden lii.Bt 
(pro Deiotaro, 9, 27): multis ille quidem gradibus officiorum erga rem 
publicam nostram ad hoc regium nomen ascendit; sed tamen quicquid 
a be11is populi Romani vacabat, cum hominibus nost1'is consuetudines, 
amicitias, res rationesque iungebat, ut non solum tetrarches nobilis, 
sed etiam optimus pater familias et diligentissimus agricola et pecua
rius haberetur. Deiotaros hat also sein Reich den romischen Geschiifts
leuten eroffnet und zugleich es durch seine ratione11e Agrarwirtschaft 
(nicht umsonst hat ihm Diophanes aus Nikiia seine Dbe1'arbeitung 
des magonischen T1'aktates (Varro, de r. r. 1,1,10) gewidmet) zu einem 
groBen W ohlstande gebracht 1), was eigentlich auch das Land erst zn 
einem guten Exploitationsobjekt fiir die romischen negotiatores machte. 
DaB e1' teilweise seine Wirtschaft, besonders die Viehzucht, in karthagisch
italischer Weise o1'ganisierte, ist hochst .wahrscheinlich. Den Ackerbau 
hat e1' aber wohl hauptsachlich durch seine phrygischen laoi (Jao£A.£",ot, 
nicht durch wirkliche Sklaven betrieben. 

Seine Mission iibernahm Amyntas. Er hatte nicht nur die isauri
schen Rauber zu bekiimpfen, seine Aufgabe war, auf der Basis der 
Pazifizierung der Grenzen die fruchtbaren Teile Ph1'ygiens der fried
lichen Arbeit der Kolonisation und des Ackerbaues zu eroffnen. Dber 
diese Seite seiner Tiitigkeit sind wir nur schlecht unterrichtet. 2) Ein 
paa1' Worte sagt Strabo von seiner Viehzucht in Lykaonien (XII,56S 
- er hatte dort 300 Herden, seine Viehzucht hat einer ganzen Reihe 
von Unternehmern, wohl hauptsiichlich Romern, den Weg zum Reich
tum gezeigt), abel' die Tatsache, daB nach seiner Tiitigkeit Augustus 
in diesen Gegenden eine reiche stiidtegriindende Tiitigkeit entwickeln 
konnte, daB er eine Reihe latinisie1'ter, lateinisch sp1'echender, zum 
Teil sogar italische1' Veteran en hier ansiedelte, endlich, daB sich 
diese Kolonien gehalten und entwickelt haben, zeugt davon, daB seine 
Tiitigkeit obwohl kurz, aber nicht ephemer war. Wichtig ist es auch, 
daB sein geschultes Sklavenpersonal, welches Augustus mit seinem 
Reiche zusammen geerbt hat, zum Teil wenigstens, sogar in Rom~ 
seine Verwendung fand 3) und daB einige Amyntiani, wie wir es fur 

Galatians, London 1900, 123 f. Antonius und nach ihm Augustus behandelten 
dieselben ala richtige Prokuratoren: interessant ist in dieser Hinsicht das wecbsel
volle Leben des bekannten Polemo s. Hennig, Symb. ad Asiae min. reges sacer
dotes, 31ff.; Ramsay, 1.1. 110ff. Er hatte in Kilikien dieselbe Aufgabe zu er
fUllen me Deiotaros und Amyntas in Galatien und Kilikiell. 

1) V gl. Stahelin,1. 1., 97f. 
2) Stahelin, 1.1., 103. 
3) tIber die Amyntiani, vg1. Zwintscher, De Galatarum tetrarchis et 

Amynta rege quaestiones Lips. 1892, 43f.; Hiilsen, Rom. Mitteil. III, 223. 
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die Antonii und Antoniani oben konstatiert haben, spater zu den an
gesehensten Familien in ihrer Heimat gehoren (Zwintscher, 1.1.). 

N ach kiirzeren oder Hingeren Fristen diesel' dynastischen Regierung 
fielen aber aile kleinasiatischen Lander in dil'ekte Verwaltung der 
romischen Kaiser. Nul' in wenigen Teilen Kleinasiens herrschten in 
dieser Zeit noch die alteren Zustande; wo sie aber herrschten - wie 
in Kappadokien -, da iibernahmen sie auch die Kaiser und lieBen 
das feudalartige Leben sieh weiter entwickeln. Die zehn Satrapien 
Kappadokiens sind nicht anders als die Dynastenwirtschaft des 
Augustus aufzufassen. Auch hier aber entstanden ailmahlich Stadte 
und als ihr Korrelat sehr ausgedehnte kaiserliche Domanen (s. lust. 
Nov. 30 besonders c. 1; E. Kuhn, Entstehung der Stadte, 382; 
Ramsay, Cities and bish. I, 10ft'.). Diese Domanen haben wohl, wenig
stens zum Teil, die Gebiete der einheimischen Tempel zu ihrem Kerne. 
Was aus den pontischen xmQfX fJa6~1~%~ und LEQtX gewordeu ist, wissen 
wir nicht. GroBe Kaisergiiter in Pontos werden in einer Inschrift er
wahnt 1), und es ist sehr wahrscheinlich, daB sie auch hier die Ge-

1) Ich meine die bekannte Inschrift des Timesitheus, O. XIII, 1807; Dessau 
1330. Das auBerordentliche Amt des Timesitheus in Bithynien, Pontus und 
Paphlagonien, die Kumulierung derVerwaltung des Patrimonium und der res pri
vata mit der quadragesima, d. h. der Zollrevenuen, laBt sich, wie iiberhaupt seine 
ganze Karriere, nur dadurch erklaren, daB dieser tiichtige Finanzmann sich in 
der Verproviantierung groBer Beere zu Zeiten wichtiger Kriege besonders brauch
bar erwies. Das erste Amt dieser Art hat er wohl in Syria-Palastina noch unter 
Alexander Severus bekleidet (s. Stein in P. W. R. E. VII, s. v. Furius) .. Bithy
nien, Pontus und Paphlagonien waren fiir die Kriegsfiihrung auch deswegen be
sonders wichtig, da in diesen Provinzen die kaiserliche Pferdezucht besonders 
hliihend war. Fiir Bithynien wissen wir es jetzt aus einer Inschrift auch Daci
byza (J. gr. ad. r. r. pert. III, 2), welche ein neues Zeugnis fiir die Dauerhaftig
keit der hellenistischen Institutionen abgibt. N ach der Revision dieser wich
tigen Inschrift durch Wiegand (brieflich mitgeteilt) lautet dieselbe: Lll'a{}fI 
TVX?l· M&(lxos .JJt:a-nos '1ovALavos xat .JJ . ••• 1 vos Povcpos at:(larUXl't:aL I auaC(lTJS f!x
'l'1)S tu:rnx[ijs ... I ot iUI 'l'rov [ ..•. . ]vuw (solI es vielleicht [iUL/LEAEL]roV heiBen?) 
rwv ax'l'wv xat VOVP-E(lWV nat o[t] .. OYNWN€C (vielleicht griechische Transkription 
des lat. equisiones?) ot iUElirwvt:Cs avva,(lLDt EVXDt(lL6rovaw K. Ev 1 [~]val.w "Hovos 
i1tt/LEA.7Jrij X'l'1)vwv KDt£aa(los. Wir stehen also wohl VOl' einer Pferderemonte
kommission, bestehend aus zwei Kavalleriesoldaten, einigen Bureaubeamten und 
Stallknechten, welche Zugtiere zu wahlen hatten. Diese Kommission hat sich 
zum Verwalter der kaiserlichen Pferdestalle begeben und nach vcrrichtetem 
Dienste ihm seine Dankbarkeit durch unseren Stein bezeugt. Wir stehen also 
vor einem ganz regelrecht geordneten Dienste, wie denselben uns auch die Vor
schriften in O. Th. X, 6 bezeugen (vgl. oben 128, 1). Dieser Dienst war aber 
seit der hellenistischen Zeit in derselben Art regnliert s. bes. Pluto Eum. 8: inEt 

Of EV/LivTJS rois ~aaL}.Lxois tnuocpo(l~{Otr; nE(lt r~v ''101)v VE/LO/LEVOLS i1tLt:vXiov xat 

A.a~wv tIlUOVr; oawv gX(l?l&E rois iUt/LEl.1)raiS r~v l'(larp~v gnE/L'l/JE, Ul'Et:at 
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biete der Tempel mit umfaBten, seitdem auch der groBte pontische 
Tempel, der von Komana, im J. 34-35 seine Selbstverwaltung als be
sonderer Staat verlor (Ramsay, Rist. comm. of the Gal., 122). Ebenso 
ging es den olbischen Fiirsten in Kilikien; ihre Verwaltung und ihre 
xw(!a fc(!Cc verloren sie im J. 41 n. Chr. (Hennig, 1. 1. 49); wie das 
Gebiet von Koropissos, wurde wohl diese xw(!a tcQCc zur kaiserlichen 
Domane. 1) Dasselbe Schicksal hat auch der Tempel des M~v :A.oXfUVOS 

bei dem pisidischen Antiochien erlebt (Stra b 0, XII, 577: fiv ~' ivraiHTa 
xa~ tc(!wovv'Yj ns M'Yjvos 'A(!xa{ov (l. 'Aoxawov) 7tAfj,fTOS 8xovoa tc(!O
dov,1.wv xd XWQ{wv tc(!rov' xarcA-v{}'Yj ~8 ll-C'rCc T~V 'All-VVTOV TcAcVT~V 
lm;o TroV 7tcll-cpifSVTWV E7t~ T~V b,c{vov xA'YjQovo,uict1J). Diese Auflosung 
del' Tempel teils in Domanen, teils in Stadteland ist uns schon be
kannt: in derselben Weise sind auch die Seleukiden verfahren. Diese 
Auflosung bedeutet keinesfalls den Untergang der Tempel: wie die 
Geschichte mancher Tempel, z. B. der Tempel von Al6avo~ und von 
Baitokaike, lehrt, bestanden die Tempel auch in der romischen Zeit 
weiter; sie verloren nur den groBten Teil ihres Gebietes und ihrer 
Leibeigenen und waren gezwungen, sich mit verhaltnismaBig kleinen 
Einkiinften, welche sie dazu unter Kontrolle einer benachbarten Stadt 
einzogen und verwalteten, zu begniigen. 

So verwandelte sich der groBte Teil des inneren Kleinasiens, welcher 
nicht zu Stadtegebieten wurde, direkt in kaiserliche Domanen. Soweit es 
Tempelland war, wissen wir, daB es von horigen od(lr direkt leib
eigenenBauern bewirtschaftet wurde. Die XWQa(JaotAtxi; des Amyntas 
und der anderen kleinasiatischen Dynasten war es, wenigstens zum 
Teil, auch, ebenso wie die Giiter der hohen pontischen, kappadokischen 

YELa6ca TOV 'AVr:L%aT(!OV "CXt Einsiv Ort {fav/La&H TOV EfJ/Lsv7j Tijr; 7t(!ovolar;, ilni
&ovr:cx L6yov cxvTolr; &nO<Y6J6Ctv r:rov ~a6~L~"rov ~ 1..?j'l/'E6{fat na(!' cxvr:rov. 
Den wirtschaftlichen Betrieb in diesen Pferdezuchtanstalten in der hellenistischen 
Zeit veranschaulicht uns Strabo XVI, 2,10 (p. 752), wo er uber das Gebiet von 
Apamea in Syrien unter Seleukos spricht (vgl. die Angaben des Polybios V, 44 
und X, 27 uber Medien s. den schon en Artikel Equitium von Lafaye in Darem
berg et Saglio, Dict. d. ant. IIA, 791 ff.). Charakteristisch ist es, daB die Pferde
zucht in der romischen Kaiserzeit der intensiven Kultul" je weiter desto mehr 
weicht: sie konzentriert sich in IV. und den folgenden Jahrh. hauptsachlich in 
Kappadokien und dem benachbarten Kilikien, wo sie anscheinend je weiter 
desto mehr sich in den Handen der Kaiser vereinigt. Es wiirde sehr lohnend 
sein, diesem Verwaltungszweige der romischen Kaiserzeit naher nachzugehen, 
was abel" hier natiirlich nicht geschehen kann. 

1) Diese GeBchichte von Hierapolis-Koropissos hat Ramsay, Hist. Geogr., 
366 j Cities and bish. I, 10f.; Rist. comm., 124 aus der Inschrift C. X, 8261: 
nat(ione) Gnigissa ex civitate Coropisso vieo Asseridi domini nostri erschlossen. 
Dasselbe vermutet er fUr Tyana (Hist. Geogr. 15, 348, 449). 
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und galatischen Geschlechter. Diese letzteren wurden nun vermutlich 
meistens zu Burgem der neuen und alten Stiidte, soweit sie nicht von 
den Romern, wie friiher von den hellenistischen Konigen, expropriiert 
wurden. Was geschah aber mit der xw(!a {ja(j£l£xfJ und der zur 
(ja(j£).£x~ gewordenen 1E(>a und ihren Bauern? 

Eine Antwort auf diese Frage geben uns die Inschriften, meistens 
des III. Jahrh. n. Ohr., welche uns das Leben auf den groBen kaiser
lichen Gutern Phrygiens und Pisidiens veranschaulichen. Wir kennen 
zurzeit mehrere Komplexe dieser Kaiserguter. Zuerst die Gruppe um 
Kibyra, dann die Gruppe um die pisidische Askania Limne und im 
Thale des Lysis 1), we iter die groBen Guter um das pisidische Antiochien, 
daneben die Gruppe um Prymnessos und Dokimion und weiter nord
lich die groBe Domiine im 'Annuxvwv xlipa bei dem Flusse Tembrogios.2) 

Es ist eine geographisch geschlossene Gruppe, und wir durfen wohl 
vermuten, daB sie es auch in ihrer geschichtlichen Entwicklung iat. 
leh mochte namlich annehmen, daB es, wie auch O. Hirschfeld meint, 

1) An diese Gruppe schlieBt sich auch die von mir vermutete Domane 
von Pogla, s. lJsterr. Jahresh. 1901, Beibl. 42 f. 

2) Es ist das grolle Verdienst Ramsays, da8 wir jetzt das iiber die 
kaiserlichen Giiter in Phrygien und Pisidien berichtende inschriftliche Material 
nicht nur besitzen, sondern auch verstehen. Noch vor der Auffindung der iiber 
die Xt1J(JOi POl(j£}.tX~ der Seleukidenzeit redenden Inschriften hat er die Zusammen
hange des von ihm entdeckten spii.teren Materials mit den hellenistischen Zu
standen erkannt. Seine in seinen beiden groBen Werken verstreuten Bemerkungen 
dariiber (ich meine seine Geography of Asia Minor und The cities and bishoprics 
of Phrygia) findet man iibersichtlich zusammengestellt und gut erlautert in dem 
Aufatze A. Schultens, Rom. Mitteil. 1898, 564fT., vgl. auch meine Artikel 
Conductor und Fiscns in Ruggieros Diz. epigrafico TIl, 587 fT. und V, 100ff. und 
Gesch. der Staatspacht 436-508; im grolleren Zusammenhange bei O. Hirsch
feld., KHo II, 299ft'. Eine Vervollstandigung unserer Kenntnisse brachte die von 
Anderson aufgefundene, aber erst durch die Erganzungen Schultens, Ditten
bergers und Hirschfelds, vgl. auch meine Bemerkungen in Klio VI, 266fT, 
verstandlich gewordene Inschrift aus dem Tembrogiostale - eine Bittschrift der 
%tX(JOtXot und rSIllQrol nn die Kaiser (Philippi) mit kaiserlicher Subskription. 
Die Petenten klagen liber tJberbiirdung mit angariae. S. Anderson, Journ. of 
hell. St. 1897, 418fT.; 1899, 76ft'.; Schulten, Rom. Mitteil. 1898, 364ff.; Ditten
berger, Or. 519; Rostowzew, Klio VI, 256f.; C. III, 14191. Noch wichtiger 
sind die Inschriften aus dem Gebiete des pisidischen Antiochien, welche Ram
say teilwei.e neulich gefunden, teilweise in neuen Revisionen abgedruckt hat, 
s. W. Ramsay, Studies in the history and nrt of the eastern provinces of the 
roman empire Lond. 1908, 305 bis 377: The ,!'ekmorian guest friends: an anti
christian society on the imperials estates at Pisidian Antioch. Es ist ein Ur
kundenbuch, welches zusammen mit den Inschriften von Ormeleis ein hochst 
wichtiges Material fiir die wirtschaftliche religiose und soziale Entwicklung 
Phrygiens in der Kaiserzeit liefert. 
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ein Teil der von Amyntas geordneten Gutel' ist, welchen Augustus 
direkt von ihm geerbt hat. • Man konnte einwenden, daB das Reich 
des Amyntas sicherlich nicht so weit reichte, wie z. B. das 'Annu1.lIwv 

"UfJ,IXj diesen Einwand halte ich aber fur unbegrundet. Wie weit das 
Reich des Amyntas in Phrygien l'eichte, wissen wir nicht und werden 
aus den sparlichen Nachrichten nie erraten. An sich ist aber diese 
groBe Ausdehnung nicht auffallend: das Reich umfaBte eben aile wenig 
kultivierten und doch kulturfahigen Landereien in den an Galatien, 
Pisidien und Lykaonien angrenzenden Teilen Phrygiens. 1) 

Was ergeben nun diese Inschriften fur die innere Stroktur del" 
kaiserlichen Guter? Da ich uber diese Inschriften in meinen fruheren 
Arbeiten mehrfach gehandelt habe und da sie auch von anderen, bes. 
von Ramsay, trefflich und ausfuhrlich besprochen worden sind, so 
werde ich mich auf das fur meine Zwecke Notwendigste beschranken. 

Wir sehen vor allem, daB die Kaiserguter, - die fruhere xropa 
pIXo£l£"~ und die Teile derselben, welche in den Besitz der Mitglieder 
der kaiserlichen ]'amilie ubergegangen sind und dennoch die Struktur 
der kaiserlichen Guter im voUen MaBe aufrechterhalten haben, wie 
fruher, nach Komen, welche von ackerbauenden Bauern bevOlkert sind, 
gegliedert sind. 2) Manche dieser Komen entwickeln sich im Laufe der 
Zeit zu Stadten 3), wie wir es auch fur die "WfJ,IX£ in den Stadte
gebieten nachgewiesen haben, aber die meisten bleiben bei der Komen
verfassung. Diese Verfassung scheint weniger entwickelt zu sein als 

1) Uber die Grenzen des Reiches des Konigs Amyntas s. Zwintscher, De 
Galatarum tetrarchis etc., 86ff. Nach seinen Ausfiihrungen konnte man hochstens 
uber die Zugehorigkeit der Domanen um Appia und bei Docimium zum Konigtum 
des Amyntas zweifeln. lch finde deshalb die Zweifel Cardinalis, 11 regno di Per
gamo 184,7 unbegriindet. Vgl. Chapot, La province rom. d'Asie, 85f., welcher 
leider die Frage nach der Ausdehnnng des Reiches von Amyntas nicht dis
kutiert. Von der geographischen und administrativen Einheit der phrygisch
pisidischen Domiinen zeugt ihre spatere Vereinigung unter einem procurator 
Phrygiae. Ob derselbe dem procurator Asiae untergeordnet war oder als selb
standiger Prokurator fungierte, laBt sich nicht entscheiden, doch wird das 
letztere wohl wahrscheinlicher sein. DaB die procuratores Phrygiae an die Stelle 
der procuratores Asiae getreten wll.ren, habe ich nirgends behauptet, wie es 
Chapot (La provo procons. d'Asie, 564) angibt. 

2) S. die lehrreichen Listen und Forschungen Ramsays in The Tekmorian 
guest-friends 361 ff. (X. Topography) und die zu S. 862 beigefiigte Kartenskizze. 

8) Ein besonders lehrreiches Beispiel bietet Pogla, Oest. Jahresh. 1901. 
Beib!. 87ff. Lagbe oder Lagbos bietet eine schOne, von mir leider in meinem 
obigen Aufsatz nicht verwertete Parallele dazu, S. Rams ay, Cities and bish. of 
Phr. 1 268; The Tekm. g.-fr., 808. lch bedauere, daB meiner Vermutung die 
Zustimmung von O. Hirschfeld, Klio II 301, 5 nicht zuteil geworden ist. Ich 
kann aber auch jetzt den Komplex der Tatsachen nicht anders deuten. 
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diejenige auf den Stadtegebieten. Es tritt hier ein dort weniger zu 
beobachtender Zug auf den Vorderplan - namlich die Vereinigung 
del' Bevolkerung um einen gemeinsamen Kult, welche ofters den Rahmen 
der einzelnen "Wll',/,) iiberschreitet und sich auf den ganzen saltus aus
dehnt. So war es wenigstens in dem von Ramsay im Gebiete des 
pisidischen Antiochien konstatierten FaIle, und es ist hOchst verlockend, 
mit ihm anzunehmen, daB diese Vereinigung aus einer Zeit stammt, 
wo die Domane noch Tempeldomane war und als V orsteher des 
Vereins und Herr der Kolonen del' Oberpriester selbst fungierte. 1) 

In del' romischen Zeit tritt in die Funktionen dieses Oberpriesters 
der romische Prokurator ein, indem er zugleich auch das geistliche 
Haupt del' Verbindung wird. 2) Die einzelnen "OLVa der Komen ent
wickeln sich daneben selbstandig weiter. 

Uber die wirtschaftliche Lage diesel' Komenbewohner und ihre 
Beziehungen zu dem Grundherrn sind wir nul' sehr mangelhaft unter
richtet. DaB sie dem Grundherrn zinsen, ist ohne wei teres klar, abel' 
ob in Geld odeI' in Naturalien, wird nirgends gesagt. Nirgends wird 
es auch angegeben, welcher Art ihre Beziehungen zu dem von ihnen 
beackerten Boden sind. DaB sie erbliche Besitzer sind, wird zwar 
nirgends gesagt, abel' die Standigkeit del' Bevolkerung ein und der
selben Gegend, welche uns die Listen von Ormeleis und von Gondane 
in Pisidien bezeugen, laBt mit Wahrscheinlichkeit damuf schlieBen. 
Die letztgenannten Listen gewahren uns abel' auch einen Einblick in 
die Veranderungen, welche die Bevolkerung eines kleinasiatischen 
Saltus erfahrt. Wir treffen in denselbeD viele Personlichkeiten, welche 
rechtlich zu eiDer Stadt gehoren und in den Komen nul' wohnen 
und wohl auch wirtschaften, also die agyptischen bt{~cvo~. Die Be
wirtschaftung del' Domane scheint danach kein schlechtes Gesehaft 
gewesen zu sein. Del' W ohlstand del' vielen Bauernfamilien, welehe 
in den Subkriptionslisten von Gondane verzeichnet sind, erhellt auch 
aus del' ansehnlichen Rohe del' von denselben subskribierten Sum men 
(6000 bis 9000 Denarien). Er scheint hauptsachlich auf den vorteil
haften Bedingungen del' Landwirtschaft auf dem Gebiete eines Saltua 
zu fuBen. S) Es ware danach verlockend, anzunehmen, daB die alten 
hellenistischen fJ!6(Jo~ auch in del' Kaiserzeit beibehalten wurden, daB 

1) The Tekmorian guest-friends, 308. 
2) S. Ramsay, The Tekm. g.-f. n. 1 p. 309 und 24 p. 345, wo zwei Romer 

als Priester erscheinen. Diese Romer halt Ramsay, wohl mit Recht, fur kaiser
liche Freigelassene und Prokuratoren der Domane. 

3) S. die Bemerkungen Ramsays in The Tekmorian guest-friends, 556ff. 
VIII. Economics). 



302 Ill. Sizilien und Kleinasien. 

also die Bauern auf einem Saltus nicht mehr als die anderen Provin
zialen dem Staate zu bezahlen hatten. 1) Da sie abel' zu keinem Stadt
territorium gehorten und deswegen keine stadtischen Liturgien und 
keine stadtischen Steuern zu tragen hatten, so konnten sie es 
zu einem W ohlstande bringen, welcher fiir einen Bauer auf dem 
Stadtterritorium - Biirger oder Nichtbiirger - unerreichbar war. 
Dies wird der Grund sein, wie Ramsay richtig erkannt hat, weshalb 
so viele Stadter unter del' Bevolkerung der kaiserlichen xW!Lcu er
scheinen. In diesem 8inne liiBt sich auch die von mil' an anderer 
Stelle 2) nicht richtig aufgefaBte Stelle aus dem Dekrete von Pizos 
(Dittenberger, 8yll.2 932, 50ff.) plausibel erkliiren; ich meine die 
vVorte: XOAHnxov (j'fi[t ]ov eXvw1<poQiav xa/' s:n:[t/Lc).,]s{ag ~OVQj'lXlJ{roV 

}Cal, <PlJovQwv }Cal, eXVj'lXlJHWV avs6w. Del' :n:oAetnxog 6ci:rog wird hier 
im Gegensatze zu {Ja6tAOCo,; (s. S. 244, Anm. 1) als die fiir die Stadt, zu 
welcher das Emporium gehorte, zu leistende Naturalabgabe el'kliirt 
werden mussen; del' ErlaB diesel' Abgaben soil das Wohnen im neuen 
Emporium besonders verlockend machen. 

Das, was die Komenbevolkerung auf den kaiserlichen 8altus 
driickte, waren demnach nicht die Abgaben, denn eine certa pars 
fructuum, sei es auch nicht eine decuma, kann nicht besonders 
druckend sein, da sie ein- fiir allemal feststeht und del' Willkur der 
Erheber nul' einen geringen Spielraum liiBt 3), driickend werden nur 
die Leistungen, welche der Willkiir del' Beamten einen freien Spiel
raum lassen, da sie sich nicht streng kontrollieren lassen. Deswegen 
sind es in Afrika die liturgischen Arbeiten fur den Konduktor, wie 
die Urkunde des Saltus Burunitanus bezeugt, welche auf del' Domanen
bevolkerung schwer lasten: in Kleinasien abel' andere liturgische Ver
pfiichtungen, welche aile wohl noch hellenistischen Ursprungs sind. 
Eine Reihe von Inschriften, welche aus den verschiedensten Gegenden 
stammen, uberall abel' sich auf das Dorfleben beziehen, veranschau
lichen uns diese liturgischen V erpfiich tungen del' Kometen. U nd die 
Ahnlichkeit der Klagen in einem Saltus Kleinasiens, in einer hiera-

1) Dagegen scheint die bekannte Stelle Hygins p. 205-206: his omnibus 
agris vectigal est ad modum ubertatis per singula iugera constitutum. horum 
aestimio ne qua usurpatio per falsas professiones fiat adhibenda est mensuris 
diligentia. nam et in Phrygia et tota Asia ex huiuB modi cauBis tam frequenter 
disconvenit quam in Pannonia. Die Stelle scheint das agyptische System der 
pars quanta auch f(ir Phrygien und Asien vorauszusetzen. 

2) S. Pauly-Wissowa, R. E. Art. Frumentum S. 23 (S. A.). 
3) S. im nachsten Kapitel die AusfUhrungen uber die Modalitaten der 

Sammlung der partes agrariae in Afrika, welche die Ubervorteilung der Bauern 
seitens der Konduktoren sem erschwerten. 
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politanischen uwp,'YJ, in einer p''YJt:(Joxwp,ia Syriens und in einer xWfI:Yj 

Thrakiens bezeugen uns, daB das Leben in diesen verschiedenen 
Gegenden des Provinzialbodens des Ostens gleichartig war und zu 
gleichen Bedruckungen fiihrte. 

Unertraglich waren fUr die Kometen die tlt:a{}p,o! und die ~Evt"~ 
der Beamten, die angariae und die Erhaltung del' staatlichen und 
munizipalen Polizei. Dber die angariae habe ich das Material anderswo 
zusammengestellt. 1) lch erinnere hier nur daran, wie bitter sich die 
araguensischen :1ttX(JotXOt xa/' rEW(JrO/' der Kaiser iiber dieselben be
klagen und wie dringend sie um Abschaft'ung derselben bitten, indem 
sie sogar die ganzliche Verwiistung ihres Landes und Verodung der 
xwp,al als Resultat der Bedruckungen hinstellen, C. III, 14191 Z. 31 .... J 
tlXEtI.f}cu xa! t:a XW(Jta f(J'YJILOVtl{Jat (die bis jetzt vorgeschlagenen Er
ganzungen der Liicken dieser Zeilen befriedigen mich nicht). 

Ais groBe Last kommen dieselben angariae auch in dem oben 
ausgeschriebenen Dekrete aus Pizos vor; neben ihnen erscheint dort 
die Sorge fur die staatliche Grenzpolizei - die «P(Jov(Jo! und {iov(JrtX(JtOt. 

Den Klagen der Araguenser sind, wie S ch u I ten richtig erkannt 
hat, die Klagen der Skaptoparener auffallend ahnlich (Dittenberger, 
Syll.2,418). Diese beklagen sich dariiber, daB von ihnen die Durch
reisenden ~EVta~ xd i:1ttt:1ihEUt umsonst fordern. Solange diese Be
druckungen ihnen nicht zuteil wurden, zahlten sie ihre «p6(Jot Z. 21 ft'.: 
&vEvhEW~ I t:ov~ t:E «p6(Jov~ "d t:a AOt:1ta I E:1ttt:arp,at:a tlvVE-r:EAOVV. J etzt 
aber haben sie die Forderungen der ~EVtat in eine solche Lage ge
bracht, daB sie bereit sind, ihre "wp''YJ zu verlassen (Z. 52 ft'., 84 ft'.). 
Denn die Zahl del' Hausbesitzer ist in der "wp''YJ infolge dieser Be
driickungen auffallend klein geworden (Z. 56ft'.).2) 

In Syrien sind es die tlt:a.f}p,oi, welche fur der p''YJ'r:(Jo''wp,ta t:ov 

T(JrXXwvos unertriiglich sind (Di tten berger, Or. 609), und wiederum 
die ~svta. 

1) Klio VI 249ff. lch glaube dort bewiesen zu haben, daB diese auf der 
Person und auf dem Zugvieh lastende Liturgie sehr alten Datums ist und wohl 
noch in die vorhellenistische Zeit reicht. 

2) Es ist kein Zufall, daB diese Klagen der Skaptoparener und der Ara
guenser fast wortlich in dem Saltus Burunitanus in Afrika wiederkehren, obwohl 
hier andere liturgische Verpflichtungen im Spiele sind. DaB die kleinen Leute 
hier iiberall ihre Stimme so laut erheben, auf ihre a"lflolxia (rustic i) mit Nach
druek hinweisen und ihre engen Beziehungen zum Kaiser hervorheben, ist ein 
sehr bezeiehnender Zug in der Gesehiehte des n.-III. Jahrhunderts. Die Leute 
fiihlen sieh, trotz der Servilitat der Ausdriieke, den GroBen mensehlich gleieh 
und hoffen fest, bei den Kaisern Anklang zu finden. Die Nivellierungspolitik 
der romischen Kaiser hat ihr Ziel erreieht. 
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Endlich beklagen sich die Kometen bei Hierapolis iiber die Be
driickungen seitens der stadtischen naQatpvlaxes (Dittenberger, Or . 
.527), welche allerlei N aturallieferungen fordern und auch Geldzahlungen 
unter dem Namen des o't!tpavor; verlangen. Uberall also dasselbe: 
nicht die tpO(!Ot als solche, aber die Beamtenerpressungen machen das 
Leben in den Komen unertraglich. 

Es ist auffallend, daB in dem Osten - obwohl auch hier als 
Steuersammler p,£o.f}CD'ta~ erscheinen - die in Afrika so tief in das 
Leben der Bauem eindringenden conductores nirgends alB Bedriicker 
genannt werden. I) Natiirlich kann es Zufall sein, aber ich mochte 
eher glauben, daB dies auch ein Resultat der verschiedenen Struktur 
der wirtschaftlichen VerhliltnisBe ist. Denn in Kleinasien erscheinen 
zwar die Pachter, als Vormanner der Kolonen, nirgends aber sehen 
wir eine Spur irgendwelcher Verpflichtungen der Kolonen den p,to
.fTCD'tab gegeniiber. Sie sind wohl nur Einsammler der rte"ct't'Yj und 
niehts weiter. 

Doch ieh will mieh auf Vermutungen nicht einlassen. Es hat 
.sich also herausgestellt, daB die XWQa /3aotl'''n, wie friiher, nach 
Komen gegliedert ist. Wir wissen auch, daB sie, wie friiher, durch 
kaiserliche Beamte direkt verwaltet wird, mit welchen die GefaIl
pachter in den Giitern zusammen arbeiten ll); wir haben gesehen, daB 
die Komen daneben eine gewisse Selbstverwaltung haben und wirt
schaftlich sich in einer vielleicht besseren Lage befinden als ihre 
Briider auf den Stadtterritorien; ihre Lage ist am meisten mit der 
Lage der freien Dorfbewohner Syriens und Thrakiens zu vergleichen. 
Sie scheinen ahnliche tpoQo£ zu erlegen und wie diese unter dem 
Drucke von allerlei Ubervorteilungen seitens der Beamten zu leiden. 

DaB die Bauern mit einem Gute zusammen, wie friiher, auch ver
schenkt oder verkauft werden konnen, bezeugt die von Ramsay und 
Hirschfeld dargelegte Geschichte der Ormeleisdomane. Der einzige 
Untersehied ist der, daB diese Domane zu keinem Stadtterritorium 
·geschlagen wird und, etwa nach agyptischem Muster, wie die "eXCDQ£o
p,{v'Yj nQooortos, von kaiserlichen oder halbkaiserlichen Beamten weiter 
verwaltet wird. 

1) Es ware verlockend, Vorganger unserer /Lta4J'co-rcrl in den 6Jv1l-ral nQoaoJco'P 
·der kleinaBiatischen Tempelterritorien zu erkennen. Doch iet die Lesung der 
in Betracht kommenden Inschrift (BCH. XI, 90 n. 16) meiner Ansicht nach nicht 
uber aUe Zweifel erhaben (6J'P1l-ri)s nQ&'-rcov nQoa68cov scheint auf dem Steine zu 
stehen; was hei~t aber daB ratBelhafte nQ&'nDv?). 

2) Fiir diese bekannte Tatsaehe verweise ich auf die oben angefiihrte 
Literatur. 
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Sehr wichtig fiir uns ist es auch, daB auf den Domiinen die 
Lehre iiber die lMa in voller Geltung besteht. Dies bezeugen schon 
die Vermerke in den Ramsayschen Listen: ol;r,rov da und daselbst. 
Diese Vermerke aber beweisen zu gleicher Zeit, daB ganz in derselben 
Weise, wie in der seleukidischen Zeit und wie in Agypten, von' einer 
rechtlichen und tatsiichlichen Bindung der Gutseinwohner an die 
Scholle keine Rede sein kann. Denn wir sehen, daB die Bevolkerung 
fiuktuiert: Stiidter wohnen in den Komen, und in der Tembrogios
domiine verlassen die Bewohner ihre XIDQla. Ais ariormal wird aber 
dieser Zustand doch betrachtet; das Verlassen seiner ;r,wp''Yj wird a Is 
Flucht von den Bewohnern derselben selbst aufgefaBt und mit dieser 
Flucht wird, ganz wie in Agypten, gedroht, Z. 84ff.: Ecfv (r)E II {la()( w)
JLE.fta, sagen die Skaptoparener, gJEv~6p,c.fta &xo 'nov I Ol;r,s{IDV ;r,ai 

!LEytIJT:'YjV ~fjp,tav T:O I T:ap,E£OV XE()~{lA 'Yj.ft~IJE7:a£ - [va I SAE'Yj.ftEVT:ES hux 
7:~V .ftElav IJovJx(J6vo£av ;r,a/' p,clva(v7:E)S (8)v~l7:olS lhlo£s 7:0VS 
7:E ~E()OVS gJ6()OVSI "al. 7:tX )',otXtX uAEIJp,a7:a Xa()EXHV I hvvfjIJ6p,E.fta. Und 
man merke: die Skaptoparener wohnen nicht auf einer Domiine, und 
trotzdem reden sie in derselben Weise wie die Araguenser. 

Es besteht also die Lehre von der lMa nicht nur fUr die Domiinen. 
Die bekannte Lukasstelle (II, 1-5) iiber die &xoY(JagJai bezeugt uns 
- im Lichte iihnlicher iigyptischer Urkunden gesehen -, daB sie 
schon in der ersteren Kaiserzeit auch fiir die Stiidter gilt: zurn Zensus 
miissen alle -- Stiidter und Dorfler - in ihre lMa zuriick, ganz wie 
as in Agypten iiblich war. 1) 1st nun diese Lehre romischen Ursprungs? 
W odurch, durch welche Bediirfnisse ist sie entstanden? 

DaB die Lehre iiber die iMa auch im Reiche der Seleukiden 
keineswegs romischen Ursprunges ist, haben uns die oben angefiihrten 
Zeugnisse iiber die ZWQa paod.£;r,~ im Gebiete von Troas bezeugt. 
Das Eindringen dieser Lehre auch in die Stiidte, besonders in die von 
den Kanigen neugeschaffenen Griindungen, illustriert uns eine zwar 
splite, aber typische Nachricht des Fl. Josephus (ant. judo XVIII, II, 
3 (37-38». Herodes Antipas griindet zu Ehren des Tiberius die 
Stadt Tiberias beirn Genisaretsee in der Niihe einer ;r,wp'I] 'Ap,p,a.ftovs; 
6vy"AvhEs hE w;r,~IJav, flihrt Josephus fort, ov;r, oUyov hE ;r,at. raA~

J..alov ~v, "at. ot !LSV E;r, T:fjs vx' a-(;uji riis avay;r,aIJT:oi "ai x(lOS 

1) Sehr eharakteristiseh dafiir ist die Urkunde aus Mesembria, Dumont 
p. 460 n. 111e ; Cagnat, InBer. gr. ad r. R. pert. I, 769. EB laden hier die &)'0-

(lavo/Lot ~ovl..Evnd der Stadt die Bevolkernng zum Zenaua in die Stadt ein: 
7ta(la'Kal..ov/1t 7tav1:as 1:0VS xaT:E(l)'cttO/LEVOVS 1:~V 7tOI..W E(lXEt1.fJ'at 'Kctl. &7to)'(lacpEt1.fJ'ctt 

"ct1:" 1:0V vO/LOV 1:ijf; 7tOI..EcllS 'Kal. 1:0 If.fJ'os. Eil1:vXclis. Diese Einladung ist den 
PraJektenedikten Agyptens an die Seite zu stellen. 

R o. tow z e w: Geschichte des rllm. Kolonates. 20 
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fJiav Els TrW "a-rot~,lav arOfLEVOt (dies entspricht den obel} S. 213 ver
zeichneten Fallen der Uberfuhrung der agyptischen Bauern aus einer 
"WtLrJ in die andere), uvss 68 "a), -rwv EV dlEt. ME;a-ro 6s av-roi~ 
I1vvot"ov~ "a~ -rov~ navTaX0{tEv Ent6VVar0tLEVOVS av6(!ar; ano(!OVr;, 
E6U 6' ovs tL1)lSs ocxcpws ElEV{t8QOVS. noUa 'tE aVTolJl;; "an), noUoi~ 
ijlW{t{(!OJ6EV "a), ElJrJ(!rhfjl1EV avarxaofLa -rov WfJ anole{tPuv T~V 
no A tv 8:1U {t E i 10 "amo"Evai~ 'tE Ol"~6EOJV d).E6(' Tois av-rov "ai r1]s 
, ~ '.. 1) EntuOvH .••.• 

DaB dieser Zwang, in der Stadt zu verbleiben, nichts Neues war~ 
beweist schon die ganze Art del' Stadtegrundungen des alteren 
Herodes, nach dessen Beispiele auch Herodes Antipas hande1t: er 
waltet in Judlia in derselben Weise, wie alIe seine hellenistischen 
Vorganger hier und anderswo, und spielt hier ganz dieselbe Rolle, 
wie Deiotaros und Augustus in Galatien und aile anderen den Romern 
untertane, als ihre Prokuratoren wirkende spatheilenistisehe Konige. 
Nicht anders wird wohl in bezug auf die lMa auch der altere Hero
des bei seinen Stadtegrundungen, besonders bei del' Griindung del' 
Stadt Sebaste, verfahren haben, obwohl hier die gleiche MaBregel 
uns nicht uberlieferl ist (s. Fl. Josephus ant. judo XV, 295£., vgl. b. 
judo I, 403). Wie ist abel' die Lehre uber die llSta in den Stiidten 
del' hellenistischen Reiche entstanden? Die Evolution scheint mir 
folgender Art gewesen zu sein. 

Es ist klar, daB del' Burger in del' griechischen no).tS nur Burger 
diesel' nOAtS sein kann und hier und nul' hier wohnend, steuernd und 
liturgietragend gedacht wird. Als Krieger, Richter, Beamter, Liturg 
muB er immer in del' Stadt sein, urn seinen Verpflichtungen nach
zugehen. Auch beim Zensus muB er gegenwartig sein und sein Ver
mogen muB immer evident gehalten werden. Dies alles ist so eng 
mit dem Wesen der no).ts verwachsen, daB es als selbstverstandlich 
erscheint. Die Burger sehen darin ihr Recht, keine Pflicht. Del' aus 
dem Rechte entstandenen Pflicht konnen sie sich jedel'zeit dul'ch Uber
siedelung in eine andere Stadt entziehen. In diesel' abel' sind sie 
nicht mehr Burger. NUl" fur die Untertanen gibt es in den Stadten 
eine Lehre von der 16ta, welche als Zwang angesehen und geubt 
wird. Doch dariiber sind wir nur mangelhaft unterrichtet. 

1) Uber diese Stelle und die Stadtegriindungen des Herodes und seiner 
Sohne im allgemeinen s. die trefflichen, keineswegs veralteten AusiUhrungen 
E. Kuhns, t'Jber die Entstehung der Stadte der Alten. Komenverfassung und 
Synoikismos S. 421 ff. bes. 427 f., vgl. Die stadtische und biirgerliche Verfassung 
des romischen Reiches, II, 363; in bezug auf die l,}let S. M. Weber, Handw. der 
Staatsw., Art. Agrargesch. 128 (S. A.). 
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Die hellenistischen Monarchien bestehen, wie gesagt, aus den 
griechischen Stiidten und der XID!!a ~a(Jtltl(~. Fiir die XID!!a {:Jat1tltx~ 
mit ihren laoi {:JlXtitltxoi ist die Lehre von der lhtlX bezeugt: eine 
geordnete Wirtschaft auf der XID!!a fJat1tJ..tx~ war auch ohne strenge 
Beachtung dieser Lehre nicht moglich. Dagegen brauchte der helle
nistische Staat sich fiir die verbiindeten Stiidte nicht zu interessieren: 
fiir ihre Biirger sorgten die Stlidte selbst. Wir sahen aber, daB 
neben diesen verbiindeten Stlidten Untertanenstadte mit steuerpflich
tiger Bevolkerung existierten, und es schien uns wahrscheinlich, daB 
wenigstens die Attaliden iiber die Biirgerschaft und die finanzielle 
Leistungsfiihigkeit jeder Stadt genau unterrichtet waren; auch im 
makedonischen Reiche sahen wir die Konige mit der Erhaltung und 
Hebung der Leistungsfiihigkeit der Stadte beschiiftigt. 

Jeder Stadtzensus in diesen Untertanenstadten - besonders seit
dem die Steuererhebung in den Stiidten durch liturgische, halbstaat
Hche Beamten geschah - interessierte also nicht nur die Stadt, SOD

dern auch den Staat, und es ist denkbar, daB bei der Gelegenheit der 
(hr:or!!(;up~ der Staat den einzelnen Stlidten Hilfe leistete. Ob es aber 
zu allgemeinen Ermahnungen kam, in seine Heimat zum Zensus zu
riickzukommen, ist wenig wahrscheinlich: von allgemeinen &:1tOr!!atpa~ 
in den hellenistischen Reichen haben wir bisher keine Nachrichten. 

Aus diesen allgemeinen Erwagungen wird es klar, daB die Lehre 
iiber die Iota sich selbstandig auf der XID!!a {:Jatitl£x~ einerseits und 
in den Stiidten andererseits entwickelt hat; in den letzteren war es 
die Steuerpflichtigkeit den Konigen gegeniiber und die Kontrolle der 
koniglichen Regierung, welche eine besondere Verschiirfung dieser 
Lehre mit sich bringen muBte. Diese Steuer- und Liturgiepflicht und 
diese Kontroile, welche in den Militlirkolonien besonders stark sein 
muBte, machten zuerst aus dem Biirgerrechte eine Pflicht, sowohl 
der Stadt selbst, wie auch dem Staate gegenuber. Eine allgemeine 
Formulierung dieser Lehre fur aile Untertanen kennen wir aber aus 
der hellenistischen Zeit bis jetzt nicht. 

Solch eine allgemeine Formulierung hat zuerst, soweit wir bis jetzt 
wissen, die romische Kaiserzeit bei Gelegenheit der Provinzialzensus zu
stande gebracht. KaiserHche und Statthalteredikte verkundeten der Be
volkerung, daB jeder in seine Heimat zuriickkehren muBte. Leider wissen 
wir nicht, wie allgemein diese MaBregeln waren: bis jetzt sind uns 
dieselben nur fiir Agypten und Judiia bekannt, aber es wird anzu
nehmen sein, daB iiberall, wo ein Provinzialzensus ausgefiihrt wurde, 
auch die Lehre von der 10Ca als Grundlage des Zensus formuliert wurde. 
Entstanden ist diese Lehre iiber die IhCa als Prinzip einer geordneten 

20* 
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Finanzverwaltung eines groBen Staates naturlich keineswegs in Italien, 
sondern im Osten: denn einem Bundesstaate, wie Italien der ersten 
Jahrhunderte, konnte der Zwang, welcher notwendig aus der konse
quenten Durchfiihrung dieser Idee folgt, nur fremd sein, und auch 
das steuerfreie geeinigte Italien des I. Jahrh. konnte keineswegs die 
Lehre von der l~ta je formnliert haben: davon zengt schon die extreme 
Bewegungsfreiheit der romischen Biirger und ihre Verstreuung uber 
das ganze Reich. Auch innerhalb einer %6A.t~ galt, wie wir oben 
ausgefiihrt haben, die Lehre vou der lMa hochstens nur der Unter
tanen bevolkerung, denn, Biirger einer %61£~ zu sein, war niemand ge
zwungen: es war vor allem ein Recht, nicht aine Pflicht. 

Es ist demnach kein Zufall, daa wir die Lehre von der l~ta in 
ihrer ausgepriigten Gestalt zuerst auf der XWQa {Ja6£l£x-Yj in Asien 
und in dem b.ellenistischen Agypten trefi'en, und wiederum ist es kein 
Zufall, daa die Romer diese Idee zuerst in der ostlichen Hiilfte ihres 
Reiches und zuerst unter Augustus formuliert und als Prinzip der 
Reichsverwaltung angewandt haben. 

Nach dem in den obigen Zeilen Ausgefuhrten ist es klar, daB die 
Lage der {Ja6tlt"o~ lao~ der hellenistischen Zeit sich unter den Romern 
eher gebessert als verschlechtert hat. Wir sehen in Kleinasien den
selben ProzeB, welchem wir schon in Agypten begegnet sind: die 
Bauern der rfi {ja6tJ.t"1J werden allmiihlich ganz in derselben Weise 
behandelt wie die iibrige UntertanenbevOlkerung. Burger einer %6J.t~ 
zu sein, wurde allmahlich nicht V orteil, sondern N achteil: denn den 
romischen Beamten gegenuber waren auch sie fast rechtlos, wirt
schaftlich aber waren die Bewohner einer kaiserlicben "wP/Yj wahr
scheinlich gar nicht schlechter gestellt als die Burger der benach
barten Stadt. Und wenn die Araguenser sich %tXQOt"O£ "a/' rliW(lrO~ 
vpinQo£ in einer Bittschrift an die Kaiser nennen, so ist es in ihrem 
Munde ein Rechtstitel, welcher ausdriickeu solI, daB ihre Interessen 
dem kaiserlichen Herm naher liegen miissen, als die Interessen einer 
"wfL'Y/, welcbe nicht dem Kaiser direkt, sondern einer Stadt zinst. 

In Kleinasien haben wir demnach ein anderes Land, wo von 
alters her eine Be\"olkerungsklasse existierte, welche als direkt den 
Konigen untertan und ihnen ala ihre Bauern direkt zinsend, mit dem 
Konigtume besonders eng verwachsen war, indem sie nicht nur aus 
ihren Untertanen, sondern aus ihnen gehorenden Leuten bestand und 
nicht eigenes, sondern Konigsland bestellte. In den ersten Zeiten e1"
scheinen diese laot {ja6£l£"o~ als richtige Leibeigene. Nicht der 
Konig allein kann solche Leibeigene haben, sie konnen von ihm ver
kauft und verschenkt werden und gehen damit in direkte Abhangig-
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keit von Privaten uber. Diese Schenkungen und Verkiiufe sind 
Uberbleibsel aus einer Zeit, wo ganz Kleinasien mit seinen verschie
denen Satrapien und Priesterstaaten sich aus einer Reihe von Fursten
tumern groEeren oder kleineren Umfanges mit leibeigener Bevolke
rung zusammensetzte: als Beispiele dafiir Mnnen z. B. die Satrapien, 
spiiter Konigreiche, Kappadokien und Armenien gaIten. Doch war 
diese feudale Zusammensetzung eines Reiches wohl schon unter den 
Persern in den vorgeschritteneren Teilen Kleinasiens ein Uberbleibsel 
aus alteren Zeiten. In den Zeiten nach Alexander bleibt diese Struktur 
nur den wenig entwickeIten Teilen seines Reiches eigen. In den 
Gegenden, welche an die griechischen Stiidte angrenzen, verschwinden 
die kleineren und groEeren Grundherren und die l,W()(X fJa(j£;"I/x~ wird 
zum direkt yom Staate bewirlschafteten Lande, oder, falls sie an Pri
vate verschenkt wird, rouE sie Teil eines Stadtterritoriums werden. 
Diese Entwicklung scheint je weiter desto mehr uro sich zu greifen: 
aus der l,wQa {ja(j£;"£x~ werden entweder Militiirkolonien oder halb
griechische Stiidte; Privatdomiinen werden darauf nicht geduldet; was 
ubrig bleibt, wird von koniglichen Beamten direkt verwaItet. 

Hand in Hand mit dieser Entwickelung geht auch die Verwandlung 
der fruheren Leibeigenen, welche den einzelnen Stiidten gehorten, in eine 
Reihe von Komen und xooQta, welche ihrer Herrin - der Stadt direkt 
zinspflichtig sind und deren Bewohner als Besitzer des von ihnen be
ackerten Bodens geIten. Zwar sind wir hier nur mangelhaft unter
richtet, aber die Geschichte Herakleias nnd der spartanischen Heilotie 
bezeugen uns, daB es in vielen Stiidten allmiihlich zu einer Bauern
befreiung karo, welche die fruheren Leibeigenen, welche wohl in 
direkter Abhiingigkeit von einzelnen Burgern standen, in zinspflich
tige, mit einer Komenverfassung bedachte naQo£xo£ und xa-rotxo£ ver
wandelte. DaB aber daneben sich hie und da richtige Privatleibeigen
Bchaft bis in die romische Zeit gehalten haben konnte, ist allerdings 
nicht zu leugnen. 

Die wirlschaftliche Lage der A.aol, {ja6£A.£xol, wird auch je weiter 
desto mehr der Lage von kleinen Privatbesitzern iihnlich. Diese Ver
wandlung scheint sich aber erst in der romischen Zeit vollzogen zu 
haben auf dem Grunde der steuerrechtlichen Nivellierung der ganzen 
Bevolkerung der asiatischen Provinzen, einer Nivellierung, mit wel
cher schon die Attaliden begonnen haben. Angesichts der romischen 
Publikanen waren aIle zinspflichtigen romischen Untertanen gleich, 
und der populus Romanus war ihnen allen, oder fast allen, gegenuber 
em unbeschriinkter Herr. 

Der vermutliche zeitweilige Ubergang groJ3erer Strecken des 
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asiatischen ager publicus in' der zweiten Hiilfte des I. Jahrh. in pri
vate Hande fiihrte nur dazu, daB die zmQCt {JCt6LA.£"n sich im Laufe 
des 1. Jahrh. n. Chr. wieder in den Handen eines personlichen Besitzers 
- des romischen Kaisers konzentrierte. Welches inzwischen die Lage 
der friiheren A.Cto~ {JCt6L).L'XO~ war, ob die verauBerten Grundstiicke der 
zmQa {JCt6£A''X1J mit den A"O~ verauBert wurden und wie diese zu ihren 
neuen Herren standen, entzieht sich leider unserem Wissen. 

Unter der kaiserlichen Verwaltung treffen wir aber unsere ).ao~ 
(JCt6£J.£'XOt ganz in derselben Lage, wie sie es friiher vermutlich unter 
der Verwaltung des populus Romanus waren. Es sind richtige 
Reichsuntertanen, welche zu keiner Stadt gehoren und von kaiser
lichen ;Beamten direkt regiert werden. Die Selbstverwaltung ihrer 
"owa oder Komen geht sogar soweit, daB sie eigene quasi-muni
zipale Gerichte besitzen.1) Nur darin" auBert sich das Herrenrecht 
des Kaisers der zmQ" (JCt6£A£'Jdj gegeniiber, daB er sie ofters, wie fruher 
die Seleukiden, an Privatleute - wohl meistens Mitglieder seiner 
Familie - verschenkt. Jetzt aber bleiben diese verschenkten Lande
reien meist selbstandige, von einer Stadt unabhangige wirtschaftliche 
und administrative Einheiten. 

Auch die Verwandlung der Komen in Stadte, und zwar sowohl 
der stiidtischen wie der kaiserlichen, geht unaufhaltsam weiter. Ob 
die Bewohner der kaiserlichen Domiinen irgendwelche P:Ilichten zu 
tragen hatten, von welchen die Bewohner der Stiidteterritorien befreit 
waren, ist hochst zweifelhaft. Sie leiden unter denselben Liturgien, 
welche auch die Stiidte zu tragen haben, und die Zahl der stadtischen 
Liturgien wird wohl sogar groBer gewesen sein, da die Stadter selbst 
fiir die Zinsen ihres Territoriums verantwortlich sind, die vectigalia 
der Domiinen aber an besondere f'L6.ft0J1:()(J verpachtet werden. DaB 
diese f'L6.ftOJT:txl auch eine Eigenwirtschaft trieben und die Bauern 
ihnen liturgiep:llichtig waren, ist bis jetzt nicht bezeugt und wenig 
wahrscheinlich. 

Man konnte glauben, daB die kaiserlichen I'EOJQyoi insofern doch 
den Stiidtern gegeniiber im Nachteil waren, als fUr sie die Lehre von 
der i~ta in besonders starkem MaBe galt. An sich ware dies wahr
scheinlich, aber der Unterschied war eher quantitativ als qualitativ, 
denn die Lehre von der l~ta galt auch ffir die zins- und liturgie
pflichtigen Stiidter. 

Rechtlich aber blieben die I'EOJQI'0t der kaiserlichen Domiinen 
nicht Grundbesitzer, sondern I'EOJQrot, d. h. Kolonen, Bearbeiter von 

1) S. oben den Fall von Pogla. 
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fremdem Lande, welehe in jedem Momente aus del' direkten Abhangig
keit vom Kaiser in ein horiges Verhaltnis zu einem Privaten liber
gehen konnten, und dies ist es, was sie von der freien Bevolkerung 
del' Provinz unterseheidet. In dieser Hinsieht bleiben sie Leibeigene, 
wie sie es aueh huher waren. Frei davon werden sie nul' in dem 
Moment, wo ihre xchfL11 zu einer Stadt wird. 1) 

Del' Ubergang del' 'Ycro(>'Yo~ in die Hande von Privatleutell voll
zieht sieh, soweit wir wissen, im groBen MaBstabe erst seit dem 
vierten Jahrhunded im Wege der Vergebung del' Kaiserlandereien 
naeh groBeren Territorien in privaten Erbbesitz oder in private Erb
paeht. In diesem Moment werden, wie gesagt, die privatrechtlich 
beinahe freien kaiserlichen Untertanen wieder Horige einer Privatpersoll, 
wie sie es in manehen Gegenden nul' in del' voralexandrisehen, viel
leieht sogar der vorpersisehen Zeit waren.2) 

1) Lehrreich iet in diesel' Hinsicht die Nov. Just. 30. Es steht hier im c.l: 
Y.lXt /ts/tE(Ha/l,svlX )'S 1'(.: 1'ijs no1..sUJs ian, XlXt 1'0 /tEv 1'1X/tEtal!OV ian'll IXV1'ijS, ilsv

-ltsQtXOV d's xlX1..ovaL -ltaTEQov, XIXL /tllX /tEV ian'll i) nolLS Tip 1feQt~oJ.rp, IYt1fUj IYI; 1'ais 

)'vo,/tatS. Diese Teilung entspricht del' ganzen Teilung des Landes: es stehen 
hier sich gegeniiber die 1'a6tS 1fo}.tnx~ und die XUJ(?t(': Ta/tHaXft (c. 1 und Ofters) 
bzw. av-lt(?UJ1fot 1'1X/LHaxoi, worunter wohl nicht nur die Beamten, sondern auch 
die Bevolkerung der XUJQia gemeint ist. Die Zahlungen des crsten Teiles heiJ.len 
~11(.toatot rpO(?Ol, die Zahlungen des zweiten 1'1X/LHallol nOQot (s. c. 6), welehe letz
teren den Kaiser besonders interessieren und von den iJno1's}.sis bzw. avvTClsis, 

welche auch )'sUJ(?)'ol hei.6en, bezahlt werden. In Kappadokien sehen wir also 
die alte Teilung der Xo,QIX ~1X(jtltx~ einerseits und der Xo,QIX noltux~ anderer-
1!eits; alies wa. nicht Stadtgebiet ist, ist XWQiov 1'1X/tStaXOv, 1'a/tHlXx1J X1'ijats. Die 
Bevolkerung dieser xo,(la, welche del' Bevolkerung del' no}.c. entgegengesetzt 
wird, bilden wohl die friiheren }.aoL ~aat}.txol, welche jetzt direkt zu kaiserliehen 
Kolonen geworden sind. 

2) ]l,'[an darf ans dem Vorhergehenden nieht schlie.6en, dl,tB ich fiir die Zeit 
VOl' dem lll. und IV. Jahrh. n. Ohr. die Existenz eines ausgedehnten, niehtstadtisehen 
Besitzes einfaeh leugne. Erstens ist es gar nieht wahrscheinlicli, da.6 aHe Besitz
tilmer der romischen GroBen, welcbe sieh im Laufe des I. Jahrh. v. Chr. in Asien 
gebildet haben, im 1. Jahrh. n. Ohr. in die kaiserlichen Hande iibergingen. Dies 
war wahrseheinlieh nieht der Fall. Auch die Mogliehkeit einer Bildung von neuen 
Grundherrsehaften in der ersten Kaiserzeit, und zwar auf der Zo,(?1X {:iCtlllltll1/, 

ist nieht abzuweisen. Verkaufe, Sehenkungen und Verau.6erungen anderer Art 
sind ein so natiirlieher Vorgang, daB es gar nicht denkbar ist, eine Zeit zu 
konstruieren, wo die Kaiser ihr Land gar niebt in private Hande vergeben hatten. 
Ieh mu.6 aber betonen, daB auch in Asien, wie in Agypten, naeh einer Zeit der 
gro.6ten Freigebigkeit in dieser Hinsieht, welehe Augustus selbst iiberdauert hat, 
eine Zeit der argsten KonfiskationE'n eintrat, welehe die Entwieklung des Privat
besitzes auf del' Xo,(lC<: ~aat}.cy.~ hemmte. Dadurch wird dieser Privatbeaitz als 
Typus del' Agrarwirtsehaft ziemlich irrelevant. Erst seit den neuen massenhaften 
Yergebungen des Domanenlandes in private Nutzung fangt er an, als senatorischer 
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Diese Entwickelung kniipft sicherlich an an die oben hervorgehobe
nen Ubergange del' XW(!fX f3fXO~).Ot~, schon in der hellenistisehen Zeit, in 
Privatbesitz durch Kauf, Erbpacht und Emphyteuse, alles Modi, welche 
wohl nie abgestorben waren und zeitweise (wohl in der zweiten H1i.lfte 
des 1. Jahrh. v. Chr.) auch von den Romern im vollen MaBe geiibt 
wurden. Uber diese V orstufen sind wir leider aber sehr schlecht 
unterrichtet. In den beiden ersten Kapiteln haben wir gesehen, zu 
welchen Kombinationen die Verbindungen von Kauf, Erbpacht und 
Emphyteuse in Agypten gefiihrt haben. Die Existenz ahnlicher Pro
zesse fiir die kleinasiatischen Provinzen zu leugnen, nur deswegen, weil 
wir davon fast niehts wissen, ware sichel'lich vol'eilig. Diese Prozesse 
waren aber Vorstufen zur neuen Feudalisierung del' XWQIX f3IXo~).£x~. 

tJber diese Feudalisierung wird aber in einem anderen Zusammenhange 
zu reden sein, nachdem wir die Nachrichten fiber Afrika durehge
mustert und erliiutert haben werden. 

Besitz den Kopf zu heben. Diese Vergebung wurde wahrscheinlich neben anderen 
Ursachen, uber die im nachsten Kapitel zu handeln iet, auch durch das enorme 
Wachstum der xth(la f3ft(jtJ.t'll~ uberhaupt verursacht, ein Wachstum, welches z. B. 
in Kappadokien uns so drastiech vor die Augen tritt: noch unter Justinian 
ist die Halfte Kappadokiens Domanenland (Just. Nov. 30). Die Domanen, welche 
sich auf del' xthQa f3aatJ.tx~ bildeten und eigene Territorien darstellten, haben 
nichts mit der Privilegierung des senatorischen Besitzes innerhalb und auBerhall> 
der Stadtterritorien zu tun. Auch innerhalb eines Stadtterritoriums konnte der 
Gegensatz zwischen Besitztiimem eines in den stadtischen Amtern Fungierenden 
und einee clarissimus existieren, wie ihn uns die Inschrift aus del' Umgebung 
von Sardes Keil-v. Premerstein, Denkschr. d. Wien. Ak., LIll, 23 n. 28, vor 
Augen flihrt: fOJ~ ihJ~ 'E(I/LE{OV I J.a/L1t(lora-rov I i1lrEiHhv Ma(lXEI.,7..E{1IOV I 1tO}.H

nVO/LEvOV schildert. Innerhalb der Stadtterritorien gab es immer ganz gewaltige 
Privatguter (ich mache z. B. auf die Inschrift Keil-v. Premerstein, 1. 1. 93, wo 
eine ganze xoo/L1j verschenkt wird, aufmerksam), und die Senatoren waren in del' 
Kaiserzeit typische GroEgrundbesitzer in den Provinzen (sie sind es, welche als 
1tQovXOV'l'ES )lara r~1I 1toJ.w in der bekannten, mehrmals erwahnten Inschrift aus 
dem Tembrogiostale bezeichnet werden; mit den Beamten zusammen bilden sie 
eine Plage der kleinen Bauem); typisch filr das III. und die folgenden Jahr
hunderte ist es, daB sie sich auch auf der xooQa ~ft(jLJ.l)li) einnisten (die Resul
tate dieser Entwicklung veranschaulichen z. B. filr Kappadokien die Klagen des 
Kaisers uber die Ubergriffe der privaten GroBgrundbesitzer s. Nov. Just. 30, c.6 
ex: iJ 'l'a/LEtan~ ~l; xrijats ii~1j aXfoov lotOJrt'll~ YEyovaL OA1j, ~taa1tCiJ/Liv1j 'l'f xal &(1-
1ra!;0/LEV1j avv aVT:ais raTs raw 'i:1t1tOJv &yiJ.ats (vgl. oben S, 297, 1) etc, cf. c. 7 in,). 
V gl. auch die Inschrift aus del' Umgebung Smyrnas (MosaikfuBboden einer GroB
grundbesitzervilla): i[ 1tl] Pa1lv I /L7}cfov ~lOt"1jrOV IIp,a1l] I )I{U1jS l.a/LnQorc~r1jS,. 
Lebas-Waddington, 1524. 



IV. Das romische Afrika. 

Die Entwicklung der agrarischen Verhaltnisse in Afrika ist uns 
ziemlieh gut bekannt. Zwar besitzen wir nieht eine solche Fiille von 
Urkunden versehiedenen Inhalts wie in Agypten, aber dafiir enthalten 
die uns in Afrika erhaltenen Urkunden allgemeine Normen, welche uns in 
.Agypten meistens fehlen. Es sind hauptsachlich Gesetze allgemeinen 
Inhalts, welehe uns iiber das Agrarleben Afrikas unterrichten: fiir die 
republikanisehe Zeit das Agrargesetz vom J. 111, fiir die kaiserliehe 
die undatierte lex Manciana und die lex ( oder leges) Hadriana (bzw. 
Hadrianae), welche beide uns in ziemlich ausfiihrlichen Exzerpten er
halten sind. Die sozialen Fragen beleuehtet uns die Bittschl'ift del' 
Kolonen des Saltns Bmunitanus und das diesel' Bittschrift beigefiigte 
Dekret des Kaisers Kommodus. Manehe Einzelheiten erhellen aus 
anderen kleineren Urkunden des II. und III. Jahrb. und aus einigen bild
lichen Darstellungen.1) 

Es ist nicht meine Absicht, eine Agrargesehichte Afrikas zu 
schreiben, ebensowenig kann ich anf aile Fragen, welche uns die 
meistens schlecht erhaltenen, oben aufgezahlten Urkunden stellen, ein
gehen und die Resultate der Forscher, welche dieselben erlautert haben, 
in allen Einzelheiten einer Revision unterwerfen. Auch hier mochte 
ich nm die in Afrika herrschenden Besitzverhaltnisse beleuchten und 
auf dies em Grunde die Verhaltnisse der verschiedenen Schichten der 
ackerbauenden Gesellschaft aufzufassen und zu charakterisieren suchen. 

Tl'otz der mangelhaften Erhaltung gibt uns die von Mommsen 
so meisterhaft erganzte und behandelte lex agraria vom J. 111 ein 
ziemlich klares Bild von den in Afrika nach der Zerstorung Karthagos 
und der Gracchischen Gesetzgebung herrschenden Besitzverhaltnissen. 

1) Ieh will hier die zahlreichen Schriften uber die einzelnen Inschriften und 
einzelnen Fragen sowie die gesamte neuere Literatur uber das Kolonat, welche 
meistens auf den afrikanischen Inschriften fuEt, nicht aufzahlen. Die wichtigeren 
Untersuchungen werden weiter unten im Laufe del' Untersuchung zitiert werden, 
sonst s. Schultens Art. Colonatus im Diz. ep., Seecks Art. Colonus in Pauly
Wissowa, R. E. und meinen Art. Kolonat in dem Handworterbuch del' Staats
wissenschaften, 3. Auf!. 



314 IV. Das romische Afrika. 

Die Hauptpunkte sind von Mommsen und dann von M. Weber ge
nugend beleuchtet worden, so daB ich mich ziemlich kurz fassen kann.1) 

Mit AusschluB der Territorien einiger civitates liberae, des an die 
lJberlaufer assignierten und des an die Kinder Massinissas geschenkten 
Bodens, des Bodens, welcher von den Duumvirn an Utika assignierl 
wurde, und del' Grundstucke, welche romische Kolonisten in Afrika 
bekommen haben, mit AusschluB auch des verfluchten Territoriums 
der Stadt Karthago wurde der ganze Grund und Boden der neuen 
Provinz Afrika ager publicus p. R. Vor der Ero berung waren es wohl 
hauptsachlich Besitztiiml'r der karlhagischen Burger, deren Verhalt
nisse zu der meistens von Viehzucht lebenden, teilweise nomadisierenden 
Bevolkerung uns vollig unbekannt sind. 

Die Existenz einer karlhagischen Agrarliteratur, welche wohl die 
analoge hellenistische Literatur den karthagischen Verhiiltnissen adap
tierle, und die lJbernahme dieser Literatur, wenigstens teilweise, durch 
die romischen scriptores rei rusticae, bes. Varro, HiBt mit Mommsen 
darauf schlieBen, daB die karthagischen Burger eifrige Landwirle 
waren und da8 das Gebiet der Stadt Karthago sowie die Gebiete der 
anderen phOnikischen Stadte zum gro8en Teile beackerter Kultur
boden waren. 

Es scheint auch ziemlich gesichert zu sein, daB die Landwirl
Bchaft der Karlhager hauptsachlich auf Sklavenarbeit basiert war, 
und daB unter den karthagischen Landwirten viele als GroBgrund
besitzer aufgefaBt werden mussen. 

Die Existenz einer ausgedehnten geregelten Wirtschaft der Biirger 
der phOnikischen Stadte muBte notwendigerweise auch die einhei
mische Bevolkerung wenigstens zum Teile zu seBhaften Landwirlen 
machen. Nach der Analogie der griechischen auf barbarischem Boden 
entstandenen Kolonien zu urleilen, ist es kaum anzunehmen, da8 die 
einheimische BevOlkerung als selbstandige Eigentumer des von . ihr 
beackerlen Bodens von den Karthagern behandelt wurde. Viel wahr
scheinlicher ist es, daB diese Einheimischen zu einer Art griechischer 
uci'totuot bzw. naQOtl(Ot wurden, d. h. wenn nicht leibeigen - was 
wenig wahrscheinlich ist - so doch zu einer der Stadt zinspfl.ichtigen 
Bevolkerung. Einige aus Mago entlehnten Stellen Catos lassen dar
auf schlieBen, daB diese einheimische Bevolkerung auch an dem Leben 
der Guter der karthagischen Landbesitzer nicht unbeteiligt blieb. 2) 

1) Mommsen, CIL. I, 200 p. 75f.; Ges. Schr. Jur. Schr. I, 65ft'., bes. 119ft'.; 
M. Weber, Die romische Agrargeschichte, Stuttg. 1891, passim, bes. 152 if. 

2) lch meine besonders die Stelle, welche iiber die Arbeit der operaxii auf 
den Giitem handelt. Varro de r. r. I, 17, 19 f. M. Web e r, Art. Agrargeschichte im 
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In den Zeiten der aile Krafte eines Gntes anstrengenden landlichen 
Arbeiten, besonders in den Zeiten der Ernte, scheinen die Kriifte der 
benachbarten Bevolkerung zu der Arbeit zugezogen gewesen zu sein. 
Es ware nicht zu verwundern, wenn in einem Staate wie Karthago 
diese Aushilfe die Formen einer erzwungenen Arbeit angenommen 
hatte, zu welcher die an ein Gut eines karthagischen Grundbesitzers 
angrenzenden einheimischen Ackerbauer yom Staate gezwungen wiirden. 
Doch dies sind Vermutungen, auf welchen ich keineswegs bestehen 
mochte. 

Die grot\en Strecken des ager publicus p. R. wurden yom romi
schen Staate in verschiedenen Formen ausgenutzt. Das Gesetz yom 
J. 111 spricht von drei Modi dieser Ausnutzung. Ein grot\er Teil des 
ager publicus wurde verkauft (s. bes. Z. 49 und 80)'und infolge dieses 
Verkaufes zu Privatbesitze. Er heiBt technisch ager privatus vectiga
lisque. Die Bedingungen des Verkaufes sind uns leider nicht bekalmt. 
DaJ3 derselbe keineswegs zum Eigentume des Kaufers wird, zeigt 
schon die Belegung desselben mit einem vectigal, dessen Abschaffung 
in Italien die Besitzer des ager publicus erst zu vollen Eigentiimern 
desselben gemacht hat. 

Welche Teile des ager publicus in Afrika nach del' Eroberung 
veraut\ert wurden, liit\t sich leider nicht sagen. Doch scheint die Er
wahnung der centuriae und die Behandlung dieser Verkiiufe an erster 

Handwart. der Staatsw. 8. Auf!. I, 164, bes. aber H. Gummerus, Der l'omische 
Gutsbetrieb, 58 f.; 65 :If.; derselbe, Die Fronden der Kolonen, 42:1f. Wenn Gum
merus (Die Fronden46f. vg1. 70) die Bedeutung des Vorromischen in der Geschichte 
der Fronden auf dem afrikanischen Boden als ziemlich irrelevant ansieht und 
durch den Verweis auf 1. col. Ju1. Gen. den romischen Ursprung der Fronden 
beweisen will, so muB ich dagegen auf das Fehlen der Fronden in dem agrari
schen Leben der iibrigen Provinzen kra.ftig hinweisen und darauf aufmerksam 
machen, daB das Fronsystem sich stark und systematisch nicht im Rahmen des 
Stadtstaates, sonderu im Rahmen des ostlichen und hellenistischen Flachenstaates 
entwickelt hat. Die Stadtbiirger, welche in den altesten Zeiten des Stadtstaates 
fronpflichtig waren, werden es erdt in dem liturgischen Flachenstaat des Helle
nismus wieder. Deswegen ist fiir mich die Parallele Wilckens (die Satzungen 
der 1. co1.Jo1. Gen. einerseits und die agyptische 1tEv{trll./,EQ£a andererseits: Wilcken, 
Arch. f. Pap. IV, 144£.) interessanter und folgenschwerer als die weniger stimmende 
Parallele 1. Manciana einerseits 1. col. Jul. Gen. andererseits. Es faUt mir sehr 
schwer, an die Richtigkeit der AusfUhrungen Mommsens, wonach die muneta 
der 1. col. Jul. Gen. mit den Zustanden der iiltesten Zeiten, wo die W orte munus 
usw. sich gebildet haben, zusammenhangen, zu glauben; eher glaublich ware es, 
an eine BeeinHussung der romischen Munizipalverhiiltnisse zur Zeit ihrer Bildung 
durch die Struktur der hellenistischen Untertanenstadte zu denken. Doch dar
iiber besitzen wir z. Z. zu wenig Daten, um klar sehen und griindlich urteilen 
zu konnen. 
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Stelle noch vor der Behandlung des ager adsignatus, daneben auch 
die Tatsache, daB das Gesetz von diesen Verkiiufen als schon voll
zogen - wohl gleich nach del' Eroberung - spricht, die Vermutung
nahe zu legen, daB es hauptsachlich die vermessenen FHichen des von 
den Karlhagern bearbeiteten Bodens waren. 

Auf diese Weise hat sich gleich nach del' Eroberung ein groBer 
Privatgrundbesitz in Afrika gebildet, welcher wohl an die Stelle des 
karthagischen Privatgrundbesitzes getreten ist. Wie jeder provinziale 
Besitz war diesel' Besitz dem Staate zinspfiichtig, und wir haben keinen 
Grund anzunehmen, daB dieser Zins - wie im FaIle des agel' quae
storius und der trientabula - bloB nominell war. Ob er in Geld 
odeI' in N aturalien erhoben wurde, laBt sich nicht entscheiden, obwohl 
das erstere wahrscheinlicher ist. 

Neben diesem GroBgrundbesitze del' romischen Burger sehen wir 
auch einen Grundbesitz del' Provinzialen entstehen. Es ist del' agel' 
stipendiarius. Dber denselben handeln hauptsachlich die Z. 77f. und 
80 des Gesetzes. Z. 77 f.: IT] vir quei ex h. 1. factus creatusve erit .... fa
cito, quan[ do X vi rei quei ex] lege Livia factei createive sunt fueruntve 
eis hominibus agrum in Africa dederunt adsignaveruntve quos stipendium 
Ii [pro eo agro populo Romano pendere oportet vgl. 80 f.: extra ]que eum 
agrum locum, quem II vir ex h.l. stipendiarieis dederit adsignaverit, quod 
eius ex h. 1. in [fjormam publicam rellatum I [erit. 

Die Benennung stipendial'ii liiBt darauf schlieBen, daB die Per
son en, an welche ein Teil des agel' publicus gegeben bzw. adsigniert 
wurde, Einheimische waren. Die ihnen adsignierten Landereien werden 
vermessen und kartierl und von ihnen wurde ein Stipendium durch 
besondere Pachter - mancipes, welche unter del' Kontrolle des 
Quastors fungierten,l) - erhoben. In diesen stipendiarii einheimische
GroBgrundbesitzor zu erkennen, wie (IS Weber tut ll), verbietet mil' so
wohl die oben angefiihrte Inschrift, wie die spateren Erwahuungen 
derselben (s. unten) sowohl wie die ganze Geschichte del' Provim. 
Afrika. Denn diese stipendarii waren es wohl, welche im Laufe
del' Zeit die Bevolkerung del' afrikanischen Untertanenstiidte gebildet 
haben. Es waren also die Einheimischen, welche auch friiher delL 
Karthagern zinspflichtig waren und welche zu exprop1'iieren die 1'0-
mische Regierung keinen triftigeu Grund haben konnte: denn gegen 
Rom haben sie wohl nicht aus eigenem Wunsche gekampft. Die Ver-

1) C. VI 31713 vgl. meine Gesch. der Staatspacht, 88-416. 
2) M. Weber, Rilm. Agrarg., 185 f.j 252 vgl. seinen Art. Agrarg. in Handw. 

der Staatsw. 3. Aufi. I, 170. 
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messung ihres Bodens war wohl dadurch erleichtert, daB dieser Boden 
schon fruher unter Kultur und wohl auch vermessen war. 

Mit der Assignation an romische Burger, mit dem Verkaufe an 
Privatbesitzer und mit der Assignation an stipendiarii war wohl der 
kultivierte Boden Afrikas erschOpft. Was ubrig blieb, war wohl un
bebauter Boden, welchel' meistens als Weideland benutzt wurde, aber 
auch unter Kultur bei geregelter Bewasserung gesetzt werden konnte. 
Ein Teil desselben war im J. 111 wohl schon bebaut. Von diesem 
ager erhoben die Romer die ihnen und wohl auch den Karthagem 
gelaufige decuma und die iibliche Viehabgabe - die scriptura. Dber 
diese Bodenkategorie handelt das Gesetz in mehreren Paragraphen 
(Z. 82-89). Man ersieht aus diesen Paragraphen, daB der Besitztitel 
del' Ausnutzer dieses Bodens durch habere, possidere, frui bezeichnet 
wird (Z. 82). Die Besitzer konnen romische Biirger, Latiner und Pere
grinen sein (Z. 83: quem agrum locum populus Romanus ex h. 1. 10-
cabit, quem agrum locum Latinus peregrinusve ex h. 1. possidebit, is 
de eo agro loco ... (200) ... vectigal decumas] scripturam populo aut 
publicano item dare debeto, utei pro eo agro loco, quem agrum locum 
populu[s Romanus ex h. 1. locabit, que]m agrum locum ceivis Romanus 
ex h. 1 possidebit, dare oportebit.) Der Besitztitel scheint in Rom 
im Wege der Pacht erstanden zu werden (Z. 83. 84); die verpachten
den Magistrate scheinen der Quiistor und PratOI' gewesen zu sein 
(Z. 83, 84 und 92). Die Gebiihren, welche von diesen verpachteten 
Liindereien zu bezahlen waren, wurden durch die lex Sempronia be
stimmt (Z. 82). Diese Gebiihren werden in Rom an Publikanen ver
pachtetj die Verhaltnisse zwischen den Zahlern und den Publikanen 
bestimmte die lex censoria (lex dicta) der Censoren L. Caecilius und 
Cn. Domitius (Z.85-89). Fiir einen Teil waren die Bedingungen, 
welche der Konsul Cn. Paperius in seiner lex dicta bestimmt hat, 
maBgebend (Z. 89). 

Neben den Besitzern des ager privatus vectigalisque, neben den 
Stipendiarien haben sich demnach auf dem ager publicus Besitztiimer 
romischer Biirger, Latiner und Peregrinen gebildet, welche ebenfalls 
zinspflichtig waren, und deren possessio auf dem Wege der Pacht von 
den Besitzern erworben wurde. Die Bedingungen dieser Pacht haben 
wir uns nach der bekannten Stelle Hygins 1) vorzustellen: die mancipes 
erwarben ihr Recht entweder auf 5 Jahre oder auf langere Fristen, 
manche wohl, wie uns jetzt das Fragment der tabula censualis aus 

1) Rom. Feldm., S. 116. S. dariiber meine Gesch. der Staatspacht, 95, 423; 
Mitteis, Zur Gesch. der Erbpacht, 12ff.; M. Weber, Handw. der Staatsw. Art. 
Agrargeschichte. 
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Arausio zeigt (Bruns, Fontes7 142 vgl. Mitteis, Erbpacht, 25ff.) aufewige 
Zeit (in perpetuum). Sie durften ibre gepachteten Gliter in Afterpacht 
weiter vergeben. Ein groBer Teil diesel' vergebenen Landereien war 
Weideland, welches allmahlich yom Ackerlande verdrangt wurde. 

In Afrika haben wir also aHe die Landkategorien, welche WIT 
auch im Osten getroffen haben: die yfJ fV ~roQlifj, ist durch das an die 
perfugae und Massinissas Kinder geschenkte Land repriisentiert, da
nehen treffel1 wir verkaufte Gliter, welche zwar rOLa u'tr).uftra werdenr 

abel' doch zinspflichtig bleiben, und verpachtete Landereien verschie
dener Art - meistens wohl Land, welches erst del' Kultur gewonnen 
werden sonte. Abgabenfrei auBer dem geschenkten Lande waren nur 
die agri assignati - wahre Insel echtromischen Privateigentums -
und die Territorien del' civitates liberae. Das ganze librige Landr 

auch das Land del' Stipendiarier, bezahlte Zinsen, vectigalia. Diese 
Zinsen wurden in zwei groBe Teile geteilt: den einen bildeten die 
stipendia, welche besondere mancipes erhoben, den anderen die Ab
gaben des verauBerten und verpachteten Landes. Es ist sicher, daB 
del' groBte Teil diesel' vectigalia (abgesehen von der scriptura) in 
Naturalien, und zwar als ein Zehntel des Produktes erhoben wul'de. 
Moglichel'weise bezahlten nul' die Inhaber des agel' privatus vectiga
lisque in Geld, und es ware lockend, anzunehmen, daB die Verpachtung 
diesel' Zinsen dul'ch ein besonderes Konsulgesetz, die lex dicta des 
Papirius, reguliert wurde. 

Die weitere Entwickelung des afrikanischen Grundbesitzes 1m 
1. Jab·h. v. Ohr. ist uns leider ganzlich unbekannt. Es ist abel' klar, 
daB die einmal geschaffenen Verhaltnisse nicht geandert wurden. 
Charakteristisch und aus dem oben Gesagten leicht begreiflich ist es, 
daB in Afrika durch die VerauBerungen und Verpachtungen sich 
hauptsachlich groBer Grundbesitz entwickelt hat: denn sowohl urn die 
alten Gliter del' karthagischen Grundbesitzer zu erwerben, wie um 
groBere Weidewirtschaft zu fiihren, ehenso wie um groBere odeI' 
kleinere Strecken unbebauten Landes zu Ackerland zu machen, be
durfte man groBerer Kapitalien, welche die kleinen Auswanderer aus 
Italien nicht besaBen. Selbstverstandlich ist es daneben, daB auf den 
erworbenen Acker- und Weidegiitern sich zunachst die karthagische 
Sklavenwirtschaft fortsetzen muEte, nicht weniger sichel' ist es aberr 

daB damit allein in den Zeiten des 1 Jahrh. nicht auszukommen war. 
Die Zeit del' groBen Sklavenkriege in Italien flihrte auch daselbst zu 
groBerer Entwickelung del' Verge bung del' sich je weiter desto mehr 
entwickelnden Latifundien an Kleinpachter, und die groBen Krisen del' 
Blirgerkl'iege schufen auch eine Masse landlosen Proletariats, welcher 
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bereit war, jede Bedingung anzunehmen, um nur mit Land in irgend
welcher Weise versorgt zu werden. Damit erkliirt sich die Entstehung 
von ganz gewaltigen Kolonenmassen in Italien, aus welchen ganze 
Reere rekrutierl werden konnten. 

In Afrika fanden die Auswanderer hauptsachlich wohl auf dem 
ager publicus, welcher einer decuma unterworfen wurde, Unterkunft. 
Es ist moglich, daB manche einheimischen und eingewanderten kleinen 
Wirte eine Eigenwirtschaft auf den unbebauten Gebieten Afrikas 
griindeten, die groBe Masse besonders der Einwanderer war wohl 
kaum imstande, das notige Geld aufzubringen, um in dem neuen 
Kornlande Eigenwirtschaften zu schafl'en. Nicht diesen ist es also 
zuzuschreiben, daB Afrika gerade im Laufe des 1. Jahrh. v. Chr. zu 
einer Kornprovinz xa-r' i~ox1)v wird und Sizilien fiir das romische 
Reich ersetzt. Es waren wohl kapitalistische Unternehmungen, welche 
einsahen, wieviel Gewinn bei den vorhandenen Konjunkturen - dem 
Verfalle Asiens und der MiBwirlschaft in Agypten, der VerOdung 
Italiens durch Sklaven· und Biirgerkriege - aus der Rodung des 
frucbtbaren Landes an den afrikaniscben Fliissen und ihrer intensiven 
Bebauung mit Korn zu ziehen war. Rodung vollzieht sicb aber nur 
schlecht durch Sklavenhiinde, dazu braucht man intensivere Energie; 
auBerdem waren die Sklaven unsieher und teuer gew-orden. Es blieb 
also nur der Weg der Afterpacbt mit Verleihung von InYentar und 
W ohnstatte und dane bell der Weg der Emphyteuse. Dadureb waren 
die Bedingungen zur Bildung neben einer Sklavenwirtscbaft einer 
Wirtsebaft mit Kraften von eingewanderten und einheimiscben After
paebtern gegeben. 

Die Regelung der Verhiiltnisse mit denselben geschah wohl zuerst 
auf privatem Wege, wobei abel' die Traditionen der karthagischen Zeit, 
besonders soweit es sich urn einheimisehe Kolonen handelte, von 
groBter Wichtigkeit waren. Daf3 sich der Staat in diese Verhiiltnisse 
zwischen Pachter und Afterpachter schon in dieser Zeit einuemiseht o 
hat, ist moglich; del' Weg, auf welehem sich diese Eillmischung voll-
ziehen konnte, war die lex eensoria, welche die Beziehungen del' 
Grundbesitzer und der Publikanen regelte: da der effektive Zahler jetzt 
del' Afterpachter war, konnte diese lex aueh die Beziehunuen derselben 

I':> 

zu dem manceps zu regeln suchen. Ob es aber wirklich dazu ge-
kommen ist, ist uns leider nicht iiberliefert. 

Selbstverstandlich blieben die meisten Besitztiimer welche auf , 
dem Wege des Kaufes und der Verpachtung entstanden sind, exterri
torial: Karlhago war zerstort, die civitatis liberae haben ihr eigenes 
Gebiet, neue Stadte sind erst in del' Kaiserzeit entstanden. Ager 
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publicus muBte auch seiner Natur uach exterritorial bleiben, es war 
die XchQtX {Ja6£l£'K~ des Hellenismus. Die agri privati vectigalesque 
haben wohl eigene, nach Dorfern und Wirtsehaftseinheiten gegliederte 
Territorien gebildet: diese Territorien waren nichts Neues, denn auch 
im Osten sehlossen sieh die privaten, auf der XchQtX fJc(,(J£l£'K~ entstan
denen Giiter nieht aile und nicht iiberall an Stadteterritorien an. Wir 
wissen auch, daB es in Italien an solchen au6erstadtischen Territorien 
nicht gefehlt hat. 

Allbekannt ist es aueh, daB die sich in Afrika gebildeten land
wirtschaftlichen GroBbetriebe seit der Zeit des Augustus sich je weiter 
desto mehr in den Handen der Kaiser konzentrierten. Vererbung in 
der ersteren Zeit, Konfiskation in besonders starkem MaBe unter Nero 
begriindeten den kaiserlichen GroBgrundbesitz, welcher zwar den Privat
groBgrundbesitz in Afrika nicht vernichtet, aber doch sehr geschwacht, 
wenigstens zersplittert hat: denn die Zustande in Afrika gegen Ende des 
1. Jahrh. v. Ohr. und Anfang des 1. Jahrh. n. Ohr. sahen den Zustanden 
etwa in Armenien oder Kappadokien sehr ahnlich: sex domini, sagt 
Plinius, n. h. 18, 35, semissem Africae possidebant, cum interfecit eos 
Nero princeps, vgl. Front. de controv. agr. p.53. Es war das Resultat 
der ailgemeinen FeudaIisierung des romischen Reiches im 1. Jahrh. 
V. Ohr.; auf welchem Wege sich diese Konzentrierung des Grund
besitzes vollzogen hat, ist uns zwar nicht iiberliefert, aber wir miissen 
uns die Verhaltnisse denen, welche Z. B. in Italien in der nachsulla
nischen Zeit herrschten, ahnlich denken: groBe Verkaufe der Giiter 
proskribierter Burger bildeten wohl die Hauptquelle der Bereicherung 
einzelner Familien. 

Gegen Mitte des I. J ahrh. standen sich also in Afrika zwei mach
tige Schichten von Landbesitzern gegeniiber: die Kaiser einerseits und 
die Privaten, wenige Familien romischer Senatoren andererseits. Recht
lich waren beide Parteien nur Besitzer des von ihnen bewirtschafteten 
Grund und Bodens, in der Umgangssprache hieBen sie, wie die aratores 
populi Romani in Sizilien zur Zeit Oiceros, domini. Der groBe Schlag, 
welchen in Afrika wie in Agypten die Klaudische Dynastie ausgef'Uhrt 
hat, bereitete diesem Dualismus ein jahes Ende. Seitdem Nero sich 
den friiheren Besitzern substituierte (s. den fundus N eronianus zu ver
gleichen mit den oiHsttX£ NEQWVO~ in Agypten), konzentrierte sich der 
groBte Teil des friiheren ager privatus vectigalisque und des vererb
pachteten ager publicus in den Handen des regierenden Kaisers, die 
kaiserlichen Giiterverwalter bekamen deswegen eine Bedeutung, welche 
ihnen friiher nicht zukam: sie wurden tatsachlich zu Verwaltern fast 
des ganzen ager publicus Afrikas. Seitdem wurde es reiner Unsinn, 
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in der Verwaltung des ager publicus einen Dualismus aufrecht zu er
halten, welcher fur die vorhergehende Zeit notwendigerweise zu ver
muten ist. 

Auch hier waren es wohl die Flavier, welche die notigen Kon
sequenzen aus diesen Zustiinden gezogen haben und die Verwaltung 
des ganzen ager publicus mit der Verwaltung der kaiserlichen Guter 
definitiv vereinigten, besonders da fur Vespasian auch das julisch
klaudische Patrimonium nicht mehr Familien-, sondem kaiserliches 
Staatsgut war. Es war nur folgerichtig, in diesem Momente in die 
ganze Verwaltung Ordnung und Gesetzlichkeit zu bringen, und daB es 
tatsiichlich auch geschehen ist, davon zeugen uns die oben schon an
gefuhrten epigraphischen Urkunden Afrikas. Es sind die beiden Ge
setze, die lex Manciana und die lex Hadriana, welche bekanntlich fur 
das agrarische Leben der kaiserlichen Domiinen im II. und III. Jahrh. 
ma.Bgebend sind. Was sind das fUr Gesetze? Vor allem: was ist die 
lex Manciana? 1) 

Zuerst ist as zu betonen, daB die uns erhaltane Inschrift keines
wegs die lex Manciana ist. Zwar steht auf der Basis der ara, auf 
welcher das Dokument geschrieben ist: H]ec lex scripta a Lur(i)o 
Victore I Odilonis magistro et Flavio Geminio defensore; Felice Anno
balis Bizzilis, aber aus dem Folgenden ist es klar, daB lex hier abusiv 
gebraucht wird. Denn das ganze Dokument wird folgenderma.Ben 
eingefuhrt: pro salJute J Aug( usti) n( ostri) im[peratoris)] Caes( aris) 
Traiani prin[c(ipis)] (uber der Zeile: totiusqu[e] domus divine)Joptimi 
Germanici Par r ]thici. Data a Licinio I l Ma ]ximo et Feliciore Aug( usti) 
lib(erto) procc(uratoribus) ad exemplu[m] I [leg]is Manciane. 

In dieser Einleitung mussen wir zweierlei unterscheiden: die 
Weihung der ara pro salute des regierenden Kaisers wie in der ara 
legis Hadrianae und den Titel des Dokumentes, anfangend mit data, 
ebenfalls wie in der ara legis Hadrianae, wo nach der Weihung 
steht Z. 3ft'.: aram legis divi Hal driani Patroclus Auggg. lib. procu
rator instituit et legem infra sc(r)iptam intulit. I Exemplum legis 
Hadrianae I in ara proposita. Sermo procu I ratorum. Hier ist der 

1) Die beiden Gesetze zitiere ich nach der neuen Edition von Bruns
Gradenwitz, Fontes iuris romani ed. 7; daselbst findet man die ganze Literatur 
verzeichnet. Die BOg. Manciana steht auf S. 295 n. 114 (einige Stellen sind von 
Mer li n revidiert worden), die beiden Ausziige aUB der lex Hadriana de rudibus 
agris d. h. die Inschrift von Ain-Wassel und die von Ain-el-Djemala stehen auf 
S. 300 n. 115 und S. 302 n. 116. Zu der Literatur iiber die er$tere kommt noch 
N. Vulic, Wiener Studien 1905, 138f. und A. Merlin, Klio IX, 377f. Die letzte 
groBe Domaneninschrift Afrikas, die Urkunde des Saltus Burunitanus, findet man 
bei Bruns-Gradenwitz auf S. 258 n. 86. 

R 0 s tow z e w: Geschichte des rom. Kolonates. 21 
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Titel des Dokumentes: exemplum legis Hadrianae I in ara proposita; 
da aber dies exemplum in der Gestalt des sermo procuratorum auf
tritt, so folgt die nahere Bezeichnung: sermo procuratorum.1) 

Der Stein aus Henchir-Mettich ist auch eine ara - die ara legis 
Mancianae, wie die Subskription zeigt. Das erhaltene Dokument ist 
aber nicht die lex, sondern die (epistula) data a ... procuratoribus 
ad exemplum legis Mancianae. Denn es ist unmoglich zu denkent 

daB die Prokuratoren zum leges dare beiahigt waren, dagegen ist data 
fur epistula technisch und die litterae procuratorum, wie die Urkunden 
des S.B. zeigen, sind dem sermo procuratorum gleichbedeutend. Damut 
kommen wir aher noch zu sprechen. Die Hauptsache ist es hier iur 
uns, daB wir auch aus rein formalen Grunden an eine Wiedergabe 
der lex Manciaua in ursprunglicher Gestalt nicht zu denken haben~ 
WIr haben mit einer epistula procuratorum zu tun.ll) 

Diese epistula enthitlt aber nicht die ganze lex Manciana, und 
das, was sie gibt, gibt sie nicht immer in der urspriinglichen Gestalt. 
Das erstere wird schon durch die ersten Worle bewiesen: qui eorumr 
das Exzerpt beginnt also mitten im Texte der lex Manciana und liiBt 
schon am Anfange einen guten Teil derselben aus. Auch der InhaIt, 
wie unten zu zeigen ist, beweist, da13 vieles in dem Dokumente ab
sichtlich ausgelassen worden ist. Die Umstilisierung beweist aber 
andererseits schon die haufige N ennung der lex Manciana im Texte: 
die lex Manciana selbst konnte die lex Mauciana nicht zitieren. S) 

Ich wiederhole diese teilweise bekannten, teilweise evidenten 
Sachen, weil es mir darauf ankommt, die Tatsache, daB wir es nUl 
mit Exzerpten zu tun haben, ausdriicklich zu betonen. 

Aus welcher Zeit stammt nun nicht die epistula - denn dieselbe ist 
datierl - sondern die lex Manciana selbst? Der Autor unseres. 

1) Icb verwerfe also die Lesung Schultens <ad) exemplum und schlieBe
micb an die Lesung Mispoulets, Nouv. rev. hist. du droit fr. et etr., 1907,43, 
welche auch zuletzt Carcopino, Klio, 1908,170 und Gradenwitz angenommen 
hahen. 

2) Von denen, welche die 1. M. besprochen haben, hat nur Mispoulet. 
l. l. 7,2 an die M1iglichkeit, epistula und nicht lex hinzuzudenken, gedacht. Das 
Wort lex in der Subskription wirkte bestimmend. lch erinnere aber wiederum, 
daB in der Urkunde aus Ain-el-Djemala das Dokument sowohl als lex wie als 
sermo bezeichnet wird. 

3) An die Wiedergabe des ganzen Gesetzes mit wenigen Modifikationen 
denkt dagegen Seeck, Zeitschr. f. Sozial- und Wirtschaftsg. 6, 334; dies ist auch 
wohl die allgemeine Meinung. Zu dieser Ansicht kam man durch die m. E. 
irrige Annahme, da.R die lex Manciana urspriinglich ein privates Gesetz ist vgL 
weiter unten. 
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Gesetzes - Sel es ein Magistrat, Beamter oder Privatmann - ist 
uns unbekannt. Die Sprache - mag man sie archaisierend oder ar
chaistisch nennen - gibt keine Indizien und ist doch mit der Sprache 
der republikanischen leges auch von ferne nicht zu vergleichen. Es 
bleibt derlnhalt. O. Seeck l ) hat darauf hingewiesen, daB in II, 24 ff.: 
vineas serere I colere loco veterum permittitur der Zusatz loco ve
terum sich auf die MaBregel Domitians besieht, wonach der Weinbau 
in den Provinzen beschrankt wurde. Nun aber scheint die ursprungliche 
lex Manciana dieses Verbot nicht enthalten zu haben: denn die Peten
ten in dem neuen Dokumente aus Ain el Djemala sagen I, 4: dare 
no{b} I b[is eos agrosJ qui sunt in paludibus et I in silvestribus in
stituendos olivetis I et vineis lege Manciana condicione I [sJaltus 
Nerioniani ... Diese Bitte ware unbegreiflich, wenn die vineae nur 
loco veterum - wie man dies loco auch auffaBt, lokal oder als 
gleichbedeutend mit "anstatt" - gepflanzt werden durften: denn es 
handelt sich sichtlich um ganz neue Anpflanzungen. Falls unsere 
SchluBfolgerungen richtig sind, so muB man anerkennen, daB das loco 
veterum ein Zusatz der Prokuratoren ist; daB dieser Zusatz im letzten 
Grunde durch die Regel Domitians verursacht wurde, ist hochst 
wahrscheinlich. Zwar war die schrofl'e MaBregel Domitians ephemer, 
aber der Zug, welcher die MaBregel verursacht hat, ist ein Zug, welcher 
nicht nur unter Domitian zu konstatieren ist und welcher auch an 
anderen Stellen der lex Manciana hervortritt (die Pflanzung der ficeta 
und oliveta n ur auf unbebautem Boden); es ist die Bestrebung, das 
besate Areal nicht zugunsten der Baum- und Gartenpflanzungen zu 
beschranken. Dieser Zug hort erst zur Zeit Radrians auf: sein Ge
setz erlaubt, auch den verlassenen Zerealienboden zu Wein- und Oliven
pflanzungen zu machen. Es ist demnach wahrscheinlich, das die MaB
regel Domitians noch unter Traian teilweise gliltig war und durch 
die Prokuratoren in die lex Manciana eingefiihrt wurde. 

Sind diese Ausfiihrungen richtig, so muB die lex Manciana alter 
als Domitian sein. Viel alter aber wohl kaum. Ais standige Formel 
der lex Manciana, welche zu dem Inhalte der epistula procuratorum 
nicht stimmt, erscheint, wo die Kontrahenten der coloni genannt werden 
sollen, die Wendung: domini aut conductores vilicive eorum. Ais Inhaber 
der fundi werden also domini oder conductores, als ihre Vertreter, 
vilici genannt. Die lex Manciana scheint also einen Zustand voraus
zusetzen, wo in den fundi entweder die Besitzer selbst (denn dominus 
heiBt einfach Besitzer, wie die Pliniusstelle und Cicero bezeugen) oder 

1) I. 1. s. 323. 
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ihre vilici, odeI' abel' die conductores bzw. ihre vilici residieren. Diese 
domini konnen nul' Privatbesitzer sein, denn del' Kaiser, welcher auch 
dominus ist, residiert auf seinen Giitern nicht und ist daselbst durch 
(lonductores - wohl yom Anfange an - vertreten.1) Die Erscheinung 
del' conductores in del' Formel bezeichnet also, daB ein groBer Teil 
del' Giiter, fiir welche die lex Manciana gegeben wird, kaiserlicher 
Besitz sind, denn fiir die Privatgiiter lassen sich GroBpachter fiir die 
frlihere Kaiserzeit kaum belegen: die privaten GroBgrundbesitzer sind 
in del' Regel auf ihren Glitern in den Provinzen durch Prokuratoren 
bzw. vilici vertreten. 

Die Formel bezeugt uns also das V orhandensein in Afrika vieler 
Privatbesitzer einerseits, ausgedehnter kaiserlicher Gliter andererseits. 
Durch die obigen Ausfiihrungen habe ich schon meine Ansicht iiber 
den Ursprung der lex Manciana angedeutet. Es ist kein Privatgesetz 
eines Privatbesitzers, eines beliebigen Mancia, sondern ein offizielles 
Gesetz. Denn ein Privatmann kann doch wahrlich nicht so aUgemein 
von domini conductores und ihren vilici im Plural reden und wird 
fur sein Gut kein so detailliertes Gesetz ausarbeiten. Auch ist es 
merkwiirdig', daB libel' ein Gut, welches einem Varius gehorte, nicht 
eine lex Varia, sondern eine Manciana Verordnungen trifft. Abel' ge
wichtiger als aUe diese Einzelheiten wiegt die Tatsache, daB das 
Gesetz von den kaiserlichen Prokuratoren in derselben Weise als 
Grundlage ihrer gesetzadaptierenden Tiitigkeit verwendet wurde, wie 
spiiter die kaiserliche lex Hadriana, welche selbst, wie unten noch 
zu zeigen ist, sich an die lex Manciana angelehnt hat und dieselbe 
keineswegs im voUem U mfange antiquierte. Es ist wahrlich nicht 
einzusehen, weshalb del' Kaiser gerade dies Gesetz aus del' Schar 
iihnlicher Privatgesetze sich ausgesucht hiitte und damn mit seiner 
gesetzgeberischen Tiitigkeit ankniipfte 2): denn man kann doch nicht 

1) Jede andere Deutung del' domini scheint mil' verfehlt. DaB sie mit den 
conductores nichtidentisch sein konnen, wie S c h u It e n wollte, hat Kriig er, Zeitschr. 
del' Sav.-St., 1899, 273 gezeigt, daB abel' der Plural "sich ... aua del' Rli.cksicht 
auf VerauBerung und Vererbung der Domane" erklare (Kriiger 1. 1. vgl Mis
poulet (Nouv. rev. 1907, 45) und unter domini nur del' dominus der Villa Magna 
zu verstehen ware, ist angesichts der Standigkeit der Terminologie und aus den 
unten anzufiihrenden Grunden ganzlich unmoglich. 

2) Fur den privaten Ursprung der lex M. ist H. GummeruB, Die Fronden 
der Kolonen (Ofversigt of Finska Vetenskaps-Societetens Forhandlingar J. 1906-
1907 n. 3) S. 9 if. eingetretenj in dieser Schrift findet man auch die Aufzahlung 
del' anderen darli.ber geauBerten Ansichten. Die Argumentation Gummerus' 
beruht auf einer Reihe falscher Pramissen. Negativ darauf, da.B er ohne weiteres 
die Besitzer des ager privatus vectigalisque zu yoUen Eigentiimern und das 
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denken, daB das kaiserliche Gesetz nur fur eine kleine regio einiger 
saltus bestimmt war: minima non curat praetor, und zu solcher Tatig
keit hatte wohl der vielbeschaftigte Kaiser keine Zeit. DaB ihm bei 
dieser Tatigkeit dazu noch ein obskures Privatgesetz als Muster vor
gelegen hatte, ist erst recht unmoglich.1) 

Es ist also sicher, da/3 wir ein offizielles Gesetz aus del' Kaiser
zeit vor uns haben, ein Gesetz, welches detaillierte Vorschriften liber 
die Bewirtschaftung des agel' publicus Afrikas gab sowohl liber die 
Teile desselben, welche im Privatbesitze, wie liber diejenigen, welche 
im kaiserlichen Besitze waren. WeI' war nun der Gesetzgeber? Darf 
man an den Prokonsul denken? Ich kann nicht denken, daB ein 
Prokonsul sogar in der Augustischen Zeit sich erlaubt hatte, bindende 

vectigal zu einer Fiktion macht, was hochst unwahrscheinlich ist, positiv darauf, 
dati er auf Grund einer falschen Auslegung der Inschrift aus Ain el Djema.la 
zu der Ansicht komrut, die I. "M. hatte zuerst nur fUr die Villa Magna, dann auch 
flir den saltus N eronianus und endlich flir die Reimat der Petenten Geltung 
bekommen. Er vergitlt dabei, daB eine Anwendung eines Gesetzes, welches fur 
ein ganzes Land gilt, flir jede einzelne Gegend auf Grund individueHer Forderungen 
geschieht, besonders wenn das Gesetz ein Recht gibt, wie das der occupatio, welche 
natiirlich nur unter Mitwissen der daran interessierten Vertreter des Besitzers 
- des Konduktor nnd der Prokuratoren - geschehen konnte. Als schlagende 
modeme Analogie aus dem russischen Agrarleben kann ich das Gesetz yom 
9. Nov. 1908 iiber den Austritt aus der obscina anfiihren. Jeder bekommt nach 
dies em Gesetze das Recht, eine Individualwirtschaft zu griinden, selbstverstandlich 
aber geschieht diese Griindung erst auf Grund einer Meldung an die betreffenden 
Behorden. 

1) Dber die Geltung der lex Hadriana bzw. leges Hadrianae sind verschiedene 
Ansichten ausgesprochen worden. Am weitesten geht C a. r cop i n 0 (zuletzt Klio 
1908, 182 ff.), indem er ein allgemeines Reichsgesetz annimmt. leh glaube, mit 
U nrecht, denn fiir eine allgemeine Verordnung in dieser Rinsicht waren die Ver
haltnisse in den einzelnen Prov.inzen zu verschieden. In dem Gesetze des Pertinax 
(1I, 4, G) eine Wiederholung des Had.rianieehen Gesetzes zu sehen, iet unerlaubt; 
denn die MaBregel des Pertinax geht, wie unten noch zu zeigen ist, zwar in der
selben Richtung wie die Tatigkeit Radrians, operiert aber mit anderen Mitteln; auch 
wird das Gesetz ephemer gewesen sein, wie aHe Matlregeln, welche zu allgemein 
gefa.6t sind. Eine richtige Idee steckt aber in der Annahme Carcopinos: es iet 
sicher, daB die afrikanische lex Hadriana nur ein Gesetz aus einer Serie ahnlieher 
Ma.6regeln gewesen ist, welche aHe auf die Rebung des Kleinbesitzes gegeniiber 
dem GroBbesitze hinarbeiteten. Doch darauf komme ich noch zurllck. Am 
wahrscheinliehsten iet es, die 1. H. de rudibus agris als eine Erweiterung der 
Normen der 1. Manciana auf den Boden der ganzen Provinz, wohl aueh auf die 
Stadtegebiete und die Privatterritorien, anzusehen. Das Erhaltene sind Gesetz
adaptierungen der Prokuratoren auf Grund des allgemeinen Gesetzes selbst, daher 
Wendungen wie nec a conductoribus exereentur, welche sich nur auf kaiserliche 
Giiter beziehen lassen. Dber die Eingriffe Hadrians in die Agrarwirtsehaft der 
Sti1dte s. weiter unten. 
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N ormen fiir die kaiserlichen Giiter VOl'zuschl'eiben: es ist sichel', daB 
die ProkUl'atol'en des Augustus dem Prokonsul auch rechtlich nicht 
untergeordnet waren und mit dem Kaiser direkt verkehrten (Plin. n. h. 
18, 95; Hirschfeld, Klio II 295.) Wenn abel' del' Prokonsul sich 
auch rechtlich fiir berechtigt gefUhIt batte, solche allgemeine, auch 
den Kaiser bindende Gesetze zu veroffentlichen, so hatte sich jeder 
del' amtierenden Prokonsuln gehiitet, dUl'ch so eine Regel den Kaiser 
moglicherweise zu verletzen. Ganzlich ausgeschlossen scheint es 
mil' auch zu sein, daB del' Prokonsul im Auftrage des Kaisers wirkte: 
so einen Auf trag hatte ihm wedel' Augustus noch einer seiner nachsten 
Nachfolger gegeben. 

Del' Gesetzgeber war also kein Staatsbeamter, auch kein Zensor, 
denn die Zensur funktioniert in del' Kaiserzeit in unserer Periode 
nicht. Verordnungen fiir seine Guter konnte nUl' del' Kaiser direkt 
oder indil'ekt geben. Unser Gesetz spricht abel' nicht nul' von 
kaiserlichen, sondern auch von Privatgutern, welche alle, wie wir oben 
gesehen haben, rechtlich auf dem agel' publicus entstanden sind; es 
ist also ein Gesetz, welches die Wirtschaft auf dem agel' publicus 
l'egulierte. 1st so ein Gesetz in del' ersten Kaisel'zeit moglich? 
Ware es nicht ein Ubergl'iff in die Kompetenz des Senates und gab 
es irgendeinen AnlaB fiir den Kaiser, sich diesen Ubergriff zu ge
statten? Alles fiihl't uns dahin, auch auf diese Frage mit einem Nein 
zu antworten. Die ganze Geschichte des agel' publicus zeigt uns, 
daB kaiserliche Eiugriffe in seine Verwaltung nicht alter sind als die 
Zeit des Klaudius. Mit Entschiedenheit hat abel' in diese Verhaltnisse 
erst Vespasian eingegl'iffen, wie seine Tatigkeit in Italien und z. B. in 
KYl'ene zeigt. Del' Fall von KYl'ene ist besonders lehrreich: die gauze 
Frage iiber die unrechtmaBig von den Kyrenaern besessenen staat
lichen Landereien wird durch Klaudius ins Werk gesetzt, Nero greift 
in die Frage ein, definitiv wird sie abel' erst von Vespasian entschieden.1) 

Die ordnende Tatigkeit Vespasians ist kein Zufall: die Tatigkeit N eros 
mit ihren weiten Konfiskationen hat in den Verhaltnissen eine kolossale 
U nordnung geschaffen, das Wachs tum del' kaiserlichen Giiter erforderte 
dringend die Scbaffung einer regularer beamtlichen Administration und 
die Verwandlung del' Privatguter del' Kaiser in einen echten loros 
OVQ£C,,,og, eine selbstandige staatlich-kaiserliche ratio erleichterte und 
erforderte sogar eine soweit wie moglich weitgehende U nifizierung der 
Verwaltung und gleichzeitige Ordnung del' Verhaltnisse auch sowohl 
auf dem in Privatbesitze verbliebenen wie auf dem staatlich bewirt-

1) Tac. ann. 14, 18; Hyg. de condo agr. p. 122. 
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'Sehafteten agel' publicus. Natiirlieh geschah diese Ordnung nicht 
uberall gleiehzeitig, besonders wiehtig war sie fur die kornspendenden 
Provinzen Sizilien, Agypten, Kyrenaika, Afrika, und mit ihnen zuerst 
hat sich Vespasian abgegeben. 

Spuren diesel' Ordnung und der Eingriffe del' Flavier in die Ver
hii.ltnisse des agel' publicus sind auch trotz del' Mangelhaftigkeit unserer 
Uberlieferung vorhanden: in Sizilien ist uns einer mit dem agel' publicus 
beschiiftigter Beamter aus Domitianischer Zeit bezeugt; seine Titulatur 
zeigt, daB er eine BrUcke zwischen del' Publikanenwirtschaft und del' 
direkten kaiserliehen Verwaltung bildet, namlich daB durch ihn statt 
durch Publikanengesellsehaften jetzt das Kom del' an mancipes ver
gebenen Lii.ndereien angesammelt wird.1) 

Auch in Afrika datiert ein reich entwickeltes Beamtenpersonal, 
welches den tractus Carthaginiensis, d. h. die kaiserlich verwalteten 
Lii.ndereien im karthagisehen Gebiete verwaltet, erst seit den Flavi
schen Zeiten (0. Hirschfeld, Klio II, 295 f.). Die procuratores tractus 
selbst sind uns durch Inschriften, von denen keine alter als die Flavi
ache Zeit ist, bezeugt (a. bes. C. VIII 14763 und 5351 (Dessau 1435); 
in del' letzteren, welche aus del' Zeit Hadrians stammt, wird ein proc. 
Aug. praediorum saHum [Hip Jponienais et Thevestini genannt; vgl. 
Schulten, Grundherrsch., 62f.; Hirschfeld, Verwaltungsbeamte2, 

125). Man merke auch, daB die Titulatur der Agrarprokuratoren 
Afrikas schwankend ist; die procuratorea von Karthago heiBen ent
wedel' (Schulten, Grundherrsch., 64f.) proc. Aug. tractus Carthagini
ensis odeI' proc. Aug. provinciae Africae tractua C., nul' einmal und 
zwar in einer ziemlich apaten Inschrift (C. VIIl 11341) proc. Aug. pa
trimoni t. C.2) Man hat also die Nennung des Patrimoniums ab
sichtlich vermieden und die Titulatur unserer Prokuratoren an diejenige 
del' Provinzialprokuratoren del' anderen Provinzen, welche in Afrika 
zu fehlen scheinen, angenahert. 

N oeh charakteriatiaeher ist die Titulatur del' Prokuratoren, welche 
in Hadrumetum residierten. Leider besitzen wir daruber nul' ziemlieh 
apate Zeugnisse, welche sich daher nicht chronologisch ordnen lassen 
(vielleicht lii.Bt sich dies als ein Zeugnis fur die spatere Entstehung 

1) S. meine Geschichte der Staatspacht in der rom. Kaiserzeit, 97-425 f. 
Ahnlich in Spanien, wo Nero ebenfalls groBe, wohl aua Konfiskationen entstamm
ten Giiter besaB, welche von Galba teilweise verkauft wurden, Pluto Galba 11 
ad fin. Damit will ich aber keineswegs sagen, daB mit den Flaviern die sepa
rate Existenz des ager publicus aufhort. 

2) Vgl. den advoc(atus) patrim(oni) [tractus] [K]arthag(iniensis) Ann. ep., 
1908, 5 n. 18. 
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dieses Verwaltungsdistriktes deuten), trotzdem aber sehen wir auch hier 
dieselbe Tendenz. In den Zeiten, wo die Prokuratur nur centenaria warr 

heiBt der betreffende Prokurator, Dessau 1441 O. XIII, 1684: cui divus 
Aurel(ius) Antoninus centenariam procuration(em) provo Hadrymeti
nae dedit, vgl. O. VIII, 11174: procuratori centenario regionis Hadrume
tinae fun( c )to etiam partibus ducenari ex sacro praecepto in eadem 
regione. Ducenarius heiSt unser Prokurator C. VIII, 11341: pro ]cura
tori ducenario Au[g. nost]ri dio[ e Jceseos [H]a[ drumetJi[nJae, vgl. O. VIII, 
7039: proc. Aug. dioeceseos regionis Hadrumetinae et Thevestinae. Die 
vollere Titulatur in O. VIII, 7039 verbietet uns, das dioeceseos lokal auf
zufassen 1), und fiihrt darauf, in diesem Zusatze mit Hirschfeld (Ver
waltungsb. 2 125, 3) alexandrinische Einfliisse zu erkennen. Was be
deutet aber diesel' Zusatz? Wir sahen, daB in Agypten OW{Xr;OIS der 
ratio usiaca entgegengesetzt wird und die Verwaltung del' rfi {Jat1tJ..t"~ 

und or;p..oo{a sowie del' LEQtX inne hat. Es wird dasselbe auch fiir Afrika 
anzunehmen sein und das dioeceseos so zu deuten, daB der betreffende 
Prokurator die agri patrimoniales und den agel' publicus mit Ausschlua 
des privaten Kaiserbesi tzes, der spateren res privata, inne hatte (ygl. 
diese Trennung in O. VIII, 16542, 16543 und 11105). 

Endlich :linden wir dasselbe auch in dem Bezirke von Theveste: 
die alteste Inschrift (0. VIII, 5351 Hadrian) redet nur von proc. Aug. 
praediorum saltum [Hip ]poniensis et Thevestini (0. VI, 790 vielleicht 
unter M. Aurel, wie die Erscheinung eines Freigelassenen als Prokurator 
bezeugt, vgl. O. XIV, 176 und O. VIII, 11048 - unter Kommodus nach 
184 gesetzt) und die spateste O. VIII, 7053 nennt eil1en proc. Auggg. 
nn. per Numidiam v(ice) a(gens) proc. tractus Thevestini. 

Ich kann nicht umhin, aus den angefiihrten Dokumenten folgende 
Schliisse zu ziehen. Die Verwaltung des ganzen ager publicus Afrikas 
wird unter den Flaviern in Karthago in den Handen eines pr~curator 
tractus und seines Offiziums konzentriert 2); deshalb wird in seiner 
Titulatur die Nennung des Patrimoniums vermieden und sein Titel an 

1) Lokal scheint eo aber in Bull. arch. du Com. d. tr. hist. C. r. d. seances 
Mai P. XIII (Sbeitla) gebraucht zu sein: M. Aurel I ius Aug. Jlib. Iuvenltas proc.1 
diE oe ]cesis Leptitanae. 

2) Baebius Massa unter Domitian war wahrscheinlich ein solcher Proku
rator, s. Tac. ann. IV, 50; O. Hirschfeld, Klio II, 295; Tacitus nennt ihn 
e procuratoribus Africae ohne Nennung seiner Spezialfunktionen. Den Plural 
mochte ich nicht mit Hirschfeld als einer del' (mehreren gleichzeitig fun
gierenden) Prokuratoren von Afrika, sondel'll als einer del' Prokuratoren, welche 
(sukzessiv) in Afrika wirkten, deuten. Doch hii.tte auch die erste Deutung nicht 
gegen meine Auffassung gesprochen. Denn es gab in Afrika auch andere hoch
gestellte Prokuratoren (z. B. die procuratores IV p(ublicorum) A(fricae). 
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den Titel der sonstigen Provinzialprokuratoren angenahert. Neben ihm 
fungieren die ihm untergebenen procuratores regionum (C. VIII, 12879 
und 12880, vgl. 12892; Hirschfeld, Verwaltungsb.2 126, 1). 

Allmahlich gesellen sich dieser altesten Prokuratur weitere zu: fiir 
Numidien wird unter Hadrian ein besonderer, wohl aber dem kar
thagischen untergebener Prokurator der Hipponiensischen und The
vestinischen saltus aufgestellt, die regio Hadrumetina sondert sich abo 
Allmahlich werden diese abgesonderten Teile vermehrt und zu be
sonderen, wohl selbstanuigen Verwaltungsbezirken gemacht, dement
sprechend sinkt die Bedeutung des procurator tractus Carthaginiensis: 
die gewaltigen Konfiskationen des Kommodus und des Severus (Hirsch
feld, Klio, IT, 296) haben wohl diese Differenzierung beschleunigt und 
verursacht. Die gewaltige Masse der staatlichen Landereitn bringt 
auch eine andere Differenzierung zustande: unter Severus werden pa
trimonium und res privata geteilt, was sich in dem Zusatz dioeceseos 
in der Titulatur des hadrumetinischen Prokurators zuerst auBert; es 
entstehen besondere Prokuratoren fiir das Patrimonium und die res 
privata sowohl wie fiir den ager publicus C. VIII, 18909: proc. Augg. 
un. ad fu[nct(ionem)] frumenti et res populi per tr[actus] utriusque 
Numidiae (Hirschfeld, Verwaltungsb.l!, 142; V. Domaszewski, Die 
Rangordnung im romischen Heere, 166). Zieht man dies alles in 
Betracht, so wird man wohl sagen diirfen, daB eine lex, welche die 
VerMltnisse des ager publicus in Afrika regulierte, nicht vor den 
N eronischen Konfiskationen und der Flavischen Regulierung der VerMlt
nisse entstehen konnte. Wer hat sie aber redigiert und veroffentlicht? 

An den Prokurator von Karthago ist dabei meiner Ansicht nach 
nicht zu denken. Die Tiitigkeit dieser Prokuratoren war keine legis
lative; sie waren Administratoren und ihre gesetzgeberische Tatigkeit 
beschrankte sich auf die Adaptierung der bestehenden Gesetze an die 
VerhaItnisse der einzelnen Territorien (s. unten). An den a rationibus 
ist noch weniger zu denken: die neueren Ausleger der Inschrift von 
Ain el Djemala haben diesen Beamten, welcher nur Gehilfe des Kaisers 
war und nicht selbstiindig, geschweige denn legislatorisch wirkte, mit 
Unrecht zur Deutung der in Mrika herrschenden Vorschriften heran
gezogen. Es bleibt also nur ubrig, an einen ad hoc geschickten kaiser
lichen Beamten, etwa einen Legaten, zu denken, wie wir sie auch sonst 
kennen, welchem die Ordnung der agrarischen Verhaltnisse Afrikas etwa. 
von Vespasian anvertraut wurde.1) Bei der Verwirrung, welche in Afrika 

1) V gl. die Geschichte des kyrenaischen agel' publicus: unter Klaudius 
wird zur Wiederherstellung der Rechte des populus Romanus auf die von Pri
vaten okkupierten Felder, welche friiher dem Apion gehOrten, ein Prli.torianer, 
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nach den Neronischen Konfiskationen herrschte, war er gezwungeu, 
ein allgemeines Regulativ zu publizieren, an welches sich die kaiser
lichen Prokuratoren spater zu halt en hatten, ein Regulativ, welches 
an die leges censoriae ankniipfte und hauptsachlich darauf hinaus
lief, die allgemeinen N ormen festzustellen, welche die Beziehungen 
zwischen dem Staate und den Kontribuenten fest regeln sollten. 
Da der Staat jetzt, wie in Sizilien zu derselben Zeit, in direkte 
Beziehungen zu den Kontribuenten trat, da es keine Vermittler mehr, 
wie es friiher die Publikanen waren, gab und die Prokuratoren 
direkt mit den Privatbesitzern und den kaiserlichen Konduktoren vel'
kehren muBten, da andererseits die Zahlungskraft diesel' beiden, direkt 
mit dem Staate verkehrenden Schichten auf ihrem VerhiHtnis zu 
del' ackerbauenden Bevolkerung, den coloni basierte, so konnte der 
Gesetzgeber nicht umhin, auch das Verhaltnis del' Kolonen zu den 
Mittelmannern - den domini und conductores - zu regeIn, besonders 
da die von mir anderswo erlauterte Technik der Abrechnung des 
Staates mit den Konduktoren und wohl auch domini den Staat in 
fast direktes Verhaltnis zu den Kolonen setzte. 1) Diese Regeln sind 
aber die einzigen, welche uns die uns bekannten Dokumente erhalten 
haben. Wie ist dies zu erklaren? 

Oben habe ich zu beweisen gesucht, daB das uns in Henchir 
Mettich erhaltene Dokument eine epistula procuratorum ist. Am 
welchem AniaB wurde sie geschrieben und dann in der Form einer 
am legis Manciallae publi7.iert? Es ist schon Hingst vermutet wor
den, daB dies bei dem Ubergange del' Domane aus privatem in 
kaiserlichen Besitz geschehen ist. Diese Vermutung konnte richtig 
sein, dabei bliebe es abel' unerklarlich, weshalb die bei dieser Gelegen
he it publizierte Verordnung nur das auf die Kolonen Beziigliche ent
hielt, die Beziehungen der Konduktoren und domini zum Staate aber 
auBer Acht lieB. Wahrscheinlicher ist es deswegen, daB nach der 
Publikation der allgemeinen lex sich das Bediirfnis nach Adaptierung 
derselben an die Verhaltnisse del' einzelnell fundi iiberall heraus-

Acilius Strabo, hingeschickt (Tac. ann. 14, 18); mit seiner Tatigkeit sind die 
dortigen Landbesitzer unzufrieden, deswegen werden die usurpierten Landereien 
von Nero den friiheren Besitzern zuriickerstattet. Aber Vespasian (Hyg. de condo 
agr. p. 122) steUt endgiiltig die Grenzen des ager publicus, wohl wiederum durch 
einen besonderen Legaten, fest, vgl. iiber die Tiitigkeit Vespasians in Italien 
Hyg. de condo agr. 133 und C. X 1018; 8083; vgl. Sagliano, Dei lavori eseguiti 
a Pompei, relazione al M:-ro d. Istr. pubbl. Napoli 1909, 5; IX 4420; VI 933. 

1) Geschichte der Staatspacht, 114-442ff., vgl. jetzt auch das oben liber 
die Provinz Asien Gesagte. Meine Ansichten fiber die Bedeutung der 1. M. habe 
ich in der Gesch. der Staatspacht 107-435ff. angedeutet. 
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gestellt hat. Es entstanden wohl auch sofort in diesen Gegenden 
Streitigkeiten zwischen den Konduktoren (bzw. domini) und den Ko
lonen, welche sich aus der Regelung ihrer Beziehungen in betreff der 
Okkupation, der Zahlung der partes agrariae, der Leistung der Fronden 
entwickelten; augenscheinlich, wie unten noch zu zeigen ist, hat die 
lex Manciana es mehrmals erlaubt, einzelne Punkte nach der consue
tudo oder dem mos des betreffenden praedium oder fundus individuell 
zu regeIn; salcha Verweisungen auf die consuetudo und mos waren 
besonders bei der Regelung der Bezahlung der partes agrariae und 
der Leistung der operae am Platze, denn die Rohe der partes und 
die Zahl der operae hat sich wohl in den einzelnen Giitern auf Grund 
besonderer Vereinbarungen verschieden gestaltet: ich kann mir nicht 
denken, daB die tertiae partes in allen Gegenden Afrikas Regel waren, 
und daB die operae in verschiedener Rohe gefordert wurden, ist be
zeugt. 1) Die so entstandenen Streitigkeiten gingen natiirlich zuerst an 
den betreffenden Prokurator, zuletzt nach Karthago und veranlaBten 
die karthagischen Prokuratoren, individualisierte Ausziige aus der lex 
zu veranstalten, welche dann als sermo oder epistula (bzw. litterae) 
procuratorum an die Bevolkerung des betreffenden praedium durch 
den betreffenden Prokurator iibermittelt wurden, immer wohl mit der 
V erpflichtung, diesen sermo auf dem fundus zu publizieren (das Ori
ginal wurde in Karthago aufbewahrt). Diese sermones, welche indi
viduell gehalten waren, sich aber an das Gesetz streng anlehnten, 
wurden zum Statut des saltus, nach welchem nunmehr die Streitig
keiten zu regeln waren. Sie wurden unter den Schutz des numen der 
Kaiser gestellt und auf AItiiren·arae der gottlichen lex eingemei.Belt. 

Es ist klar, da.B solche epistulae, litterae oder sermones nur das 
enthielten, was sie ius Leben gerufen hatte, ·d. h. nur die Regelung 
der Verhiiltnisse zwischen den domini und conductores und den Ko
lonen; denn nur dies war fur die Bevolkerung wichtig. Dagegen 
hatte es keinen Sinn, die Teile des Gesetzes, welche sich auf die 
Beziehungen zwischen dem Staate und dem Konduktor bzw. dominus 
bezogen, auf denselben Stein einzumeiBeln: fiir die Kolonen waren 
diese Teile irrelevant, der Konduktor aber hatte keinen Grund, diese 
ihm gut bekannten Teile zu publizieren; sowohl er wie der Proku
rator kannten das Gesetz genau, und die Entscheidung der zwischen 
ihnen moglichen Streitigkeiten interessierte vorlaufig nur die beiden 
Streitenden. Sie zu verewigen, gab es fUr beide Teile keinen GrUlld. 

Die oben dargelegten SchluBfolgerungen habe ich aus folgenden 

1) S. das Fragment von Gasr-Mezuar C. VIII,14428 vgl. Gummerus, Die 
Fronden der Kolonen, 8 If. 
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Tatsachen gewonnen. In der 1. M. wird zweimal die consuetudo er
wahnt: einmal in betreft' der partes fructuum et vinearum, I, 20ft'.: 
qui in f(undo) villae Mag[nae sive Mappalia Siga villas habent habe
bunt I dominicas < dominis) eius f( undi) aut conductoribus vilicisv[ e J / 
eorum in assem partes fructu<u)m et vinea<ru)m ex I consuetudine 
Manciane cu[i]usque genelris habet praestare debebunt, das andere 
Mal in betreft' der ficeta und oliveta, II, 17ft'.: ficeta ve[ te Jlra et oli
veta que ante ha[nc lege]m [sata sunt, ex] consuet[uJ[dine(m) fructum 
conductori vilicisve eius presta[ re] I debea<n)t. Man beruft sich also 
auf die consuetudo, auf welche wohl in den betreft'enden Punkten die 
lex Manciana selbst hingewiesen hat; deshalb heiBt auch diese in del' 
ersten Stelle consuetudo Manciana oder (legis) Mancian( a )e. N ach 
dieser consuetudo hat die epistula procuratorum die Rohe der partes 
bestimmt. 

Ebenso liegt die Sache auch im saltus Burunitanus. Die Kolonen 
sagen hier Z. 5ff. folgendes: ut kapite le/gis Radriane, quod supra. 
scriptum est, adlemptum est, ademptum sit ius etiam proccb. I nedum 
conductori adversus colonos am[pliandi partes agrarias aut operar(um) 
prae:bitionem iugorumve: et ut se habent littere proc(uratorum), quae 
sunt in ta<b )ulario tuo tractus Kar/thag(iniensis) non amplius annuas 
quam binas I aratorias, binas sartorias, binas messo[rias operas debe
amus atq(ue) sine ulla controlversia sit, utpote cum in aere inci[so et 
ab omnib(us) omnino undiq(ue) versum vicinis nostr[isJ I perpetua in 
hodiernum forma pra[eJst[itJu[tum et proc(uratorum) litteris, quas 
supra scripsimus I ita confirmatum. V gl. Z. 26. 

Die Kolonen berufen sich also auf drei Dokumente: die lex Ha
driana, die litterae procuratorum und die perpetua forma, welche 
letztere auf ehernen Tabellen an einem fiir aile Nachbarn bequemen 
Platze ausgestellt wurde. Die lex Hadriana, soweit sie zitiert wird, 
gab nur allgemeine Bestimmungen, wonach keiner das Recht hatte, 
die einmal bestimmten partes agrariae und operae zu vermehren; sie 
enthielt vielleicht dementsprechend die Maxima und Minima der er
laubten partes und operae (vgl. Gummerus 1. 1.). Die Rohe der 
partes und operae fiil" den betl"effenden saltus enthieIten aber die 
litterae procuratorum, welche die RegeIn der perpetua forma ausdriick
lich bestatigten. Was ist nun diese perpetua forma? 

AufschluB dariiber gibt uns die vor kurzem gefundene lex me
tallis dicta aus Vipasca (Bruns, Fontes7 113), von del" unten noch 
ausfiiilllich zu sprechen ist. Hier steht es in del' Z. 4f.: putei argen
tan ex form [ a] exerceri debent quae I hac lege continetur. Die forma 
ist also mit der lex identisch: sie wird erwahnt, weil der angefiihrte 
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Paragraph, wie Mispoulet richtig ausfuhrt 1), ein Zusatz der Proku
ratoren ist. Die forma perpetua des S. B. muB also mit der lex 
Hadriana (vgl. Z. 26: quam ex lege Hadriana et I ex litteris proc( u
Tatorum) tuor(um) debemus) identisch sein; die litterae procuratorum 
bestiitigen nur die allgemeinen N ormen derselben und individualisieren 
wohl auch diese allgemeinen N ormen des Gesetzes in betreft' der 
partes agrariae und der operae. 

Wie die lex Hadriana war auch die lex Manciana eine perpetua 
forma, aus welcher die epistula procuratorum das individuelle, fiir 
die Villa Magna geltende Gesetz gemacht hat. In den obigen Aus
fuhrungen habe ich die litterae procuratorum des S. B. und die epistula. 
der 1. M. mit dem sermo procuratorum der ara legis Hadrianae und 
der Inschrift aus Ain el Djemala fur identisch gehalten. Dies folgere 
ich aus folgenden Beobachtungen. Es ist von allen Bearbeitern der 
neuen Inschrift aus Djemala notiert worden, daB sowohl in der I. M. 
wie im S. B., wie auch in der Inschrift aus Ain el Djemala die Proku
ratoren in ihren Briefen immer paarweise auftreten; dies erinnert an 
die iigyptischen tXVnYQlXcpEiS und die romischen contrascriptores, welche 
neb en einem Beamten als Kontrolleure und Assessoren auftreten. 
Dieses paarweise Auftreten erkliirl wohl auch die Bezeichnung del' 
Briefe der I. M. und des S. B., welche wohl vom Prokurator des trac
tus Carthaginiensis aUein verfaBt wurden 2), als epistula oder litterae 
procuratorum. Do. nur einer der Mittenten eigentlich ernstlich in 
Betracbt kommt, so wird im S. B. eine epistula, welche von Tussanius 
Aristo und Chrysanthus stammt, in IV, 10 exemplum epistulae pro
c(uratoris) e(gregii) v(iri) bezeichnet; in demselben Sinne ist auch in 
der Inschrift von Ain el Djemala II, 3 f.: exemplum epistulae scriptae 
nobis a Tutilio Pudente egregio viro aufzufassen; denn diese epistula 
wird wohl sicherlich, wie die iibrigen epistulae dieses Dokumentes, 
von zwei Personen unter- oder lieber uberschrieben worden sein. Diese 
Beobachtungen machen es wahrscheinlich, daB auch der sermo procu
ratorum der ara legis Hadrianae und der Inschrift aus Ain el Djemala 
yon demselben Beamten verfaBt worden ist, wie die epistula der 1. M. und 
die litterae des S. B., d. h. von dem procurator tractus Carlhaginiensis. 

1) J. B. Mispoulet, Le regime des mines a l'epoque romaine et au moyen 
age d'apres les tables d'Aljustrel, Paris 1908 (aus der Nouv. rev. hist. du droit 
fro et atr. 1908), p. 16. 

2) Fur den Verfasser der epistula, welche die Ausziige aUB der lex Man
ciana enthalt, ist dies aUgemein angenommen worden und zweifellos, fiir die 
litterae des S. B. macht es die Aufbewahrung des Originalbriefes im Tabularium 
von Karthago Mchst wahrscheinlich. tJber die Griinde dieser paarweisen Auf
tretung S. unten in den Addenda. 
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Diese Annahme widerspricht bekanntlich der am meisten ver
breiteten Ansicht, wonach der sermo einen AusfluB der Tatigkeit des 
romischen a rationibus darstellt. Oben habe ich es schon angedeutet, 
wie wenig so eine gesetzdeutende Tatigkeit fUr einen Gehilfen des 
Kaisers paBt: bei seinen zusammenfassenden vorbereitenden Arbeiten 
konnte er wahrlich uber die auf den einzelnen saltus herrschenden 
Verhiiltnisse nicht unterrichtet sein. Ich glaube abel' auch, daB die 
Annahme der Tatigkeit des a rationibus fur die Deutung del' Inschrift 
aus Ain el Djemala nur Schwierigkeiten mit sich bringt.l) 

Denn den Komplex der in der Inschrift vereinigten Dokumente 
fasse ich folgendermaBen auf. An del' Spitze steht die Bittschrift, 
gerichtet an die Prokuratoren, d. h., wie oben ausgefUhrt worden ist, 
an den Prokurator tractus Carthaginiensis. Dann folgt ein Proku
ratorenbrief, von welchem nur das 1etzte Wort "iubeas" erhalten ist, 
und an dense1ben angeschlossen del' sermo procuratorum des Kaisers 
Hadrian. Als viertes Dokument steht ein Prokuratorenbrief an einen 
Primigenius und endlich noch einer an einen Martia1is. 

Das vierte Dokument ist besonders lehrreich; es steht hier nach 
einer Lucke: EJarinus et Dor[yphoJrus Primige[nioJ I [sJuo salutem. 
Exemplum epistulae scrip I tae nobis a Tuti1io Pudente egregio viro I ut 
notum haberes et it quod subiectum est I [ce Jleberrimis 10cis propone. 
Das "et quod subiectum est" kann ich nicht anders verstehen, als 
das, was dem Briefe des Tutilius Pudens beigefUgt ist, d. h. den 
sermo procuratorum, denn der Brief des Tutilius Pudens kaun nur 
das Dokument sein, welches mit dem W orte iubeas sch1ieLlt. Dieser 
Brief wird dem Primigenius zur Kenntnisnahme und gleichzeitig zur 
Publikation mit dem beigefiigten sermo procuratorum zusammen 
zugeschickt. 

It quod subiectum est auf den Brief des Verridius Bassus zu 
beziehen, wie es Schulten (1. 1.) tut, verbietet die ganze Struktur 
des Briefes: abgesehen VOll grammatischen Bedenkell ist es auch 

1) Die hier bekampfte Ansicht hat zuerst Carcopino, Melanges de 1'eeole 
fro de Rome, 1906, 404-422 aufgestellt und dieselbe gegen die Anfeehtungen von 
Mispoulet, Nouv. rev. hist. du droit, 1907,32 verteidigt (Klio, 1908, 166ff.). Ihm 
haben sich Schulten (Klio, 1907, 200 f.) allerdings mit wiehtigen Modifikationen, 
welehe Careopino zuruekweist (Klio 1.1.), und Gummerus, Die Fronden der 
Ko1onen, 13 ff. angeschlossen. Die unten folgende Dar1egung wird hofl'entlich 
zeigen, daB die Frage nach der Hierarchie der Prokuratoren in der Inschrift 
aus Ain e1 Djema1a einfacher ist, als es auf den ersten Blick scheint. Auf 
eine Widerlegung der abweiehenden, von den genannten Forschern geauBerten 
Ansiehten in jedem einze1nen Punkte kann ieh mich 1eider nieht einlassen: es 
wiirde mich zu weit fiihren. 
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sachlich unmoglich, daB Earinus und Doryphorus die Taktlosigkeit 
begangen hatten, in ihrem Briefe mtr den Tutilius Pudens mit 
Namen zu nennen, dagegen den Brief des ebenfalls hochgestellten 
Verridius Bassus (nach Carcopino a rationibus, nach Schulten pro
curator tractus) einfach als "it quod subiectum est" zu bezeichnen. 
Diese Schwierigkeiten verschwinden, wenn man - was m. E. auch 
grammatisch das allein Mogliche ist - die fragliche Wendung auf 
den dem Briefe des Tutilius beigefiigten anonymen sermo procura
torum bezieht. 

Der zuschickende Prokurator (Earinus) kann nicht ein procurator 
tractus sein: denn er ist, wie der Name zeigt, wohl ein Freigelassener; 
er wird also ein procurator saltus oder regionis mit dem allen Pro
kuratoren beigegebenen Begleiter, nennen wir ihn contrascriptor oder 
adiutor, sein. Von der Bittschrift, welche am Anfange des Steines 
steht, verlautet nun in diesem Briefe des Earinus kein Wort, es kann 
sich in dem Briefe also nicht urn die Publikation, welche durch 
unseren Stein vollzogen ist, handeln. Die zwei Briefe und der sermo 
sind also eine Dokumentengruppe fiir sich. Dagegen enthalt der Brief 
des Verridius Bassus und Januarius an Marlialis eine direkte Ant
wort auf die Bittschrift der Petenten: denn hier wiederholen sich alltt 
erhaltenen Angaben aus der Petition, sowohl die Erwahnung der sil
vestria et palustria, wie der lex Manciana. Wir durfen also sagen~ 

daB die Antwort auf die Petition der Brief von V erridius Bassus~ 

keineswegs aber der Brief des Tutilius und der sermo sind; diesem 
Briefe sind die allgemeinen N ormen der lex Hadriana, adaptiert durch 
den sermo an die Verhiiltnisse der saItus Blandianus und U densis 
sowohl der Teile des Lamianus und Domitianus, welche an den 
Thusdritanus angeschlossen sind, als allgemeine Regel beigefiigt. 

Der sermo solite sofort nach seinem Erscheinen ganz selbstandig 
publizierl werden; in manchen Teilen der regio hat man aber die 
Publikation sogar bis in die Zeiten des Severns, wie die ara legis 
Hadrianae zeigt, nicht vollzogen. Auch in Ain el Djemala wurden 
also die allgemeinen N ormen der lex Hadriana de rudibus agris in 
ihrer Adaptierung an eine groBe Region nur bei dem Anlasse einer 
Entscheidung eines individuellen Falles bekannt gemacht. DaB diese 
N ormen nur allmahlich die fruher geltenden N ormen der lex Manciana. 
ersetzt haben, zeigt unsere Petition und unsere Antwort. Es ist sogar 
anzunehmen, daB die lex Hadriana eigentlich die Manciana nicht 
vollstandig ersetzt hat und nur einzelne Paragraphen derselben in 
neuer Gestalt wiedergab. 

Ich fasse also den Fall unserer Inschrift aus Ain el Djemala, 
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folgenderruaBen anf. Nach der Publikation der lex Hadriana wurde 
sie, wie S. B. zeigt, an emlgen wenigen Punkten auf ehernen 
Tafeln publiziert; im Laufe der Zeit entstanden fiir verschiedene Teile 
des Domanialbesitzes Adaptiernngen der allgemeinen N ormen an die 
Verhii.ltnisse der einzelnen regiones bzw. saItus. Diese Adaptierungen 
wurden, wie das Hauptgesetz selbst, publiziert und ersetzten fiir die 
Gegend das Hauptgesetz. Doch geschah dies nicht iiberall, und es 
kann sein, daB das Gesetz in seinen Einzelheiten fiir manche Gegenden 
lange unbekannt blieb. 

Unbekannt scheint das Gesetz des Hadrian auch den Petenten 
der 1nschrift aus Djemala geblieben zu sein: in ihrer Bittschrift reden 
sie, soweit sie uns bekannt ist, nur von den Normen der lex Man
ciana. Da aber diese N ormen von der lex Hadriana teilweise ab
geandert wurden, so enthielt vermutlich die Antwort an die Petition, 
welche yom procurator tractus C. Verridius Bassus an - den Proku
rator des betreffenden saItus oder der betreffenden regio geschickt 
wurde, ueben der individuellen Entscheidung der Frage die Ver
ordnung, dieselbe mit del' Grnndlage diesel' Entscheidung - del' durch 
den sermo procuratorum adaptierten lex Hadriana - zusammen zu publi
zieren. Publiziert wurde aber dieser sermo nicht aHein, sondern mit 
den begleitenden Dokumenten - dem Briefe eines del' Vorganger 
des Bassus Tutilius Pudens an den Prokurator der regio bzw. saltus, 
worin er demselben die Ordre gab, den von ihm verfaBten sermo in 
seiner Region bekannt zu machen. Diesen Brief samt dem sermo 
soUte nun Primigenius, ein dem procurator regionis bzw. saltus unter
gebener Beamter, in dem ihm uuterstehenden Bezirke publizieren, hat 
es aber wohl unterlassen. U m dies hervorzuheben, wird jetzt del' 
sermo procuratornru mit den Begleitbriefen nach der Verordnung 
des Verridius Bassus publiziert. 

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, daB die 1. M. ein a11-
gemeines, in den Zeiten etwa Vespasians geschaffenes Gesetz war, 
welches die Beziehungen des Staates zu den verschiedenen 1nhabem des 
ager publicus, soweit er im privaten und kaiserlichen Besitze war, 
regulierte. Das Gesetz wurde von einem kaiserlichen Bevollmachtigten 
wohl im N amen des Kaisers verfaBt und publiziert und hie8 offiziell 
nach dem N amen dieses Bevollmachtigten lex Manciana. 

Die Bestimmungen der I. M. waren sehr detailliert und gingen 
in sehr ausfiihrlicher Weise auch auf die Beziehungen zwischen den 
Kolonen und den GroBpachtern bzw. domini des kaiserlichen und staat
lichen Landes ein. 

Die 1. M. blieb einige J ahrzehnte in Geltung. 1m Laufe dieser 
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Zeit haben sich die Bedingungen in manchen Beziehungen geandert, 
vieles hat sich wohl als ungenugend und zweideutig herausgesteilt. 
Da griff Kaiser Hadrian ein. Von seinem Gesetze bzw. seinen Ge
setzen war schon oben mehrmals die Rede. Seine Tatigkeit ist uns 
aus einem Zitate und einem die N ormen des Gesetzes adaptierenden, 
in zwei Exemplaren erhaltenen sermo procuratorum bekannt. Diesel' 
sermo procuratorum nennt uns als seine Quelle (ara 1. Hadr. II, 10f.) 
eine lex Ha(dria)na de rudibus agris et iis qui per x an<n)os conti
nuos inculti sunt; die Urkunde des S. B. spricht von einem kaput legis 
Hadrianae und einer mit del' lex identischen forma perpetua (s. oben). 
Die erste Frage, die sich von selbst steilt, ist die nach dem Verhalt
nisse del' beiden erwahnten Gesetze: ist das ein und dasselbe Gesetz, 
oder verhalten sich die beiden Gesetze wie ein Teil zum Ganzen? 

Die Analogie del' 1. Manciana spricht fur die zweite Alternative, denn 
in derselben ist sowohl von del' Okkupation des agel' rudis, woruber 
die im sermo wiedergegebene lex Hadrians spricht, wie von den operae 
und partes agl'ariae del' Kolonen, wovon das Zitat inS. B. referiert, 
die Rede. Del' sermo zitiert abel' die lex de rudibus agris nicht 
als einen Teil, ein kaput aus einem Gesetze, sondern als ein selb
sUindiges Gesetz, welches andererseits mit dem Gesetze des S. B. nicht 
identisch sein kann: denn als forma perpetua kann ein Gesetz de ru
dibus agris doch wohl nicht gedient haben, und ein solches Gesetz 
hat wohl die Frage nach den partes agrariae und den ope rae in del' 
allgemeinen Weise, welche das Zitat im S. B. voraussetzt, nicht regu
liert. Es ist also am wahrscheinlichsten, mit A. Woldemar 1) die 
Existenz zweier Hadrianischer Gesetze vorauszusetzen: das eine ent
sprach dem Teile del' 1. M., welcher die Beziehungen del' auf dem Gute 
vorhandenen Kolonen zu den conductores und domini regulierte, und 
enthielt wohl die allgemeinen Regel!). uber das VerhKltnis des Staates 
zu den GroBpachtern bzw. GroBgrundbesitzern, das andere besprach 
die auch in del' lex Manciana bespl'ochene Okkupation des agel' rudis 
und derelictus, d. h. die Entstehung neuer Kolonenwirtschaften, eine 
E'rage, welche den Kaiser Hadrian uberhaupt stark interessierte. 2) 

Wie haben wir uns nun das Verhaltnis del' leges Hadrianae zu 
den entsprechenden Teilen del' 1. M. vorzustellen? W mde durch die 
Tatigkeit Hadl'ians das alte Gesetz einfach auBel' Kraft gesetzt und 
antiquiert 3), odeI' enthielten die Vel'ordnungen Hadrians nul' Verb esse-

1) Zurnal Ministerstva Narodnago Prosviestsenia, 1909, Nr.6, 278ft'. (Zur 
Frage tiber die Agl'argesetze Hadrians). 

2) Vgl. oben S. 176. 
3) So Schulten, KHo, 1907, 201£. 

Rostowzew: Gesehichte de. rom. Kolonate.. 22 
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rungen einzelner §§ der 1. M. ? 1) Eine sichere Antwort darauf zu geben 
sind wir nicht imstande. Das Zitat im S. B. spricht fiir das erstere, 
die Erwiihnung der lex Manciana in der Inschrift aus Djemala eher 
fiir das letztere. Auch scheint der Zusatz totiusque domus divinae 
in den Eingangsworten der 1. M. zu bezeugen, daB die epistula pro
curatorum der Villa Magna noch in der Zeit in Geltung war, wo die 
Formel totiusque domus divinae im offiziellen Protokollstile schon als 
notwendiger Teil einer Weihung pro salute des Kaisers galt. Diese 
Zeit kann aber die Zeit Traians oder Hadrians nicht sein, denn in 
dieser Zeit begegnen wir der oben ausgeschriebenen Formel hOchstens 
nur ausnahmsweise. 2) Man muB also annehmen entweder, daB eine 
neue Kopie der epistula procuratorum nach Hadrian hergestellt und 
publiziert wurde, oder daB man in derselben Zeit dafiir sorgte, daS 
der alte Stein dem neuen Protokollstile entspriiche. Mir ist das 
erstere wahrscheinlicher; nimmt man aber auch das letztere an, so 
foIgt daraus doch, daB die 1. M. auch nach Hadrian in ihren durch 
das neue Gesetz nicht auBer Kraft gesetzten N ormen als maBgebend galt. 

Die vorliegende lange Digression iiber die Zeit und den Cha
rakter der 1. M. und 1. H. war unbedingt notwendig, da hier aIles un
klar und bestritten ist. Am meisten interessiert uns aber der Inhalt 
der beiden Gesetze und das Bild, welches dieselben von den Zustiinden, 
welche im I.-II. Jahrh. auf dem agel' publicus spez. den kaiserlichen 
Giitern herrschten, geben. 

Nirgends auBer Agypten treten wir dem Leben del' ackerbautreiben
den Kolonenbevolkerung so nahe wie hier in Afrika, und es entsteht von 
selbst die Fraga, inwieweit dies Leben dem Leben der ackerbauenden 
Bevolkerung Kleinasiens und Agyptens iihnlich oder von demsalben 
verschieden ist. Die Frage ist um so interessanter, als der U rsprung 
des Kolonenverhiiltnisses hier in Mrika ein ganz anderer als im Osten 
ist: oben habe ich schon darauf hingewiesen, daB von uralten Kolonen, 
wie in Agypten und Kleinasien, in Afrika nicht die Rede sein kann, daB, 
wenn auch unter den Karthagern die ackerbauende BevOlkerung dem 
Staate zins-, den Gutsbesitzern arbeitspflichtig war, diese Verhiiltnisse 
durch Expropriation der karthagischen Besitzer von den Romern bei 
der Eroberung zerstort wurden, obwohl die Tradition sich auf den ein
zelnen Giitern wohl erhalten hat und bei der Wiederherstellung del' 

1) In dieser Weise schein t das Verhaltnis der beiden leges z. B. Mis P 0 n 1 e t, 
Nonv. rev. 1907,45 anfzufassen. 

2) S. Seeck, Zeitschr. fiir Soz. u. Wirtschaftsg., VI (1898), 317ff. Seine 
Grl-inde fUr die spatere Datierung der Inschrift sind von den spateren Forschern, 
z. B. Schulten Rh. Mus. 56, 123f., nicht entkrltftet worden. 
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Wirtschaft und der Schaffung neuer Beziehungen zu den Einheimischen 
und Einwanderern von grol\em EinfiuBe sein konnte. Von dieser Tra
dition abgesehen, hat sich der Kolonat auf dem Neulande frisch ent
wickelt, und zwar aus denselben oder iihnlichen wirtschaftlichen, sozi
alen und politischen Griinden, welche ihn auch in Italien ins Leben 
gerufen haben. 

fiber diese wirtschaftlichen und sozialen Griinde, welche den Ko
lona~ in Afrika geschaffen haben, ist seit Mommsens grundlegender 
Arbeit iiber die Urkunde des S. B. viel und trefflich geschrieben 
worden: der groBe Bedarf an Getreide, welchen Sizilien und Agypten 
nicht decken konnten, und der kornreiche Boden Afrikas zogen nach 
Afrika sowohl kapitalkriiftige Unternehmer wie land- und arbeit
suchende Elemente aus Italien, das Beispiel der neuen Ansiedler und 
der bliihende Zustand ihrer Wirtschaft verbreiteten den Ackerbau in 
noch starkerem Mal\e wie unter den Karthagern in den Kreisen der 
einheimischen Bev6lkerung, von denen ein Teil auf den groBen Giitern 
Unterkunft suchte und fand; daneben ging der Sklavenhandel zuriick, 
und die Landwirtschaft mit Sklaven verlor trotz ihrer Propagandierung 
durch die landwirtschaftlichen Schriftsteller an Boden, dagegen bliihte 
aber die Emigration der ackerbauenden Bevolkerung durch die Er
schiitterungen der Biirgerkriege, hauptsachlich durch die Verteilungen 
des Landes untel' die Veteranen auf. All dies und wohl auch 
noch andere Ursachen, auf welche ich hier nicht einzugehen brauche, 
verwandelten allmahlich die Sklavenwirtschaft auf den groBen Giitern 
der Romer in Afrika in eine Piichter- oder Kolonenwirtschaft. 

Neben diesen wirtschaftlichen und sozialen Griinden behiilt aber die 
von mir schon mehrmals hervorgehobene Absicht del' ersten romischen 
Kaiser ihre Wichtigkeit, eine Absicht, welche dahin ging, auf ihren Giitern 
dem Kolonate vor der Sklavenwirtschaft den Vorzug zu geben, urn 
dadurch eine BevOlkerungsschicht zu bilden, welche, wie die I'Ero(JI'O~ 

{3al1t).txol, der hellenistischen Dornanen, als direkte Untertanen in engsten 
Beziehungen zu den Herrschern bleiben sollten: es war dieselbe Politik, 
welche die groBen Familien der Republik in Italien mit Rilfe der 
wirtschaftlichen und sozialen Verhiiltnisse im 1. Jahrh. v. Ohr. schon 
geiibt haben. lch erinnere nur an die Freigelassenen- und Kolonen
(nicht Sklaven-, denn diesen traute man seit den Sklavenkl'iegen nicht) 
Reere, welchen eine groBe Rolle in Biirgerkriegen zugedacht wurde. 1) 

Ein EinfiuB der hellenistischen Monarchie ist darin nicht zu verkennen. 

1) S. bes. die charakteristischen Daten des Bellum civile Casars; so iiber 
Domitius I, 17; 44; Pompeius I, 24; III, 4, vgl. III, 21. 

22* 
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Ieh bin aber weit davon entfernt, ihm eine entscheidende Rolle zuzu
sprechen, entscheidend waren die wirtschaftlichen und sozialen Zustiinde. 

So ist der Kolonat in Afrika entstanden, so hat er eine auBer
ordentlich groBe Verbreitung in Italien gewonnen. In welche Formen 
ar sich aber in Afrika in den ersten Zeiten gekleidet hat, entzieht 
sich unserem Wissen. MaBgebend dabei waren sicherlich zwei Fak
toren: die Gewohnheiten, welche die Grundherren aus Italien mit
gebracht haben, und die vorromischen afrikanischen Traditionen, welche 
dureh die punisehe landwirtschaftliche Literatur den Romern teilweise 
verb'aut waren. In den Bereich dieser Traditionen gehOren vielleicht 
die partes agrariae und besonders die operae. Ob man in dieser Zeit 
noch individuelle Kontrakte mit einzelnen Kolonen, welche beide 
Seiten verpflichteten, abschloB, oder allgemeine Regeln in der Form 
der lex dicta etwa in der Form der ahnlichen v6llo~ nA.rovuwi 
Agyptens in den einzelnen Giitern a.usarbeitete, deren Annahme die 
Pachtbauern nach hellenistischem Muster durch Pachtofferten bezeugten,' 
ist aus dem vorhandenen Material nicht herauszulesen. Moglich ist 
as, daB eine Form die andere keineswegs ausschloB und die zweite 
naeh dem Muster der hellenistisch-monarchischen staatlichen Wirtschaft, 
an welche seinerzeit auch die leges eensoriae iiberhaupt angekniipft 
haben, hauptsachlich auf den kaiserlichen Giitern iiblich war. 

Wie dem auch sei, sicher ist es, daB der Kolonat in Afrika keine 
absichtliche Schopfung nach irgendwelchen Mustern, sondern ein 
Produkt der wirtschaftlichen und sozialen Evolution dieser Provinz war. 

In feste N ormen hat der Kolonat in Afrika, insoweit er sich auf 
dem Gebiete des ager publicus entwickelt hat - und hier lag sicherlich 
das Hauptgebiet seiner Entwicklung - erst die lex Manciana gebracht. 
Es ist deswegen sehr verlockend, die N ormen, welche die lex Maneiana 
aufstellte, nach ihrem Inhalte und ihrer Form zu untersuchen. 

Was fiir ein Bild zeichnet uns die lex Manciana in bezug auf 
die SteHung der Kolonen? Vor allem bildet fiir die lex Manciana 
die groBe Masse der Kolonen keine Einheit.1) Unsere Exzerpte 
reden nur von Kolonen, qui intra fundo Villae Magnae habitant 
habitabunt (s. I, 6, 7; IV, 23; IV, 36); diese Begrenzung des Begriffes 
legt aber die Annahme nahe, daB die lex, als solche, auch andere 
Kolonen, welche nicht im fundus wohnen oder dort ihre W ohnstatte 
nehmen werden, fiir moglieh halt; unsere Exzerpte beriieksichtigen 
diese Klasse der Kolonen wohl deswegen nicht, da in dem Gute 

1) Diesen Gesichtspunkt hat nur Seeck, 1. 1. 325 und 344 geniigend hervor
gehoben. 
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keine nicht im fundus wohnenden Kolonen vorhanden waren und 
keine Absicht bestand, solche zu schaffen. Andere Giiter haben 
wohl auch mit solchen zu tun, d. h. mit Kolonen, welche neben 
ihrer Eigenwirtschaft noch ein Stuck Domanenland in Paeht nahmen, 
die proximi quique possessores der schon mehrfach angefiihrten Stelle 
Hygins. N aeh unseren Exzerpten zu urteilen, scheint die kaiserliche 
Administration diese Schicht der Kolonen nicht besonders zu be
giinstigen: auch die neu entstehenden Kolonen, welehe den ager in
cultus okkupieren (s. unten), sollen auf dem fundus wohnen (qui 
eorum - habitabunt). 

Diese Forderung, daB der Gutskolone auf dem fundus auch 
wohnen soli, schlieBt abel' keineswegs aus, daB manche Kolonen auch 
auBerhalb des Gutes Ackerparzellen bewirtschaften konnten. Unter 
denselben hebt die 1. M. eine Schicht hervor, welche sie stipendiarii 
nennt (IV,36if.: stipendiarior[um qui in f(undo) ville Magne sive 
M]appa\lia Sige habitab[unt]); denselben scheinen die eoloni inquilini 
(IV, 27 if.) gegeniibergestellt zu sein.1) DaB diese Stipendiarier die 
einheimischen Inhaber des agel' stipendiarius sind, d. h. die Einwohner 
des Dorfes Mappalia Sige, welches aber wohl innerhalb des fundus 
lag, legt die obige Auslegung der Stelle del' I. agr. vom J. 111 nahe. 
Loekend ware es, diesen ager stipendiarius mit dem ager oetonarius 
(II, 8) zu identifizieren: denn der W ortlaut der zitierten Stelle bezeugt, 
daB dieser ager auBerhalb des fundus lag und doeh den Kolonen des
selben gehorte. 1st diese Vermutung riehtig, so hatten wir eine An
gabe iiber die Rohe der Besteuerung des ager stipendiariuB in der 
uns beschaftigenden Gegend: aeht Einheiten pro iugero, eher acht 
Denare als aeht Modien, wie Seeck vermutet hatS): denn diesen 
Modus der Berechnung einer N aturalsteuer treifen wir auBer Agypten 
nirgends. Vorauszusetzen, daB die Stipendiarier einfaeh die einheimische 
Bevolkerung darstellen, ohne daB dieselben notwendigerweise auch In
haber des a. s. waren, bin ieh nicht imstande, denn stipendium hangt 
in Afrika am Boden, und wer kein stipendium zu bezahlen hat, ist 
doch kein stipendiarius.S) 

Souten meine Ausfiihrungen das Richtige treifen, so miissen wir 
anneh~en, daB der Name inquilini diejenige Klasse del' Kolonen be
zeiehnete, welche n ur auf dem Gebiete des Gutes wirtschafteten, d. h. 
sieh wohl aus landlosen Einwanderern oder aUB ihres Landbesitzes 
verlustig gegangenen Einheimisehen rekrutierten. 

1) Vg1. GummeruB, 1. 1. 21. 
2) Seeck, 1. 1. 347. 
3) Vg1. Gummeru8, 1. 1. 26. 



342 IV. DaB romiBche Afrika. 

Neben dieser Teilung in Stipendiarier und inquilini gab es eine 
Teilung nach den rechtlichen Vel'haltnissen der Kolonen in bezug auf 
die von ihnen bewohnten Hauser: ein Teil - wohl der groBte -
sitzt in Hausern, welche dem Herrn gehoren (qui villas habent habe
bunt dominicas (I,20ff.), daneben existieren wohl andere, welche die 
Hauser ihr Eigen nennen: es sind vieileicht Okkupanten der subseciva, 
welche sich auf dem okkupierten Boden aus eigenen Mitteln Hauser 
gebaut haben (1. M. § 1 und 14). 

Diese verschiedenen Kategorien in der Kolonenbevolkerung des 
Gutes lassen sich nur durch die verschiedene Art, in welcher sie mit 
dem Gute in Beriihrung kamen, erklaren. Denn, soweit unsere Ex
zerpte aus del' 1. M. zeigten, haben aile Kolonen den conductores und 
domini gegeniiber dieselben Vel'p:llichtungen: einen Unterschied konnen 
wir nul' in bezug auf die Regelung del' custodiae zwischen den in
quilini und den stipendiarii erkennen.1) In bezug auf die operae (§ 16) 
scheinen aile Kolonen, welche im fundus wohnen, gleichgestellt zu sein, 
und es ist kaum anzunehmen, daB verschiedene Kategorien del' Kolonen 
die partes agrariae in verschiedenel' Rohe bezahlt hatten, obwohl die 
Rohe derselben uns nur fiir die Inhaber der villae dominicae aus
driicklich bezeugt ist. Die Beobachtung aber, daB diejenigen Kolonen, 
welche den ager rudis bep:llanzell, dieselben partes wie die iibrigen 
Kolonen bezahlen, laBt darauf schlie.Ben, daB in bezug auf die partes 
agrariae aIle Kolonen gieichgesteUt waren. Die Gliederung nach 
Kategorien betraf also andere, weniger wichtige Merkmale. 

Wenn wir iiber die Entstehung del' verschiedenen Kategorien Ver
mutungen aufstellen diirfen, so mochte ich glauben, daB die Kolonen
bevolkerung del' villa Magna sich in folgender Weise gebildet hat: 
einen Teil bildeten die in den dem Gute geMrenden Hausern an
gesiedelten Iandlosen Bauern, einen anderen die auf dem Gute wohnenden 
angrenzenden Landbesitzer, welche teilweise in eigenen Hiiusern, teiI
weise in den villae dominicae wohnten. Diese Ietzteren sind wohl 
zu Gutskolonen in dem Wege del' Okkupation der subseciva gewordenj 
in welcher Weise die ersteren Kolonen wurden, lassen unsere Nach
richten nicht erkennen: am ehesten ist doch an eine allmahIiche Ein
setzung derselben in die friiher von den Sklaven beackerten Grund
stiicke zu denken. 2) In del' spateren Zeit horen wir von in groBem 

1) Dariiber s. Seeck, 1.1. 353; Gummerus, 1. I. 241f. 
2) Seeck, 1. 1. 329; diese Ansicht bekampft 1M. Nachmann, Zurnal 

Ministerstva Narodnago Prosviestsenia, 1909 Nr. 5, S. 222f., welche aIle Kolonen
stellen als im Wege der Emphyteuse entstanden erklaren mochte; die centuriae 
liiBt sie durch Sklavenhande von den conductores bewirlschaften. 
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Mai\stabe getriebenen Assignationen seitens der kaiserlichen Ver
waltung.1) 

Die N achrichten, welche uns die 1. M. und die 1. H. liefern, be
ziehen sich zum groi\ten Teile auf die Entstehung neuer Kolonenwirt
schaften auf dem Wege der Okkupation. Diese Tatsache allein geniigt, 
um zu zeigen, wie wichtig dieser Prozei\, welchen die kaiserliche 
Administration so sorgfaltig regelte, fiir den ganzen ager publicus und 
fiir das ganze Agrarleben Afrikas war. Desto interessanter ist es fUr 
uns, die rechtlichen Formen, in welchen sich dieser Prozei\ bewegte, 
geschichtlich zu erfassen. 

Die 1. M. beriicksichtigt zwei Arlen, auf welche neuer ager 
colonicus bzw. neue Kolonenstellen entstehen konnen. Zuerst die 
Besiiung der subseciva (§ 1), daun die Bepflanzung derselben mit 
allerlei Baumkulturen (§ 4-9). Die RegaIn dieser Besiiung und Be
pflanzung sind folgende. Das Recht dazu haben nur diejenigen Bauern, 
welche ihren W ohnsitz innerhalb der Villa entweder schon haben 
oder zu nehmen beabsichtigen; so fasse ich I, 6 if. auf: qui eorum 
[i]ntra fundo villae Mag1ne Variani id est Mappalia Siga (habitabunt> 
(so ergiinze ich mit Schulten, vgl. IV, 23, 33) eis eos agros qui 
BU', [b ]cesiva sunt excolere permittitur lege Manciana I ita ut eas qui 
exeoluerit usum proprium habe I at.2) 

Es ist hoehst wahrseheinlich, daB, obwohl die 1. M. allgemeine 
Regein iiber die Besaung und Bepflanzung der subseeiva, d. h. der 
silvestri a und palustria bzw. ager rudis aufgestellt hat, diese Besaung 
bzw. Bepflanzung nicht ohne weiteres gesehehen konnte. Man brauchte 
dazu, wie die Petition aus Djemala zeigt, eine ausdriickliche Erlaubnis 
der Prokuratoren. Denn um niehts anderes als um diese Erlaubnis 
konnen die Petenten aus Djemala bitten: die lex Mallciana und sogar 

1) S. weiter unten. 
2) Es ist m. E. unmoglieh, wie es Careopino neulieh vermutet hat (Mel. 

de 1'ee. fro de Rome 1906, 452 if., vgl. Klio 1908, 176 if.), daB die lex Manciana. 
nieM nur liber die subeesiva, sondern aueh iiber die loea negleeta. a eonductori
bus gehandelt hatte. Denn die zwei Jahre lang nieht bearbeiteten Parzellen der 
{)kkupanten, liber welche a. weiter unten, sind doch etwas prinzipiell Versehiedenes 
von den loea negleeta a conduetoribus, d. h. den von den Konduktoren, nicht den 
Kolonen, nieht bewirtsehafteten Teilen dea saltus. Ca.reopino seheint ganzlieh 
auJ3er Aeht zu lassen, daB die Konduktoren, wie die reale und fUr die Kolonen 
bittere Existenz der Fronden beweist, eine groJ3e selbstandige Wirlsehaft ge
trieben haben. Die 10ea negleeta a. eonduetoribus sind demnaeh keineawegs mit 
den Ioea negleeta a eolonis identieeh.. Dber die ersteren handelt aber die I. M., 
soweit sie uns erhalten iat, nieht. Ganz riehtig urteilt dagegen fiber diese Frage 
Schulten (Klio 1907, 201). 
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die lex Hadriana allein berechtigten sie durch ihl'e Existenz allein 
nicht dazu. 

Es kann sein, wie Carcopino vermutet hat, daB die Petenten 
au6erhalb des fundus wohnen; dul'ch ihre Petition abel' scheinen sie 
auch die Pflicht des Ubersiedelns auf die okkupierten Grundstiicke 
zu iibernehmen: denn dies war, wie oben ausgefiihrt worden ist, die 
Vol'schrift del' 1. Manciana, und die Petenten heben es ausdriicklich 
hervor, daB sie sich den Normen dieses Gesetzes unterwerfenj aus
drucklich heben sie diese Klausel des Gesetzes selbstverstiindlich nicht 
hervor, in dem Hinweis abel' auf das incrementum habitatorum des be
nachbarten fundus Neronianus auBel't sich die Bekanntschaft del' 
Petenten mit den Forderungen del' lex Manciana. 

Dieselbe Stelle aus del' Inschrift aus Ain el Djemala bezeugt 
auch, daB es die Prokuratoren waren, welche die niiheren individuellen 
Bedingungen del' Okkupation feststellten: denn die Petenten bitten 
um Erlaubnis, die silvestria und palustria lege Manciana condicione I 
[s]altus Neroniani vicini nobis (I, 7f.) zu bepflanzen: auBer den all
gemeinen N ormen del' 1. M. bestimmen sie damit im voraus die 
niiheren, durch eine epistula procuratorum zu bestimmenden Be
dingungen, welche wohl del' Brief des Verridius auch wirklich ent
hielt. Wahrscheinlich hatten die Petenten die partes agrariae und 
die operae im Auge. 

Die Petition aus Djemala ist ihrer rechtlichen N atur nach den 
V'1tOtiXEtiE£g und v'1tOfJr:atiHS del' agyptischen Bauel'll analog: es ist 
eine O:ft'erte und Verpflichtung zugleichj mit diesel' Offerte akzeptierlen 
die Petenten die N ormen del' 1. M. und del' condiciones, welche die 
Prokuratoren in einem iihnlichen Faile ihren Nachbarn aus dem saltus
N eronianus diktierl hatten. Da die N ormen del' 1. M. durch die 1. H. 
verandert wurden, so f'ligt .der die Erlaubnis erteilende und die con
diciones aufstellende Prokurator Verridius Bassus den die 1. H. an 
die Verhaltnisse del' betre:ft'enden regio adaptierenden sermo procura
torum zu seiner Erlaubnis hinzu. 

Einen Einblick in die Gestaltung del' condiciones gibt uns der 
Auszug aus del' I. M. Die die subcesiva besaenden Bauel'll sollen nach 
del' Besaung I, 10ft'.: ex fructibus qui eo loco nati ernnt, dominis 
aut I conductoribus vilicisve eius f( undi) partes e lege Ma ; nciana pre
stare debebunt hac condicione: coloni etc. DaB die neuen Kolonen die 
partes agrariae iiberhaupt zu leisten hatten, hat wohl die lex Man
ciana selbst bestimmt, wahrscheinlich in del' Form einer allgemeinen 
Vorschrift, wonach die auf dem Gute iiblichen partes auch von den 
Okkupanten zu bezahlen waren (s. I, 24. 25 und oben). Die Formen 
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abel', in denen die Bezahlung geschehen solite, hat die 1. M. wohl 
kaum angegeben, vielleicht sogar dies en Punkt gar nicht erwiihnt. 
Die Prokuratoren fiihlen sich deshalb verpfiichtet, diesel ben naher zu 
bestimmen. DaB sie dabei neue Normen ausgedacht haben, ist wenig 
wahrscheinlich: sie haben wohl die iiblichen N ormen del' Frucht
teilung auch auf die Okkupanten angewandt; dieselben zu wiederholen 
hielten sie sich fiir verpfiichtet, da die 1. M. dariiber iiberhaupt in 
bezug auf die Okkupanten schwieg. Nicht abzuweisen ist auch del' 
Gedanke, daB die Formen del' Teilung fiir alle Kolonnen iiberhaupt 
nicht durch die 1. M. selbst, sondel'll erst durch die epistulae pro
curatorum geschaffen wurden. 

Durch die Besaung des Bodens werden die excolentes Besitzer 
desselben; die 1. M. sagt: usum proprium habeant. Uber die Bedeutung 
diesel' Formel ist viel geschrieben worden.1) Mir scheint diese Formel, 
wie die ganz ahnliche aus del' unten zu besprechenden lex metallis 
dicta (proprietas), unromisch zu sein. Denn der romische juristische 
Begriff usus paBt auf unseren Fall gar nicht, der Zusatz proprius abel' 
ist wohl Ubersetzung des griechischen Y8£Os und soll bezeichnen, daB 
die Parzelle dem Okkupanten individuell in Bearbeitung und N utzung 
durch den Akt del' Besaung libergeben wird.2) DaB diesel' usus 
proprius individuell gedacht ist, werden die unten folgenden Aus
fiihrungen zu beweisen suchen. 

Dies sind die RegeIn libel' die Besaung. Del' einmal besiite Boden 
muB ohne Unterbrechung kultiviert werden: del' usus proprius ent
halt die Kulturpfiicht. Dariiber berichtet uns del' § 14 der 1. M. 
Zwei Jahre kann das Grundstiick unbebaut bleiben; nach dies en zwei 
Jahren geht er in die Hande des Konduktor liber, wobei abel' der Kon
duktor an Formalitaten gebunden ist; er soli jedes Jahr dem Kultnr
pflichtigen wohl schriftlich mitteilen, daB er seine Piiicht ihm gegen
iiber nicht erfiillt hat. Diese Denunziationen, welche wohl in einer 
Kopie auch dem Prokurator eingereicht wurden, dienten fiir den Kon
duktor als Beweismittel gegen eventuelle Reklamationen des Boden
besitzers.3) 

1) S. bes. Cuq, Le colonat partiaire dans l'Afrique romaine, 10ft'.; 
H. Kruger, Zeitschr. der Say.-St., 1899, 268ft'.; Beaudouin, Les grands do
maines dans l'empire romain, Paris 1899, 139ft'.; Carcopino, Mel. de l'ecole fro 
de Rome, 1906, 471 ft'. 

2) Vgl. Toutain, Mem. pres. par diy. say. a I'Acad. d. lnscr., I ser. I p. 
S. 59; Nachmann, a. a. 0., 233. . 

3) S. Schulten, Rh. Mus. N. F., 56, 194ft'., Ygl. Beaudouin Les grands 
domaines etc., 90f. und 142ft'. ' 
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Andere Regeln galten fUr die Bepflanzung des ager rudis. Denn 
daB nur dieser bepflanzt werden durfte, nieht der besii.te Grund und 
Boden, bezeugt die Petition aus Djemala und die Regel liber die 
oliveta 1. M. III, 2ft'., welehe auch auf die fieeta zu beziehen ist und 
fur die vineae in der oben eharakterisierten Weise nach dem Erschei
nen der 1. M. abgeiindert wurde. 

Aueh die Bepflanzung geschah nur auf Grund einer Erlaubnis 
der Prokuratoren (s. oben). Die naheren Bediugungen waren folgende. 
Die in Afrika am meisten verbreiteten Kulturen waren die Feigen
und die Olivenkultur; flir den Weinbau ist der Boden Afrikas nicht 
besonders glinstig. 

In betrefi' der Feigen sah das Gesetz folgende Moglichkeiten 
vor (§ 4-6). Entweder waehsen die Feigenbaume innerhalb des 
Gartens, welcher zur Villa selbst gehort und sich wohl innerhalb del' 
Einfriedigung der Villa befindet. In diesem Falle soll der Besitzer 
die Frliehte flir sieh behalten: der Garten ist steuerfrei. Feigenbaume 
konnen aber, ohne ein ficetum zu bilden, extra pomario waehsen, 
wohl zwischen den Parzellen des besiiten Bodens oder auf steinigen 
Platzen iunerhalb desselben. Von diesen zerstreuten Baumen soll der 
Kolone einen Teil der Frlichte arbitrio suo an den Konduktor ab
liefern. 1) Ulld endlich konnen die Feigenbiiume als Feigenplantage 
bzw. Feigenwaldchell auftreten. Die iilteren Anpflanzungen bezahlen 
die durch die consuetudo bestimmten partes, die neuen sollen flinf 
Jahre steuerfrei bleibell, spiiter die libliche pars den Konduktoren be
zahlen. AIle Bezahlungen sind in trockenen Feigell zu entrichten, 
was dem Weine ex laeu, dem oleum coactum elltspricht. 

Ahnliches gilt auch fiir die Olivell- und Weillpflanzungen. Die 

1) So verstehe ich die bis jetzt m. M. nach mi/3verstandene Stelle 1. M. II, 13 f.: 
ficus aride arbo[rum earum qJue extra pom[aJJrio erunt, qua pomariu[m inJtra 
villam ipsam I sit, ut non amplius in[ ..... J .. at, col[onJ J us arbitrio S110 co[ac
torum fructuu Jm conE dueto J J ri vilicisve eius f. pal'[tem d. d.J. Ficus aride deute 
ich als Genetiv, welches ebenso zu arborum wie zu coactorum fructuum zu be
ziehen ist: d. h. der Kolone ist verpfiichtet, arbitrio suo einen Teil der auf den 
auBerhalb des Pomariums wacbsenden Baumen gesammelten Friichte, und zwar 
in Gestalt von getrockneten Feigen an den Konduktor zu bezahlen. Die 
Detailliertheit der Vorschriften gerade iiber die Feigen und die Erleichterungen in 
bezug auf diejenigen, welche augenscheinlich nicht zum Verkaufp erzeugt waren, 
erklart sich durch die Wichtigkeit dieses Produktes im Leben gerade del' kleinen 
Leute, fiir welche die fici aridae eines der Hauptnahrungsprodukte waren; s. 
Plin. n. h. 15, 82: at ubi copia abundat implentur orcae in Asia, cadi autem in 
Ruspina Africae urbe, panisque simul et obsonii vicem implent (mit Verweis 
auf Cato). 
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letzteren sind funf, die ersteren zebn, bzw. wenn sie auf wilden 01-
haumen eingeimpft sind, fiinf Jahre steuerfrei. 

Welches Recht bekommen die AnpHanzer auf den von ihnen be
pflanzten Boden? 1st es derselbe usus proprius, von dem oben schon 
die Rede war? Del' § 13 del' L. M:. laBt daran zweifeln. Leider ist 
er sehr schlecht erhalten, abel' auch die erhaltenen Fragmente zeigen, 
daB hier von den BepHanzern des agel' rudis die Rede war (IV, 6ff. 
&i qui in f. ville Mag]lne siv(e) ):Iappalie Sige [arbores frugiferas 
se] I verunt severint), ebenso wie in dem folgenden, oben schon heran
gezogenen § 14 von dem besaten Boden und den aus del' Besaung 
resultierenden Rechten des Besitzers gesprochen wurde. Welche Rechte 
den AnpHanzern zugesichert werden, lassen die erhaltenen Fragmente 
nicht entscheiden, sicher ist es abel', daB von del' Vermachung 
durch Testament und von dem ius pignoris und fiduciae die Rede 
war. 1) Und dariiber wird sicberlich nicht negativ, sondel'll positiv 
gesprochen, so daB diese Rechte sicherlich dem BepHanzer in der 
einen oder del' anderen Form zugestanden wurden. DaB abel' von 
denselben nur in bezug auf den bepflanzten Boden gesprochen wird, 
bezeugt wohl, daB der usus proprius auf den besaten Boden diese 
Rechte nicht mit enthalten hat. 

Es muB also unterschieden werden: del' bepHanzte Boden wird 
zum erblichen freien Besitz, welcher nul' durch die partes belastet 
wird, der besate gehOrt dem Okkupanten nUl" individuell und del' 
Besitz darauf ist prekar: delln zweijahrige Nichtbesaung des Bodens 
fuhrt zum Verluste seiner Rechte durch den Okkupator. 

In diese RegeIn hat die lex Hadriana manches Neue hinein
gebracht. Das Gesetz selbst scheint eine Vereinfachung del' Verhalt
nisse sich als Ziel gesteckt zu haben, in zweiter Linie eine noch 
weitere Befreiung del' Kolonen von del' Willkiir del' GroBpachter. Diese 
zwei Gedanken erkliiren ihren Inhalt. 

Die 1. H., soweit sie uns erhalten ist, erweitert das Recht des 
Bepflanzens und Besaens auf A.I. H. I, 12f.: omnes parltes agrorum 
qua[e] tam oleis I (II,1£.) [aut vineis quam frumentis aptae] I [sunt. 
Unter diesen omnes sind wohl VOl' allem, wie II, 1 ff. ausdrii.cklich ge
sagt wird, die centuriae elocatae quae a conductoribus non exercentur 
gemeint, daneben enthalt die ausdriickliche Erwahnung del' oleae und 
vineae neben den omnes partes den Hinweis darau!', daB nunmehr 
auch die friiher besaten centuriae zu WeinpHanzungen und Oliven
waldchen gemacht werden durften, daneben implizite auch einen Hin-

1) Seeck, l. 1., 356ff.; Schulten, Rh. Mus., 56, 190ff. 



348 IV. Das riimische Afrika.. 

weis auf die Abschaffung der die Verbreitung der Weinpflanzungen 
hemmenden Regel. 1) 

1) Die Worie des sermo procuratorum (jetzt endgintig hergestellt durch die 
Auffindung der Inschrift aus Ain el Djemala) quia Caesar n .... , omnes partes 
agrorum, quae tam oleis aut vineis quam frumentis aptae sunt excoli iubet, 
idcirco permissu providentiae eius potestas fit omnibus etiam eas paries occu
pandi quae in in centuris elocatis saltus Blandiani et Udensis et in iis pariibus 
sunt quae ex saltu Lamiano et Domitiano iunctae Thusdritano Bunt nec a con
ductoribus exercentur sind bekanntlich kontrovers (Carcopino M61.1906, 449:ff.; 
Klio 1908, 176:ff.; Schulte'll, Klio 1907, 202ff., 208ff.). lch glaube aber, daa 
im ganzen dieselben von Schulten rich tiger gedeutet worden sind, obwohl auch 
die Ausfiihrungen Car cop i nos m&nches Richtige enth&lten. Der Ietztere hat wahr
Bcheinlich recht, wenn er unter den partes centuriarum und den partes iunctae 
nicht nur Iokal unterscheidet, er hat auch recht, wenn er iunctae technisch und 
juristiseh und nicht Iokal autfaBt; und dennoch ist seine Behandlung der ganzen 
Stelle nicht richtig. Der sermo procuratorum sagt ausdIiicklich, daB Bowohl die 
centuriae elocatae wie die partes iunctae, d. h. die agri rudes insoweit okku
pierbar sind, als sie loco, neglecta a conductoribus, loca quae a conductoribus 
non exercentur sind, d. h. von den Pachtern nicht bewirtschaftet werden. Nur 
bei dieser Interpretation wird die Stelle verstandlich, nur wenn man das a con
ductoribus non exercentur auf beide Teile bezieht und mit dem unten folgenden 
Ioca neglecta a conductoribus identifiziert. Die Auffassung C arcopinos, daB die 
W orte nec a conductoribus exercentur nur auf die partes iunctae zu beziehen 
sind und daB sie die nZu der Pacht nicht gehiirende Landereien" bezeichnen, 
ist viillig verfehlt. Denn wollten wir die Worte in diesem Sinne verstehen, s()o 
miiaten wir annehmen, dati auch die von den Konduktoren bewirischafteten 
centuriae der Okkupation preisgegeben waren, was natiirlich niemand annehmen 
wird. Das FehIende aber aus den weiter unten folgenden Worien III, 3: q]ui 
ell. Ioca n[eglecta a conduc]/toribus (Merlin, Klio 1908, 378) zu erganzen, ist 
man nicht berechtigt. Denn augenscheinlich sind die partes iunctae deswegen 
an den saltus Thusdritanus angeschlossen, um durch die Krafte der Konduktoren 
beackert zu werden. Es ist ein sicheres Beispiel, und zwar das im Westen fIiiheste. 
der spateren (keineswegs byzantinischen!) i7t£{M/I), welche wir im Osten in der
selben und noch friiheren Zeit so oft treffen. Dati diese iunctio als eine Be
gunstigung der conductores aufzufassen ist, kann ich nicht einsehen: die paries 
agrariae, welche sie von den Okkupatoren erhoben, waren sicherlich nur ein 
klciner Teil der Zahlungen, welche die Konduktoren fUr das ganze Areal zu er
legen hatten, und sie denselben zu entziehen, ware eine schreiende ti"bervorteilung 
der Konduktoren. Dati die Konduktoren, in deren Pachtzeit die Okkupation 
iallt, die partes agrariae ein ganzes (Juinquennium, d. h. die ganze Zeit einer 
Pachtperiode genossen, ist nur konsequent, denn sie selbst bezablten fiir ein 
ganzes Lustrum, und dati sie von den silvestri a und palustria gar keinen Gewinn 
zogen, ist doch kaum anzunehmen: die Viehzucht auf denselben warf sicherlich 
nicht wenig abo Fiir die weiteren Pachtperiodeu zahlten die coloni der rati() 
(nichts dazu zu erganzen, das hat Carcopino richtig gesehen!), d. h. fUr die
weitere Zeit werden die Parzellen als beackertes Land an den folgenden Kon
duktor verdun gen. Da die partes iunctae und partes elocatae verschiedene 
Bodenkategorien sind, sind sie auch im folgenden separat genannt, wo davon 
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Alles brachliegende und verlassene Land darf jetzt besiit und 
bepflanzt werden; irgendwelche Vorrechte fiir den Anbau der Zerealiell 
bemerken wir nicht. Dagegen bemerken wir eine starke Begiinsti
gung der Oliven- und wohl auch Feigenanpflanzungen. Denu in betreif 
der Oliven CA. 1. H. Ill, 7 if.) wird die zehnjahrige Steuerfreiheit auch 
auf die eingeimpften wilden Oliven erweitert; fiir aHe Fruchtbiiume 
aber, worunter hauptsachlich die Feigenbaume gemeint sind, wird die 
Frist del' Steuerfreiheit auf sieben Jahre erweitert und allsdriicklich 
angegeben, daB nul' von den zum Verkaufe ausgebotenen Friichten 
die partes agrariae zu leisten sind. Es wird also die Baumkllltur 
~tark begiinstigt, die Beschrankllngen zugunsten del' Zerealien fallen 
weg.!) 

Der Weinbau wird nicht erwahnt: vielleicht ein Beweis dafiir, 
da.6 unsere lex nur Verbesserungen, oWQfJ'w!Lura, zu del' 1. M. gab. 

Unifizierend wirkt die 1. H. auch, insofern sie das Recht des Ver-

die Rede ist, was sie zu bezahlen hatten Die Neuerung der 1. Hadriana be
stand sicherlich darin, daB die centuriae neglectae, welche friiher wohl den 
Konduktoren ganzlich zur Verfligung standen, auf dieselben Bedingungen wie 
die agri rudes, welche von den Konduktoren in diesem Zustande gelassen worden 
-sind, der Okkupation iibergeben wurden. Damit steuerte del' Kaiser del' Ver
Odung del' in GroBpacht iibergebenen Landereien und dem allmahliehen Sinken 
der Paehtpreise fiir die groBen Giiter, andererseits abel' begiinstigte er den 
Zerealien- und Oliven- bzw. Weinbau, d. h. die typischen intensiven 'IVirtschafts
formen des kleinen Besitzes der extensiven Viehwirtschaft del' GroBpachter 
gegeniiber, wie es schon die lex Manciana durch die Erlaubnis del' Okkupation 
del' subseciva tat. reh brauche nach meinen an anderen Orten gegebenen Aus
fiihrungen iiber die SteHung des Konduktors nieht hinzuzufligen, daB dem Kon
duktor sicherlich auch die subseciva zur Verfligung. standen, d. h. daB er als 
Pachter des ganzen Gutes gemeint war. Dies widerspricht keineswegs del' Auf
faBsnng ihrer SteHung als del' SteHung bloBer Erheber del' partes agrariae in 
bezug auf die Teile des saltns, welche an Kolonen vergeben wurden, d. h. 
meistens ihnen kraft del' Okkupation lebenslanglich oder erblich gehOrten. Ob 
neben der Okkupation auch die Afterpacht seitens del' Konduktoren iiblich war 
und ob dieselbe nicht nur Zeitpacht war, sondern auch zu denselben Resultaten 
wie die Okkupation fiihrte, dariiber sagen uns die afrikanischen Dokumente gar 
nichts, und auf Vermutungen will ich mich nicht einlassen. Die italische Praxis 
der Privatgiiter bietet keine triftigen Parallelen. In Afrika begegnen wir ilUr 
der Okkupation und der Assignation an Kolonen seitens der Kaiser (s. unten), 
insoweit es sich urn Kaiserdomanen handelt. Aus dem Ausdruck centuriae 
elocatae zu schlieBen, daB nul' diese an die Konduktoren verpachtet wurden, 
verbietet uns das nec a conductoribus exercentur, welches sich auf die partes 
iunctae, d. h. agri rudes bezieht. Sie konnten also von den Konduktoren be
arbeitet werden, standen also den Kondnktoren als Pachter des ganzen Gutes 
zur Verfiigung. 

1) Vgl. Carcopino, Mel., 1906, 467ff. 
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mach ens der okkupierten Parzelle auch auf den besaten Boden er
weitert, A.I. H. II, 7 if.: isque qui occupaverint poslsidendi ac fru[ en ]di(i) 
eredique s[uJ 10 relinquendi id ius datur, quod et lege Ha<dria)na 
comprelhensum de rudibus agris I et iis qui per X an<n)os contilnuos 
inculti sunt. 

Ob die Frist der erlaubten Nichtbebauung des okkupierten Bo
dens, wie der Name des Gesetzes zu zeigen scheint, auf zebn Jahre 
verlangert wurde, diinkt mieh recht unwahrseheinlich. Das Gesetz redet 
nur von den Lan dereien , welche nach der Publikation des Gesetzes 
okkupiert werden diirfen, und bestimmt diese als agri rudes und die· 
jenigen, welehe zehu Jahre unkultiviert geblieben sind, also vor der 
Publikation des Gesetzes. Dabei hat der Gesetzgeber die GroBpachter 
und GroBgrundbesitzer im Auge. DaB damit aueh die Okkupanten gemeint 
waren und die zweijabrige Frist fiir dieselbe abgesehaift ware, kann 
ieh aus dem oben angefiihrlen Gesetzestitel nicht schlieBen; falls abel' 
so eine Anderung wirklich eingetreten ware, diirfte man dieselbe auen 
in dem sermo procuratorum erwahnt zu find en erwarten; die Nicht
erwahnung erlaubt zu vermuten, daB die Regel der 1. M. aufrecbt
erhalten worden ist.1) 

In dem letzten Paragraph der A. 1. H. wird endlieh eine kleine 
Neuerung, welehe die Bezahlung der partes an die conduetores zu 
regeln beabsichtigte, eingefiihrt: die Okkupanten bezahlen ihre partes 
agrariae fiinf Jahre lang, geziihlt von dem Momente der Okkupation, 
dem Pachter, welcher in dieser Zeit die Paeht innehat, nach dieser 
Frist gehoren die Zahlungen in die groBe Masse der Kolonenzahlungen, 
welehe in die allgemeine ratio des Gutes einzuzahlen waren. 2) 

DaB die Modalitiiten der Okkupation dieselben wie friiher blieben, 
bezeugt die Bittsehrift aus Djemala und die Antworl darauf der Pro
kuratoren. Nach den Normen der 1. M. wollen die Petenten okku
pieren, und naeh dies en N ormen wird ihnen die Okkupation wohl auen 
erlaubt. 

Die angefiihnen und erIauterten Normen der 1. M. und H. in 
bezug auf die Okkupation sind fiir uns nieht neu. Es sind nieht die 
N ermen der grieehischen stiidtischen Emphyteuse, denn hier fehit das 
Wiehtigste - der emphyteutisehe Kontrakt und viele Einzelheiten, 
wie die Stellung von Biirgen u. a. m.; eines nur hat die grieehische 
stiidtische Emphyteuse mit der afrikanisehen occupatio gemein - die 
Fristen der Zinsfreiheit. Dagegen erinnern unsere N ormen stark an 

1) Ahnlich Schulten, Klio, 1907, 202f., anders Carcopino, Me!., 1906, 
477 if.; Klio, 1908, 177. 

2) Vgl. Carcopino, Me!., 1906, 457 if. 
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die agyptisch-monarchische Ut'rcUpvTcVO£S, wie wir sie aus den Papyri 
kennen gelernt haben. Riel' wie da haben wir keinen Kontrakt, 
sondern einen administrativ regulierten Akt, hier wie da spielen bei 
den Konzessionen die Beamten die Hauptrolle, hier wie da werden 
die Bedingungen einseitig durch ein Gesetz reguliert, hier wie da ver
pflichten sich die Okkupanten dmch ein Pachtangebot odeI' eine 
Petition urn Okkupationserlaubnis; in del' formalen Seite des Ge
schaftes bemerken Wif nur einen Unterschied: die agyptische Praxis 
kombiniert Okkupation und Kauf, indem sie fur die okkupierten 
Landereien einen Preis fordert; die romische macht die Okkupation 
frei von jeder Bezahlung eines Kaufpreises. Dies Fehien einer Be
zahlung des Kaufpreises laBt sich wohl hauptsaehlich dadureh erklaren, 
daB die Bebauung und Bepflanzung des Bodens in Afrika viel 
schwieriger und in ihren Resultaten nicht so sichel' war, wie in 
Agypten, daneben abel' wohl auch dadurch, daB auf die Romer die 
Regel del' italischen freien Okkupation wirkten, in Agypten aber jede 
Vergebung des staatlichen Eigentums an einen Privaten als Kauf 
oder Pacht aufgefaBt und mit Hilfe einer Auktion zustande gebracht 
wurde. 

Weniger charakteristisch sind die Ubereinstimmungen in betreff 
del' Steuerfreiheitsfristen und in betreff del' N atnr des Bodens (agel' 
rudis und derelictus), denn dies gehort zu jeder Emphyteuse und ist 
mit del' N atnr der Emphyteuse als solcher tief verwachsen. 

Eine Kulturpflicht iet auch fiir jede Emphyteuse charakteristisch; 
es ware abel' sehr interessant, die Fristen kennen zu Iernen, welche 
in Agypten fur die Nichtbebauung des okkupierten Bodens gelten; 
wir haben abel' daruber leider keine Nachrichten. Ebensowenig kennen 
wir die in Agypten geltenden Modalitaten, unter welchen del' Okku
pant im Falle del' Nichtbebauung sein Recht verlor: die delationes 
del' 1. M. muten recht agyptisch an. 

Besonders ch arakteristisch ist abel', daB del' volle Besitz in del' 
vorhadrianischen Zeit nm den Bepflanzern zugesichert wurde. rch 
erinnere daran, daB die hellenistische Praxis in Agypten lange Zeit 
ein richtiges Besitzrecht nur fur We in- und Gartenlandereien anerkannt 
hat; dementsprechend fiihrte auch nul' die Bepflanzung zu erblichem 
Besitze; dagegen behandeIte man lange den besaten Boden als nm 
in einer unbefristeten Pacht befindliches staatliches Grundstiick, auch 
in dem Falle, wo diesel' Boden von dem Besaer erst gewonnen 
wmde unci demselben Atelie- oder Kuphoteliejahre zugesichert wurden. 
Erst die romische Zeit verbreitete die N ormen, welche fur das Garten
land gait en, auch auf das Kornland. 



352 IV. Das romische Afrika. 

Ein EinfluB dieser, wohl nicht nur agyptischen Anschauungen 
und Rechtsnormen ist in der 1. M. nicht zu verkennen. 

Selbstverstandlich bleibt der okkupierte Boden in Agypten wie 
in Afrika nicht steuerfrei. Der Unterschied ist aber, daB in Agypten 
der Okkupant, wenigstens der Bepflanzer, als Besitzer, in Afrika da
gegen als Pachter, und zwar als Afterpachter angesehen wurde. Dies 
auBert sich am starksten in der Verpflichtung zur Leistung der partes 
agrariae und der operae, aber auch nur darin allein, denn dieser 
Afterpachter ist in allen anderen Hinsichten freier Besitzer, und auf 
seinen Garten oder sein Feld hat del' Konduktor keine Rechte, und 
in seine Wirtschaft darf er sich nicht einmischen. 

Der Okkupant der 1. M. und der 1. H. oietet demnach ein sehr 
lehrreiches Bild: einerseits ist er Kolone, d. h. Afterpachter nach itali
scher Art; die kaiserliche Gesetzgebung in bezug auf die Regelung 
der agrarischen Verhaltnisse Afrikas hat dies en Kolonen fast voll
standig zu einem Staats- oder Kaiserpachter gemacht, indem seine 
Verhaltnisse zu den Mittelmannern auf strengste Weise reguliert 
werden; damit nahert sich del' Kolone den uns schon bekannten 
Staatsbauern des Ostens, den fJal1£l£xo;' lao;' oder YEOJ(lyOt; andererseits 
aber wird der Okkupant als hellenistischer Kataphyteute behandelt, 
d. h. als Grnndbesitzer, welchem seine Parzelle als erblicher Besitz 
gehOrt. 

In diesel' Mischung sollte bald das eine oder das andere Element 
siegen. Trotz del' MaBregel Hadrians, welcher wenigstens alie Okku
panten gleichstellte, siegte del' Staatsbauer iiber den Eigentiimer, denn 
die Verpflichtungen wogen in der Mischung schwerer als die Rechte. 

In den obigen Ausfiihrungen habe ich iiberall vorausgesetzt, daB 
der Okkupant auch nach der 1. H. zum richtigen Kolonen wird, welcher 
nicht nur die partes zu bezahlen, sondern auch die operae zu trag en 
hat. Ich muB zugeben, daB del' uns erhaltene Worllaut der I. H. 
diesel' Annahme anscheinend nicht besonders giinstig ist. Denn die 
Okkupanten hei.6en possessores CA. 1. H. III, 13-14), und die lex er
wahnt nirgends die Pflicht zu den operae.1) Es ist aber zu bedenken, 
daB die 1. H. wahrscheinlich nul' Verbesserungen zur 1. M. gab und 
deshalb manche Punkte gar nicht erwahnte und manche Beiten gar 
nicht beriihrle; andererseits, daB der Ausdruck possessor sehr unbe
stimmt ist und fiir die oben charakterisierte Mis chung eines Kolonen 
und Besitzers recht gut gewahlt ist. DaB er deswegen nicht mehr 
Kolone war, ist damit gar nicht gesagt. 

1) Dies gilt nur fiir die 1. H. de rudibus agris; fiber das Zitat aus der 1. H. 
in den Urkunden des S. B. s. oben. 
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In der Lage der Okknpanten der I. M. und 1. H. haben wir also 
mit Sicherheit Elemente erkannt, welche hellenistischen Ursprnnges 
sind, Normen, welche, ans der hellenistischen Praxis entlehnt, auf einen 
italisch-afrikanischen Stock eingeimpft wurden. Mit noch graBerer 
Deutlichkeit laBt sich dieses hellenistische Element in einer unseren 
leges sehr nahe stehenden Urkunde, der lex metallis dicta aus 
Vipasca, erkennen. 

Diese ( ein Fragment) ist vor kurzem aufgefunden worden; 
einen ausfiihrlichen Kommentar lieferien zwei franzosische Gelehrte -
Mispoulet und Cuq.l) Wertvoll ist besonders der erstere (Cuq 
hat das Gesetz stark miBverstanden), aber auch dieser leidet m. E. 
an einem verhangnisvollen Hauptfehler: Mispoulet unterscheidet 
in unserem Fragmente fertige Schachte und ganzlich unberiihrte 
Stellen. Obwohl das Wort locus putei nirgends in der neuen lex 
erwahnt wird und iiberall nur von putei die Rede ist, meint Mi s po u
let dies en Begriff aus dem letzten Paragraph der im J. 1876 auf
gefundenen sog. lex metalli Vipascensis entlehnen zu diirfen und be
zieht gaDz willkiirlich einige Paragraphen des neuen Gesetzes auf diese 
loca puteorum. Dies Verfahren halte ich fUr verfehlt und. die Deu
tung des Gesetzes nach diesem Prinzipe fiir vollstandig miBgliickE 
es ware wirklich merkwiirdig, wenn der Gesetzgeber in einem und 
demselben Paragraphen (Z. 8-13) von zwei verschiedenen Arten der 
putei gesprochen hatte, ohne auch nur irgendwie anz ugeb en, daB die 
putei in den ersten Zeilen etwas anderes bedeuten als der puteus a 
fisco venditus in den letzten Zeilen desselben Absatzes.2) 

1) 1. B. Mispoulet, Le regime des mines a l'epoque romaine et au moyen 
age d'apres les tables d'.Aljustrel, Paris 1908 (Nouvelle revue hist. du droit fro et 
ek 1907 Mai-.Aout); Cuq, Un reglement administratif sur les mines au temps 
d'Hadrien, Melanges Gerardin, Paris 1907, 87 if. 

2) .Auch die Stelle in der lex venditionis von 1876 qui puteum locum]que 
putei occupabit sagt gerade das Gegenteil von dem, was Mispoulet die Stelle 
sagen laBt. Die enge Verkniipfung durch que besagt, daB zwischen puteus und 
locus putei hier, wie wohl auch anderswo, kein Unterschied gemacht wird. lch 
kann auf eine detaillierte Polemik mit Mispoulet hier nicht eingehen, betone 
nur, daB m. E. das Gesetz die verschiedenen Stadien des Geschaftes chrono
logisch behandelt, indem es zwischen einem verlassenen puteus und einem locus 
putei keinen ITnterschied macht (ganz wie die 1. H. zwischen dem ager rudis und 
derelictus keinen Unterschied macht). Zuerst wird von dem .Akte der Okkupation, 
welcher mit dem .Akte des Verkaufes zusammenfallt, gesprochen; von dem pittaciari
um, welches wohl mit dem .Anmeldungsakte der eigentlichen Okkupation in Zusam
menhange steht, war wohl in dem verlorenen ersten Teile des Gesetzes die Rede. Es 
folgen die Vorschrif'ten iiber die .Arbeiten an den putei vor der Extraktion: die 
Forderung, nicht nur einen puteus bis an die vena zu fiihJ;en und die anderen Hegen 

R 0 • tow z e w: Geschichte des rllm. Kolon .. tes. 23 
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Sonst aber enthiilt der Kommentar Mispoulets reiehe Aufsehllisse 
liber den antiken Bergbau und kann als guter Wegweiser dienen. 

Ieh meinerseits kann in dieser Arbeit keinen Kommentar des 
ganzen Gesetzes liefern und muB mich damit begnligen, nur das flir 
meine Zwecke Wichtigste hervorzuheben. 

Die beiden Gesetzesfragmente aus Vipasca geh6ren, wie Cuq und 
Mispoulet richtig erkannt haben, keineswegs zu einem und demselben 
Gesetze. Das neue Fragment .ist eine epistula procuratorum (wohl 
des Prokurators der metalla von ganz Spanien, wenn ein solcher vor
handen war, oder des procurator provinciae) 1), welche das neue Gesetz 
Hadrians libel' die Bergwerke dem Prokurator von Vipasca mitteilt. 
Dies neue Gesetz Hadrians ist zwar eine lex metallis dicta, wie die 
in dem alten Fragmente Z. 59 erwahnte, bezieht sich abel' keineswegs 
auf das ganze wirtschaftliche Leben der Bergwerke. Das Gesetz 
handelt nul' von den Modalitaten, unter welchen neue Schachtbesitzer 
oder -pachter entstehen konnen, die Verhaltnisse der zur Zeit der Er
lassung des Gesetzes schon arbeitenden Kolonen berlihrt das Gesetz 
nicht. Es ist also ein Gesetz derselben Art wie die lex Hadriana 
de rudibus agris und verhiilt sich zu einem allgemeinen, wohl voraus-

zu lassen, die Forderung, an der begonnenen Arbeit des Grabens oder Instand
setzung des puteus festzuhalten, sie nicht mehr als zehn Tage zu unterbrechen, 
wohl deshalb, weil im FaIle des Liegenlassens bei nur begonnenen Arbeiten 
der puteus Gefahr lief, sofort zu verfallen; vor dem Beginne der Arbeiten wird 
aber 25 Tage Frist gegeben, um die zur Arbeit notigen Gelder, Krafte und 
Maschinen zusammenzubringen. Nach dies en Vorschriften gibt der Gesetzgeber 
Vorschriften iiber die schon fertigen putei: sie durfen nicht Hinger als sechs 
Monate in der Reihe ruhen (einmal fertig, konnen die putei nicht leicht verfallen). 
Daran reiht sich die Bestimmung der Rechte des Okkupators auf den puteus: 
societas, venditio, donatio; dann die Vorschriften iiber die venae und endlich 
Vorschriften uber die InstandhaItung der putei und uber allerlei technische 
Fragen. Bei der vorgeschlagenen Deutung fehIt dem Gesetze eine gewisse Ein
heit und Konsequenz nicht. Bei der Auifassung Mispoulets springt aber der 
Gesetzgeber von den putei zu den loca und zuriick zu den putei, ohne anzugeben, 
wo er von den einen, wo er von den anderen redet. 

1) Uber die verschiedenen Prokuratoren der metalla s. die klassischen Aus
fiihrungen O. Hirs chfel d s, Die kais. Verwaltungsbeamten 2, 153 if. und auBer 
den oben zitierten Arbeiten Cuqs und Mispoulets E. Cuq, Notes d'epigraphie et 
de papyrologie juridique, Nouv. rev. hi st. du droit, 1908, 806 if. leh kann auf 
die Fragen der Hierarchie und die verschiedenen Benennungen dieser Prokuratoren 
hier nicht eingehen. Nichts Neues sowohl fiir diese, wie fiir die uns interes
sierenden wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen bringt die Doktordissertation 
von C h. Dub 0 is, Etude sur l'administration et l' exploitation des carrieres 
(marbres, porphyre, granit etc.) dans Ie monde romain Paris 1898, welche sonst 
sehr wertvolle Zusammenstellungen des Materials und lehrreiche Auseinander
setzungen dariiber enthalt. 
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zusetzenden Gesetze iiber die Bergwerke, wie die lex Hadriana de 
rudibus agris sich zu der 1. Manciana bzw. zu dem allgemeinen Ge
setze des Hadrian selbst verhalten hat. Seiner Natur nach entspricht 
das uns iiberlieferte Gesetz Hadrians vollstandig einem v6p,o~ chv1i~, 

wie P. Eleph. XlV, da es die N ormen des Verkaufes der einzelnen 
putei und die Verpflichtungen, welche die Kaufer iibemehmen, fest
stellt; romische Parallelen auBer der lex Hadriana de rudibus agris 
kenne ich nicht. 

Anderer Art ist das friiher bekannte Fragment aus Vipasca. "Vie 
Misp oulet richtig erkannt hat, ist es eine lex venditionis oder loca
tionis des Ortes Vipasca, welche die Verpachtung der verschiedenen 
kaiserlichen Regale regulierte. Der Fiskus verpachtet, wie das Gesetz 
zeigt, sowohl die von ihm erhobenen Reichssteuern - die centesima 
argentariae stipuJationis, die scriptura praeconii -, als auch die 
speziellen Bergwerksteuern (usurpationes puteorum sive pittaciarium) 
und die vom Fiskus monopolisierten technischen Betriebe (scriptura 
scaurariorum und testariorum); daneben zieht der Fiskus Gewinn 
auch aus der Verpachtung der von ihm errichteten Gebaude, z. B. 
der Bader, und aus der Vergebung einiger von ihm monopolisierter 
Gewerbe - sutrini, tonstrini, tabernarum fulloniarum. Die einzelnen 
leges venditionis (oder capita der Sammellex Z. 51) berufen sich zu
weilen auf die allgemeine lex metallis dicta (Z. 59) und werden an 
die Forderungen derselben angepaBt, aber mit diesem allgemeinen 
Gesetze haben sie nichts zu tun und werden wohl von dem Prokurator 
des einzelnen metallum selbstandig diktiert. 

Ob die in dieser lex venditionis zitierte lex metallis dicta gerade 
das neugefundene Gesetz Hadrians ist, ist mit Sicherheit nicht zu 
sagen: unsere lex venditionis ist leider nicht datiert. Ware sie aber, 
wie Hiibner und nach ihm Cuq annimmt, alter als das Hadrianische 
Gesetz, so hatten wir den Beweis, daB schon vor Hadrian eine lex 
metallis dicta wohl allgemeinen Inhalts existiert hat, welche, ganz wie die 
1. M., auch die Frage der occupatio und venditio der putei regulierte. 
Doch laBt sich die Prioritat unser lex venditionis nicht beweisen.1) 

Was verordnet aber die lex metallis dicta des Hadrian iiber die 
Modalitaten der Vergebung der einzelnen putei an die Unternehmer? 
Zuerst muS ich gegen Mispoulet nochmals ausdriicklich hervorheben, 
daB das Gesetz zwischen einem puteus, einem Schacht, und einem locus 
putei keinen Unterschied macht: dies schlieBe ich vor allem aus der 
1. v. 58 f., wo die lex metallis dicta zitiert wird und auf Grund der-

1) Cuq, Mel. Gerardin, 91. 
23* 
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selben verordnet wird, daB der usurpator bzw. occupator des puteuB 
oder locus putei eine besondere Rekognitionssteuer zu erlegen hat. 
Es kann sein, daB die Verba usurpare und occupare sich das erstere 
auf puteus, das zweite auf locus putei beziehen, sicher ist es, daB in 
betreff der Modalitaten der Steuererlegung zwischen den beiden kein 
Unterschied gemacht worden ist. Dasselbe bestiitigt die schon ge
machte Beobachtung, daB in der 1. m. d. nur von den putei, nirgends 
von den loca, und nur vum occupator, welcher auch colonus genannt 
wird, die Rede ist. Daraus geht klar hervor, daB die 1. m. d. zwischen 
einem puteus und einem locus keinen Unterschied macht, ganz in der
selben Weise wie die 1. H. de rudibus agris zwischen den agri rudes 
und den derelecti nicht unterscheidet. Denn unter den putei, welche 
okkupiert werden diirfen, sind sicherlich nicht die schon instand ge
setzten putei, von welchen die lex im weiteren Verlaufe redet, gemeint, 
sondem die einmal bearbeitet gewesenen, aber giinzlich verfallenen und 
verlassenen Schachte, welche den zehn J ahl'e brachliegenden Landereien der 
1. H., nicht den nUl' zwei Jahre nicht besiiten agri der 1. M. analog sind 
(so auch Mispoulet). Die lex metallis dicta redet in dem uns er
haltenen Teile nur von einem Modus, die staatlichen Schachte zur 
Bearbeitung zu bekommen: es ist die occupatio, welche mit der ven
ditio eng verkoiipft ist. Nach den Angaben der 1. m. d. mit Hinzu
ziehung betrefl'ender Stellen aus der 1. v. konnen wir den Gang der 
ganzen Operation mit Sicherheit rekonstruieren. 

Del' Schacht odeI' die Schachtstelle wird von jedem, der Lust hat, 
okkupiert. Sofort nach der Okkupation soli der Okkupator die Tat
Bache der Okkupation durch die Erlegung einer besonderen Steuer, 
des pittaciarium, bekunden; diese Erlegung erfolgt auf Grund einer 
professio an die Pachter der betreffenden Steuer (1. v. 58 ff.). Die 
Erlegung dieser Steuer bevollmiichtigt ihn, wie der Name der Steuer 
zeigt, zur Aufstellung eines nn:7:&"'ov, einer Tabelle, welche anzeigt, 
daB der Betreffende Okkupator des betreffenden Schachtes geworden ist. 
Durch diesen Akt wird der Okkupator zum Besitzer der Halfte des 
okkupierten Schachtes; dies dem allgemeinen, in bezug auf die thesauri 
geltenden Gesetze gemiiB, wonach die Halfte eines Schatzes dem 
Finder gehort.1) 

1) Dies hat B. Kubler mit groJ3em Scharfsinn ersehlossen s. Mispoulet, 
Le regime des mines, Additions, 117 if. Die Bedenken Mispoulets in bezug auf 
die bzw. Daten der Bergwerks- und Schatzgesetze kann ieh nicM teilen: der 
Ursprung beider Kategorien liegt wohl nicht erst in der romischen Zeit. Bei 
der Annahme der Idee Kiiblers kann aber nieht zwischen putei und loea, ge
kauften und okkupierten putei, unterschieden werden. 
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Nach der Okkupation hat der Okkupator das Recht, sofort die 
vorbereitenden Arbeiten in Angriff zu nehmen. Zur V orbereitung zu 
dieser Arbeit bekommt er 25 Tage Zeit: in diesen Tagen soli er das 
notige Geld zusammenbringen und, falls er dies nicht allein tun kann, 
eine Betriebsgesellschaft schaffen (1. m. d. 9 ff.: qui post dies XXV prae
parationi impensarum datas opus quidem I statim facere coeperit, die
bus autem continuis decem postea in opere cessaverit alii occupandi 
ius esto, vgl. Z. 14: o[ ccu ! pa ]tori puteorum socios quos volet habere 
Iiceto usw.). Die einmal begonnenen Arbeiten Bollen aber nicht unter
hrochen werden; falls der Okkupator 10 Tage rastet, verIiert er sein 
Recht auf die Halfte des puteus. 

Zur Extraktion des Materials kann aber der Okkupator nur dann 
schreiten, wenn er auch die andere Halfte des puteus erworben hat 
(1. m. d. 1 ff. pretia secundum liberalitatem sacratissimi imp( eratoris) 
Hadriani] II Aug. praesens numerato. Qui ita non fecerit et convictus 
erit prius coxisse venam quam pretium sicut I supra scriptum est soI
visse pars occupatoris commissa esto et puteum universum proc(urator) 
metallorum I vendito. Is qui probaverit ante colonum venam coxisse 
quam pretium partis dimidiae ad fiscum pertinenltis numerasse partem 
quartam accipito.1». Das heiBt, daB er gleichzeitig mit den vor
bereitenden Arbeiten, nachdem er in den 25 Tagen das notige Geld 
zusammengebracht hat, eine Kaufofferle an den procurator metallorum 
richten soIl (1. m. d. 4ff.: putei argentari ex form[a] exerceri debent 
quae I hac lege continetnr; quorum pretia secundum liberalitatem 
sacratissimi imp( eratoris) Hadriani Aug. obserl vabuntur it[ a] ut ad 
eum pertineat proprietas partis dimidiae quae ad fiscum pertinebit, qui 
primus pretium puteo fecerit I et sestertia quatuor milia num
mum fisco intulerit). Diese Kaufofferle soli die Angabe des Preises 
enthalten, dieser Preis ist aber im voraus festgestellt, wie die oben 
ausgeschriebene Stelle zeigt: die Kaufofferle, wie der ganze Verkauf 
im Wege einer Auktion, ist also eine Formalitiit, wie sie es auch 
in A.gypten bei der 'XlXu:upvnv6tS und der Erwerbung der rii l&&x-rfrros 
war. DaB aber die Formen des Auktionskaufe'l aufrechterhalten 
wurden, bezeugen die Stellen aus der l. v., welche die venditio pu-

1) Die Zweifel Mispoulets (S. 18 :If.) in betre:lf dieses Paragraphs finde ieh 
iibertrieben. Es ist klar, dall der Okkupant zur Extraktion erst nach mehreren 
vollzogenen Arbeiten schreiten kann, d. h. wenn er die von ihm okkupierte Sache 
melioriert hat. Unter diesen Bedingungen ist es klar, daB der Fiskus fur den 
ganzen puteus ohne Schwierigkeiten Kaufer find en konnte, besonders wenn der 
Preis derselbe blieb, welchen auch der Okkupant zu erlegen hatte und welcher 
ihm das Recht auf die fiskalische Halfte des puteus gab. 
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teorum erwahnen (1. v. 1 ff.: centesimae argentariae stipulationis. con
ductor ea[ rum venditionum quae per auctio] I nem intra fines metalli 
Vipascensis fient, exceptis iis, quas proc(urator) metallorum iu[ssu imp
(eratoris) I faciet, centes imam a vendito] Ire accipito. Conductor ex 
pretio puteorum, quos prociul'ator I metallorum vendet, cen[tesimam 
ab emptore accipito] vg1.13f.: si quas [res proclurator I metallorum 
nomine] fisci vendet locabitve, iis rebus conductor socius actorve eius 
praeconem praestare debeto und 15 f.: puteorum, quos proc I urator I 
metallorum vendiderit, emptor centesimam d. d.). Danach geschieht 
eine del' Form nach richtige Auktion auch bei dem Verkaufe der 
putei: der Kaufer ist zur Zahlung der centesimae fiir die Auktion 
und fUr den bei derselben fungierenden praeco verpflichtet.1) 

Weshalb die Form del' Auktion bei dies em tarifmaBigen Verkaufe 
bewahrt blieb, konnen wir nicht genau sagen. Es kann sein, daB es 
eine Zeit gab, wo die Verpachtung bzw. del' Verkauf der putei wirk
lich im Wege des Freiangebotes stattfand, es kann auch sein, daB, 
wie in Agypten, die Auktion bei jedem Staatsverkaufe obligat war. 

Nach den Angaben der 1. m. d. iiber den Verkauf der argentariae 
scheint es, daB der Okkupator, nachdem ihm der puteus zugesprochen 
worden war, nicht den ganzen Preis zu erlegen hatte. Es waren 
hier wohl dieselben Ratenzahlungen, wie in Agypten - die Bezahlung 
des Preises in drei odeI' vier Raten (U'fcx(J'wui) - ublich. Der Preis 
muBte von dem Kaufer personlich erlegt werden; eine Stellver
tretung wurde nicht zugelassen. N ach diesem Verkaufe der Halfte, 
welche dem Fiskus gehorte, wird der Okkupator zum Besitzer des 
ganzen puteus, der puteus wird ihm durch den Procurator assigniert, 
1. m. d. Z.45: et eos puteos quos occupaverit adsignatosque acceperit ... 
Das Besitzrecht des Okkupanten ist abel' prekarer Art. Er hat zwar 
die proprietas, ist aber keineswegs dominus, sogar nicht possessor; 
offiziell heiBt er occupator oder colonus. Er hat also nur den usus 
proprius del' 1. M., das Eigentum verbleibt dem Fiskus. Als colonus 
verpflichtet er sich in seiner Offerte nicht nur zur Zahlung des Kauf
preises, sondel'll auch zur Bezablung eines vectigal, der Halfte des 
gewonnenen Produktes, und iibel'llimmt zugleich auch die Verpfiichtung, 
den Schacht keineswegs ruhen zu lassen, 1. m. d. Z. 12f.: puteum a fisco 
venditum continuis sex mensibus intermissum alii occupandi ius I [es ]to 
ita ut cum venae ex eo proferentur ex more pars dimidia fisco salva sit.2) 

1) Die Stell en der 1. v. nur auf die konfiszierten putei zu beziehen, verbietet 
der ganz allgemeine W ortlaut derselben. 

2) Sehr interessant in dieser Beziehung sind einige Inschriften aus Da1ma
tion-Pannonien, uber welche unten in den Addenda das Notige gesagt wird. 
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Rastet er sechs Monate, so verliert er sein Recht, und jeder andere 
kann den fertigen Schacht okkupieren. Da der Preis fiir diesen Schacht 
schon erlegt ist und der Fiskus nur insoweit an dem Schicksale des
selben interessiert ist, als er die Halfte des Produktes verliert, so 
wird der Schacht nicht yom neuen verkauft, sondarn einfach dem 
neuen Okkupanten unter der Verpfiichtung, die pars dimidia zu be
zahlen, zediert. 

Die Rohe des vectigal bestimmt sich wohl durch die allgemeine 
Lehre iiber den Schatzfinder: nur die Halfte gehort ihm, die 
andere dem Fiskus. Der Kaufpreis wird demnach dafiir bezahlt, da8 
der Staat die Exploitationserlaubnis gibt und auf sein Recht, seine 
Halfte selbst zu extrahieren, verzichtet. 

Wir stehen also vor einer hOchst merkwiirdigen Parallele zu dem 
ius colendi der 1. M. und 1. H., vor einer hOchst charakteristischen 
Mischung der Lehre iiber das Schatzfinden mit dem ius emphyteuti
cum. Die Grundidee ist die Idee des Eigentums des Staates auf die 
Halfte des Schatzes, die ganze Einkleidung, die Bebauungspfiicht, der 
Verkauf, die partes, die Verjahrungsfrist usw. sind, wie unten noch 
zu zeigen ist, hellenistisches Bodenrecht. Denn um zu dem Punkte 
zuriickzukehren, welcher oben schon beriihrt worden ist, die oben an
gegebene sechsmonatliche Frist ist den zwei Jahreu der 1. M. ganz 
analog und beweist, beilaufig gesagt, da.B diese zweijahrige Frist sich 
unter Hadrian keineswegs in eine zehnjahrige verwandelt hat. 

Das Prekare in dem Besitzrechte des Kolonen au.Bert sich auch 
darin, da8 er seinen Besitz nur an einen Kolonen verkaufen darfl), 
und zwar nur unter der Bedingung, den Verkauf an den Prokurator 
vorher angezeigt zu haben. Diese verstandliche Beschrankung liiBt 
darauf schlieBen, daB auch die Vermachung des puteus dem Kolonen 
nicht freistand; die Vererbung vom Vater auf den Sohn und vielleicht 
auch die Vermachung an bestimmte Personlichkeiten wurde wohl zu
gelassen, obwohl wir dariiber nichts Genaues wissen. 

Auf die Verpflichtung der Kolonen, das gewonnene Material zu 
den officinae auf ihre Kosten zu bringen, und die Modalitaten der 
Teilung kommen wir noch unten zu sprechen. 

Es fragt sich jetzt: ist dies Gesetz Hadrians in allen Stiicken neu 
oder haben wir es mit einem alteren Gebilde zu tun? Der Vergleich 
mit den afrikanischen agrarischen Gesetzen bezeugt uns, daB die Lehre 
iiber die Okkupation alter ist als Hadrian. Wir Behan aber, daB die 

1) Interessant ist es, diese Regel mit der Regel der lex 1I1anciana in bezug 
auf die Beschrankung des Okkupationsrechtes auf die innerhalb des Saltus 
wohnenden Kolonen za vergleichen. 
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Form en, welche die Regelung dieser Okkupation durch die kaiserlichen 
Beamten angenommen hat, den RegeIn der heIlenistischen uarcapv"CEVoLS 
ganz merkwiirdig entsprechen. N och heIlenistischer, sit venia verbo, 
sind die Formen der Okkupation in unserer 1. m. d. Die fiir die helle· 
nistischen emphyteutiscben Verkaufe charakteristische Vereinigung von 
Kauf und Okkupation finden wir hier wieder, und zwar sind hier und da 
aile Modalitaten zum Verwechseln abnlicb: der Auktionsverkaufund zwar 
ein Scheinauktionsverkauf, der tarifmaBige Preis, der Verkauf durch die 
Beamten mit AusschlieBung der Pachter, die Ratenzablungen, die tarif
maBigen E'Xaroli"Cat, das rein griechiscbe pittaciarium: und daber eine 
Reihe unromiscber Begriffe und neuer W orte und eine echt hellenisti
sche Unbestandigkeit der TerminoIogie: occupator und colonus, pro
prietas (gr. uVQ£da, tOtoS, 1&6'Xrr;ros). Man merke auch, daB die Juris
diktion der Prokuratoren in bezug auf die Kolonen und Pachter, die 
hellenistischen {m;orEAcis, sehr weitgehend ist; man beachte auch, daB 
sie durch das Gesetz, welches ein v6!-'os ruvfjs ist, ganz wie in der lex 
Hieronica und in den hellenistischen v6{L0£ chv~s reguliert ist und 
nach demselben betrieben werden solI. Doch darauf komme ich noch 
zu sprecben. Endlich mache ich noch darauf aufmerksam, daB die 
Formen del' societas, welche das Gesetz filr den Bergwerksbetrieb als 
normal angibt, den Formen der romischen societas keineswegs ent
sprechen, ibr Analogon aber in den Pachtgesellschaften del' iigyptischen 
Bodenpachter find en und iiberhaupt in der hellenistischen 'Xowwviu: 
del' Grundgedanke, daB das Pachtobjekt jedem del' socii zu einem Teile 
gebort, ist bellenistisch. Nehmen wir noch dazu, daB die ganze 
technische Terminologie del' Gesetze griechisch ist, so werden wir 
nicht zweifeIn, daB es griechische, und zwar hellenistiscbe - denn mit 
dem attiscben Bergrechte stimmen sie lange nicht in allen Punkten 
iiberein - N ormen sind, welche als Vorlage fUr Hadrian und wobl 
auch fiir seine Vorganger dienten. 

Dies kann uns auch nicht wundern, wenn WiT bedenken, daB die 
besten BeTgwerke den Romern als hellenistiscbeT N acblaB zufielen ~ 
Makedonien, Kleinasien, Agypten waren nach Spanien die ersten Berg
werksdistrikte, welche den Romern in die Hande fielen. Und es wird 
uns ausdriicklich gesagt, daB die makedoniscben Bergwerke - die 
reichen Silber- und Goldgruben, welche Philippus und Alexander er
kampft hahen - von Kleinpachtern hetrieben wurden, welcbe dem 
Staate ein vectigal bezahlten. lcb will hier nicht wiederbolen, was 
ich in meiner Staatspacbt ausgefiihrt habe, ich mache aber darauf 
aufmerksam, daB das System der Kleinpacht sich aus dem Osten auch 
nach dem Westen verpflanzt hat: nach Spanien, wo es die Arbeit mit 
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Sklaven ersetzte, nach Gallien und den Donauprovinzen. Kein Wunder 
also, wenn mit dem hellenistischen System der Bebauung der Berg
werke durch Bearbeiter einzelner Schachte, welche wohl auch zu der 
groBen Masse der lao~ ~1X(j£l£"o~ gehorten und dem Staate direkt in 
natura zinsten, sich auch die N ormen des hellenistischen Rechtes, 
welches wohl die Lehre iiber die "1X'faq)'l)'tEV6£~ friihzeitig auch in 
den Bergwerken geiibt hat, verbreiteten. Diese verallgemeinert zu 
haben und sie als Grundlage des Bergwerksrechtes behandelt zu haben, 
ist wohl das Verdienst Hadrians, welcher auch in A.frika danach ge
strebt hat, auf den Staats- und Kaisergiitern eine kriiftige Schicht von 
fast selbstiindigen Kleinwirten zu schaffen. Seiner Idee nach sollten 
diese Kleinwirte direkt mit dem Kaiser durch seine Beamten ver
kehren, ihm direkt zinsen. Die Pachter sollten zu Gefiillspachtern 
etwa Gehilfen der Prokuratoren werden. 1) 

Damit hat er an hellenistische Zustande angekniipft; was ihm 
aber vorgeschwebt hat, war keinenfalls das Institut der ~a6£).£"o~ llXo~ 
oder YEW(JyOt, em Residuum der Leibeigenschaft, sondern wirklich 
freie, in ihren Rechten gegen die Machtigen durch den Kaiser ge
schiitzte Kaiserbauern, ein Ideal, welchem wohl auch, aber weniger 
konsequent, die Seleukiden zustrebten und welches durch die die konig
lichen Bauern schiitzende MaBregel Euergetes' des III. durchschimmert. 
A.uch die Formen der Verwirklichung seines Ideals hat Hadrian, wie 
wir sehen, dem Hellenismus entlehnt. Die "1X'r:c(CPV.EV(jl~ hat er zwar 
nicht geschaffen, sie war auch vor ihm da und wurde als Mittel, brach
liegende Landereien in den Staats- und Kaisergiitem nutzbringend zu 
machen, wohl schon unter den Kaisern des 1. Jahrh. geiibt - ein Teil 
der Kolonen auf den kaiserlichen und vielleicht auch privaten Giitern 
verdankt ihr neben der gewohnlichen Erbpacht ihre Entstehung -, 
zwar wurde die "a1:lXcpv'tEV6£g auch vor ihm durch die kaiserliche 
Gesetzgebung nach hellenistischen Mustern geregelt, erst Hadrian hat 
aber aus dem hellenistischen Schatze mit voUen Handen geschOpft: 
man vergleiche nur die V orschriften der 1. M. mit denen der 1. m. d. 

1) Da~ die GroBpacht auch in den Bergwerken dieselbe Entwicklung wie 
auf den saltus und in der Vektigalienverwaltung durchgelebt hat, habe ich 
hoft'entlich in meiner Staatspacht bewiesen. Die Zweifel, welche C u q auBert, 
sind nicht berechtigt: iiberall dieselbe Entwicklung zu postulieren, ware natiir
lich Unsinn; es kann sein, daB es Gegenden gab, wo die Gro~pacht nie gebliiht 
hat. Doch war sie sehr verbreitet, s. zuletzt die Inschrift aus Dacien, welche 
conductores ferrariarum daselbst bezeugt G. Teglas, Klio, IX, 375f., vgl. C. ill, 
1128. Die engen Beziehungen derselben zu dem Kaiser bezeugt die Weihung. 
Charakteristischerweise ist der eine ein Einheimischer, der andere wohl Frei
gelassener. 
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DaB die MaBregeln der romischen Kaiser und hauptslichlich 
Hadrians gerade zum Gegenteile von dem, was sie beabsichtigten, ge
fiihrt haben und wieder die Leibeigenschaft - die Ursprungsform des 
staatlichen Kolonats - schufen, war nicht die Schuld Hadrians, sondern 
der traurigen Verhaltnisse, welche teilweise durch die monarchische 
Fiskalpolitik, teilweise durch wirtschaftliche und soziale Evolution zu 
erklliren sind. Doch dariiber wird noch am Schlusse dieser Studie die 
Rede sein. 

Kehren wir zu der 1. m. d. zuriick. Wir sahen, daB das Gesetz 
nur die Entstehung neuer Kolonenwirtschaften regelt. Ob die Art, 
welche das Gesetz angibt, auch die einzige Art ist, auf welche 
Kolonenwirtschaften in den Bergwerken entstehen konnten, wiirde ich, 
wenigstens fiir die Vergangenheit, nicht behaupten, ebensowenig wie 
es auf Grund der 1. M. und 1. H. behauptet werden diirfte, daB nur 
die Bebauung der subseciva, des ager rudis, aile Kolonen Afrikas ge
schaffen hat: auch nach dem W ortlaute unserer Gesetze erscheint es 
hOchst wahrscheinlich, daB die Okkupation eine sich ziemlich spat 
entwickelnde Bebauungsform ist, welche viel Geld, viel Kraft und viel 
Energie erfordert und doch nur zum abhangigen Verhaltnisse eines 
Kolonen fiihrt. Die Besiedelung Afrikas mit den ersten Kolonen, 
welche die Stelle der Sklaven einnahmen und die villae dominicae be
volkerten, stelle ich mir anders vor: die Zeitpacht unter gewissen, 
durch die lex venditionis eines Gutes diktierten Bedingungen, wie sie 
in Italien in dieser Zeit bliihte, ist keinesfalls auszuschlieBen. Mog
lich ist auch die langdauernde Pacht und die Erbpacht. 

Ebenso unwahrscheinlich ist mir die Annahme, daB in den Berg
werken die occupatio auch vor Hadrian der einzige Modus der 
Schaffung neuer Kolonenstellen war und daB aile Kolonen eines Berg
werkes friiher einmal ihren puteus okkupierten. Auch hier werden 
die Verhaltnisse verschiedenartig gewesen sein, auch hier haben wir 
in manchen Gegenden, besonders in Spanien, zuerst groBe Sklaven
betriebe, welche nur allmahlich mit Hilfe der Verdrangung der 
GroBpacht, aber nicht dadurch allein sich in kleine Kolonenwirt
schaften, wohl unter hellenistischen Einfliissen und aus Mangel 
an Sklavenkraften und wohl auch nicht nur auf dem Wege der 
Okkupation, sondern auch auf dem Wege der Zeit- und Erbpacht ver
wandeln. 

Die Zeit der Bliite der Okkupation, der xct1:acpVT:EVI1LS, ist die 
zweite Halfte des 1. und des II. Jahrh., es ist auch die Zeit der 
hOchsten sozialen und wirtschaftlichen Entwickelung des Kolonats und 
iiberhaupt des Landlebens, wenigstens in Afrika. 1m Ill. Jahrh. be-
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ginnt stellenweise der Verfall; man greift wieder zur Heilung der 
Zustande zu hellenistischen Mitteln, aber dies sind Mittel anderer, der 
"1X~CUpV~EVI'1£(; diametral entgegengesetzter Art. 

Doch dariiber spater. Kemen wir zu den Verhaltnissen des 
1. Jahrh., zu der 1. M. zuriick. DaB die 1. M. nach hellenistischen 
V orbildern geregelt wurde, bezeugt nicht nur die Regelung del' "a~lX

tpvnVI'1£f;. Rochst charakteristisch sind auch andere Erscheinungen. 
Ich suchte oben zu zeigen, daB 1. M. I, 12ft., die Verordnungen 

iiber die Teilung der Friichte zwischen dem Konduktor und dem zum 
Kolonen gewordenen Okkupant, ein Zusatz der die 1. M. adaptierenden 
Prokuratoren sind. Daselbst habe ich aber bemerkt, daB es wenig 
wahrscheinlich ist, daB die Prokuratoren ganz neue, in del' lex 
nicht vorhandene RegeIn geschaffen haben. Ich meinte, daB es wahr
scheinlich ist, vorauszusetzen, daB diese Regel nicht nur ffir die 
Okkupanten, sondem fiir aIle Kolonen giiltig waren: sonst ist, wie 
wir sahen, die Lage der Okkllpanten der Lage der iibrigen Kolonen 
gleich. 

Die uns interessierenden Regeln sind Ieider in verkiirzter Gestalt 
und mit manchen Fehlern wiedergegeben. Doch ist die Rekonstruk
tion des Ganges der Teilung moglich. Die 1. M. unterscheidet folgende 
Akte, Z. 12ff.: 

1. coloni/fructus cuiusque culture, quo[sJ ad area[m] deportare/ 
et terere debebunt, summas de[fe ]rant arbitratu [s ]uo condnctoribus 
vilicis [ve ei]us f( undi) 

2. Z. 15ff.: et si conductores vilici(s)ve eius f(undi) in assem 
pa[rtes co]l(on)icas datnrlas (daturos se - mochte ich verbessem. 
VgI. Gradenwitz ad 1.) renuntiaverint. 

3. Z. 17ft'.: tab ellis [obsignatis sinel [f](raude) s(ua) cavealnt eius 
fructus partes, quE as praesta ]re debent 

4. Z. 19f.: conductores vilici(s)ve eius f(undi) [colo]ni (1. colonis) 
colonic / as partes prestare debeant. 

Danach, wenn die Verbesserungen der verkiirzten und verworrenen 
Stelle richtig sein soUten, erscheint del' Gang der Teilung in folgen
del' Gestalt. 

W 0 die Friichte noch auf dem Felde sind, deklariert (delatio bzw. 
professio) der Bauer arbitrio suo, nach seiner Einschiitzung, den 
Konduktoren die Rohe der Emte. 

Darauf folgt wohl die Besichtigung der Felder durch die Kon
duktoren und ihre renuntiatio, daB sie mit der Einschiitzung des 
Kolonen einverstanden sind und ihnen die partes colonicae, d. h. den 
den Kolonen zukommenden Teil der Friichte, vollziihlig auszahlen 
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werden 1): denn die rWrJp,£('f(X, die Friichte gehoren sowohl nach romi
schem wie nach hellenistischem Rechte dem Landbesitzer. 2) 

Auf die renuntiatio folgt die schriftliche cautio, in welcher sich 
der Kolone verpflichtet, die dem Konduktor ge biihrenden partes fruc
tuum ihm auszuzahlen. 

Die schriftliche professio des Kolonen und die schriftliche cautio 
desselben 3), in welchen die Hohe der Ernte bestimmt und die vom Kon
duktor festgestellte Hohe der partes agrariae anerkannt wurde, bildet mit 
der renuntiatio des Konduktors zusammen einen zweiseitigen Akt, sozu
sagen eine pactio zwischen dem Kolonen und dem Konduktor. TIber
die Entscheidung etwaiger Differenzen wird in den Ausziigen aus der-
1. M. nichts angegeben, aber alles spricht dafiir, daB die Streitigkeiten 
durch den Prokurator entschieden werden und daB er und nicht der
Pachter im Faile der Weigerung der Kolonen die zwangsweise Er
hebung del' partes agrariae und anderer Gebiihren vollzog: die zwang-

1) Diesen Gang des Geschaftes scheint daB Futurum in "quos ad aream 
deportare et terere debebuni" nahezulegen. Viel einfacher ware es aber, mit 
Kruger (Zeitschr. der Sav.-St. 1899, 274f.) anzunehmen, daJl beide Akte nach 
dem Drusche schon auf der area vollzogen werden. Die Feststellung galt natiir
Hch nicht der prinzipiellen Bohe der Leistung (also pars tertia, quarta oder ahn1.), 
sondern der realen Gestalt derselben im vorliegenden FaIle, was ein ti'berein
kommen der beiden Parteien mit Notwendigkeit erforderte: der Kolone sagte, 
die summa ware soviel modii, der Pachter sagte, seine pars betrage so und 
soviel, wozu der Kolone durch seine schriftliche cautio seine Zustimmung gab. 
In dieser ganzen Prozedur iet das Wichtigste nicht die Zeit der drei Akte, son
dem ihre Existenz und Folge: delatio des Kolonen, renuntiatio des Pachters, 
cautio des Kolonen. V g1. uber die verschiedenen Auffassungen des Ganges der 
Operationen Schulten, Lex Manciana, 22f.; Kruger, 1.1.; Seeck, ZE.'itschr_ 
fiir Sozial- und Wirtschaftsg. VI (1898), 342ff. 

2) S. fiir das hellenistische Recht bes. P. Tebt. I, 105, 46ff.; Waszy6ski, 
Die Bodenpacht, 143ff.; Gentilli, Antichi contratti d'affitto, S14f.; fiir das 
romische bes. Dig. 47, 2, 62,8; vg1.19, 2, 24; Schulten, Lex Manciana, 22f. Die 
Geltung dieser Regel fiir die Pachter der staatlichen und kaiserlichen Landereien 
zu verneinen, haben WIT kein Recht; auch die colonia partiaria ist bekanntlich 
ein gewohnliches Pachtverhaltnis, s. die neuere Literatur bei Kriiger, 1. 1. 

3) Man konnte glauben, daJl auch die cautio von den Konduktoren ausgeht, 
da in den betreffenden Zahlen diejenigen als Subjekt erscheinen, welche die 
partes leisten; dies sind aber in den nachsten Zeilen die Konduktoren. Diese 
Deutung setzt auch die Berstellung des Pass us bei Gradenwitz voraus. Doch 
scheint as mir kaum glaublich, daJl yon den Konduktoren zwei Verpfiichtungen 
gefordert wurden, yon dem Kolonen, welcher die Friichte in seinen Randen tat
sachlich hatte, keine. Bezeichnend ist es auch, daJl in unserer Stelle die partes 
durch den Zusatz colonicae nicht naher definiert werden. Damit will ich aber 
nicht sagen, da:Jl die letztere Auffassung die aHein mogliche ist; moglich ist 
finch die erstere. 
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weise Eintreibung der operae geschieht, wenigstens im S. B., unter der 
Leitung des Prokurators, und er ist es, welcher die darauf beziiglichen 
Streitigkeiten in erster Instanz erledigt. 

N achdem die schriftlichen Akte zustande gekommen sind, werden 
-die Friichte von den Feldern auf die area, den W.wg, die Dorftenne, 
von den Kolonen gebracht und hier von ihnen gedroschen. Erst 
nach dieser Operation geschieht die Teilung (s. 1. M. I, 25: tritici ex 
ajream partem tertiam, hordei ex aream I [part]em tertiam, fabe ex 
aream partem qu I [ ar ]tam usw.), wohl in Anwesenheit del' Beamten.1) 

Es ist klar, daB vor der Teilung nichts von der area weggefiihrt 
werden durfte; selbstverstandlich durften die Kolonen keineswegs die 
J'Wrj[LIX7:tX von den Feldern anderswohin als auf die Dorftennen transpor
tieren. Welche Wachter iiber diese Operationen wachten, wird leider 
in unserer Urkunde nicht gesagt. 2) Es ist abel' verlockend, damit die 
in den §§ 17 und 18 erwahnten custodiae, zu welchen die coloni ver
pflichtet waren, in Zusammenhang zu bringen. Leider sind diese 
Paragraphen zu fragmentiert, um sie vollstandig begreifen zu konnen; 
nichts aber hindert uns, in den custodes der 1. M. die bekannten 
eustodes fructuum des Plinius zu erkennen und in der Bestellung dieser 
Kustoden aus der Mitte der Kolonen neben den servi dominici (die 
operae meae des Plinius) einen neuen Zug der Emanzipierung der 
Kolonen von der Willkiir der Konduktoren zu sehen. 

Unseren Kustoden entsprechen, wie ich anderswo ausgefiihrt habeS), 
auf den Privatgiitern die saltuarii, deren Hauptobliegenheit die custodia 

1) nber diesen Akt der endgiiltigen divisio referiert Z. 19f. Da die Friichte 
auf der Tenne, wie oben ausgefiibrt worden ist, dem Konduktor gehoren, so 
leistet er die d'em Kolonen zustehenden partes (partes colonicae), nicht umgekehrt: 
er hat es auch in Z.15ff. versprochen. Damit lallt die Deutung, welche Kriiger 1.1. 
den partes colonicae gibt, und seine Wiederherstellung der Stelle. Allein richtig 
scheint die Emendation Schultens zu sein, welche Kruger aus sachlichen 
Rucksichten verwirft. 

2) V gl. damit die Vorschrift der 1. m. d. iiber die Zeit des Transportes der 
venae prolatae. Dieser Transport soIl am Tage, keineswegs in der Nacht ge
schehen. Das Produkt soIl in die Offizinen transportiert werden. Dies Hl.6t 
darauf schlie.6en, da.6 die Teilung des Produktes in den Offizinen, welche die 
Rolle der areae spielen, geschah, da.6 der Transport auf den Kolonen Iastete 
und da.6 die ganze Reihe der Operationen sich unter der Kontrolle der Beamten 
voUzog. Naheres uber die Teilungsmodalitaten erfahren wir leider nicht. Die 
Bearbeitung des Produktes scheint Regie gewesen zu sein (1. v. 46ff.). Die 
Normen dieser Regie und die Rechte der Pachter derselben erinnern in vielen 
Ziigen an die Organisation der hellenistischen Monopole in der romischen Zeit, 
wo auch private Olpressen geduldet wurden. 

3) Philologus 64 (N. F. 18), 297ff .. 
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fructuum ist; es sind Agenten, meistens Sklaven des Herrn. Auf den 
kaiserlichen saItus nennen uns die Glossarien, wohl fiir den Osten, 
eine Reihe entsprechender Beamten, welchen auch die Steuereintreibung 
obliegt. Es ist kein Zweifel, daB diese Beamten im Osten Nachfolger 
der uns in Agypten bezeugten yEV'YjI1IX1:0tpV),IX~ES sind; diese YEVrJfLlX1:0-

tpvIIX~ES waren aber in Agypten bekanntlich liturgische Beamte; 
801che werden wohl auch die genannten Beamten des Ostens sein und 
sind es auch unsere custodes. Del' einzige Unterschied zwischen den
selben, der ganzen Richtung del' kaiserlichen Gesetzgebung ent
sprechend, ist nur, daB die YEv'Yjl1lX1:otpvllX~ES nicht aus den {3IXt1£I£"o~ 

YEWQyot, die custodes aus ihrer Mitte rekrutiert wurden. 
Die Modalitaten der Eintreibung, welche die 1. M. vorschreibt, 

finden eine in manchen Punkten schlagende Analogie nur in den 
hellenistischen Dokumenten dieser Art: in den Rev. L. und del' lex 
Rieronica. 

Auf Details kann ich hier nicht eingehen, erinnere aber an 
folgende Hauptpunkte. Bei del' Eintreibung del' Weinapomoira schreiben 
die R. L. foIgende Modalitaten vor. Die Einsammlung der Weintrauben 
muB von dem YEWQrOS dem Pachter angezeigt werden. Diesel' darf 
die Weinpfianzungen besichtigen (R. L. col 24-25). Die Weintrauben 
werden von den Bauel'll auf den Weinpressen in Anwesenheit del' 
Pachter gepreBt; del'" Beginn del' Operation wird dem Pachter in 
Anwesenheit des Okonomen und Antigrapheus angezeigt (col. 25). Del' 
Most wird vermessen, und auf Grund diesel' Vermessung wird die Rohe 
der anOfLOtQIX festgestellt. 

Charakteristisch ist es, daB aIle Weinpressen den Pachtel'll an
gezeigt werden Bollen (col. 26) und daB, falls die Pachter unbekannt 
sind, d. h. die Verpachtungsoperationen noch nicM vollzogen sind, 
der Bauer das Recht hat, die Operationen del' Weinel'llte anzufangen 
unter del' Verpfiichtung, sofort nach dem Bekanntwerden del' N amen 
del' Pachter ihnen die Quantitat des gewonnenen Weines anzuzeigen, 
daneben auch den Wein selbst und den Weingarten, aus denen er 
gewonnen wurde, in natura zu zeigen. Ais erster Akt gilt also die 
Feststellung der YWrlI1IX7:/X und der tXno!lo£QIX. Del' Gang diesel' Fest
stellung ist ziemlich kompliziert, wie es bei del' Bezahlung de lacu 
nicht anders sein kann, liiuft abel' darauf hinaus, daB die Quantitaten 
vom Bauer und vom Pachter gemeinsam unter gegenseitiger Kontrolle 
bestimmt werden. 

Nachdem aIle Weintrauben gepre.Bt sind, beginnt die Teilung. 
Sie erfolgt auf schriftlichem Wege mittels" der 6VYYQIXqJ1/. Die t1vy

rQlXrp~ wird in zwei Exemplaren ausgestellt und enthalt sowohl seitens 



Die Regeln tiber die TeBung der Friichte in den R. L. und der lex Hieronica. 367 

des Pachters wie des Bauern einen Eid (col. 27); der Inhalt der 
6vYY(JlXtp~ des Pachters und der 6V'Y'Y(JlXtp~ des Bauers sind ahnlich, 
aber nicht identisch. Der Pachter schwort: 1. %av 1:0 r8V1]!LtX XtX1:tX

XEXIlJ(JUCELvlXt 8V -rfi] 6VYY(JlXcpfj, 2. XlXt -ra %(JooWO%Ot?]-B'[8V-r]tX X[IX1-] I 
a%[ 0 ]r(JlXtp8V-rtX %(Jos IXV-rOV V%O 1:oii yEw(Jyoii; er schwort weiter 3. !L?]bEV 

VEV[ OO"]cpt6-B'tXt - daB nichts entwendet wurde, und 4. Wl)bs XIX1:tXTCQotE6-

-B'tXt - daB nichts von ihm iibersehen und ausgelassen wurde. 
Der YEW(JrOs schwort: 1. %av 1:0 r8V?]!L1X &%obEbEtX8vlXt - er hat 

alies vorgezeigt, 2. 1:a %(JooWO%Ot?]-B'8V1:1X %av-r1X &TCOrEr(Jacp-B'lXt - das, 
was nicht vorgezeigt werden konnte, ist deklariert, 3. 1:~V aTC6!LotQlXv •• 

bw,lXtws aVlXrEr(JlUpl)dvlXt. Nach der letzten Klausel scheint es, daB 
der Bauer die Rohe der &%6fLOt(J1X definitiv bestimmte vgl. 25, 12. 

Auf Grund der 6Vrr(JlXcp~, von der ein Exemplar an den Okonom, 
das andere wohl vom Pachter dem Bauer, vom Bauer dem Pachter 
gegeben wurde, geschieht die Teilung. Wenn Streitigkeiten entstehen, 
entscheidet der Okonom. Es ist charakteristisch, daa die 6v'Y'YQIXCP-q 

die Form des Eides annimmt und keine richtige pactio, sondern nur 
Anzeige des Tatbestandes war, welche fiir beide Seiten verpflichtend 
wirkte. 

Dasselbe sehen wir in der 1. M. Die Rauptsache ist die Fest
stellung des Quantums; aus dieser Feststellung folgt die Rohe der 
partes von selbst; es ist dabei ziemlich irrelevant, wenn der entschei
dende Beamte unparteiisch ist, wer dabei die Rohe der partes - der 
Bauer wie in den R. L. oder der Pachter wie in der 1. M. - be
stimmte. 

Ahnlich sind die Bestimmungen der R. L. in betreff der &%6-
!-,ot(JtX von den ~VAWOt ntXQ%ot (col. 29). Der erste Akt ist auch 
hier die &%OrQlXcp~ des Bauers an den Pachter und Okonomen, welche, 
da die Steuer in Geld zu bezahlen war, eine Einschatzung der Ernte 
enthielt. Auf diesen Akt folgt die 6Vrr(JlXcp~ und die Eintreibung 
durch den Okonomen. 

Dieselben Akte mit kleinen Anderungen werden auch bei der Ein
sammlung der Olpflanzen vollzogen (s. col. 42). 

N och besser bekannt sind uns die Modalitaten der Einsammlung 
der decuma in Sizilien. Als erster Akt galt hier die professio nomi
nis aratorum apud magistratus (V err. II, 3, § 120), als zweiter pro
fessio nominis et iugerum apud decumanum (§ 112 und 38). Auf 
Grund dieser professio erfolgt eine professio des decumanus: quan-· 
tum decumanus edidit tantum ab aratore decumano dari oportet (§ 25, 
26,29). Wenn Streitigkeiten entstehen, so gewahrt der praetor iu
dicium in octuplum gegen den Decumanen, iudicium in quadruplum 
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gegen den arator (§ 26 und § 34 vgl. § 35). Nach der Bestimmung 
der Rohe der decuma. erfolgt die pactio, ganz wie in Agypten (§ 36 
und 112). Die pactio erfolgt auf der area, und vor der pactio darf 
der Bauer nichts wegfiihren (§ 36). Die zwangsweise Erhebung voll
ziehen die magistratus Siculi (§ 34). Dem Dekumanen gehort das 
Recht, das gedroschene Korn zu priifen und probare (§ 73). 

Man sieht, die Modalitliten stimmen fast in allen Punkten mit 
denen der R. L. zusammen. Der einzige Unterschied ist der, daB die 
Rohe der decuma die professio des Dekumanen bestimmt, nicht die 
gemeinsame Einschatzung durch Pachter und Bauer, und auf Grund 
derselben der Bauern. Die Einfiihrung dieser professio schreibt aber 
Cicero ausdriicklich dem Verres, nicht dem Riero zu, und wir werden 
ihm in diesem Falle recht geben miissen. Da.6 es seine N euerung 
war, zeigt auch das iudicium in octuplum gegen den Pachter; das 
UbermaB der Rechte bringt mit sich auch eine scharf'e Verantwortung. 

Die obige Analyse hat gezeigt, wie nahe sich die Modali
tliten der drei Gesetze stehen. Uberall einseitige schrift1iche Akte 
seitens des Pachters und des Bauers, profeasiones und Verpflich
tungen, iiberall als Hauptfrage die Bestimmung des Quantums, iiberall 
ein Beamter ais Richter zwischen dem Pachter und dem Bauem, wel
cher ala Onparteiischer auch die Zwangserhebung leitet. Wir merken 
aber in der 1. M. eine graBere Anlehnung an die Normen Siziliens 
ala an die .lgyptens: in Afrika ist es auch der Pachter, welcher die 
Rohe der Zahlung in der Form einer professiQ (in der 1. M. renun
tiatio) und vielleicht auch einer cautio (welche der pactio in Sizilien, 
der (jv'Y'Y(Jcxcp~ in .lgypten entspricht) bestimmt. Der Bauer hat nur 
die Kommasse anzuzeigen, ganz entsprechend iibrigens seiner Tatig
keit in Sizilien, wo neben der professio iugerum seine pactio mit dem 
Pachter, nach der Analogie der agyptischen t1v'Y'Y(Jcxcp~ zu urteilen, 
wohl nur die Angabe der Hahe des gedroschenen Kornes enthielt. 

rch zweifie also nicht daran, daB die N ormen der 1. M. nicht aus 
der italischen, sondern aus der provinzialen speziell sizilischen Praxis 
entspringen und daB sie eine Adaptierung der Normen der lex Hiero
nica oder eines ahnlichen Gesetzes an die afrikanischen Zustande sind. 

Die oben geschilderte Lage der Kolonen in den afrikanischen 
Giitern, soweit sie' uns die Dokumente des I. und II. Jahrhunderts 
tlchildern, und die Lage der Kolonen in Vipasca bieten auch abgesehen 
von den hellenistischen Formen, in welchen sich uns die Entstehung 
neuer Kolonenstellen durch ucx-r:acpv7:Evt1ts prlisentiert und in welche 
sich die das Kolonenleben regulierenden Gesetze eingekleidet haben, 
manche nicht nur der I!'orm, sondern dem Wesen nach frappante 
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Analogien mit der Lage der hellenistischen ~CU1L).txot rEWQl'ol. und 
lao£ in vorromischer und romischer Zeit. 

Kein groBes Gewicht lege ich darauf, daB der Kolonat sich haupt
sachlich auf den exterritorialen Domanen entwickelt und die Form 
der colonia partiaria annimmt. Es ist nur hatiirlich, daB in einem 
Lande wie Afrika der ager publicus p. R., auf welchem sieh der Ko
lonat hauptsachlich entwickelte, exterritorial bleibt, da die Ent
stehung der Stlidte in Afrika, abgesehen von den altphOnikischen An
siedelungen und Griindungen Karthagos, iiberhaupt ziemlieh spaten 
Datums ist. Auch die Ansatze zur Entwieklung der einzelnen kaiser
lichen Domanenterritorien in Dorfern, welche eine Art Selbstverwal
tung allmahlich erhalten, indem die zuerst sakralen magistri einer 
religiosen Vereinigung sich in richtige Magistrate mit einem ordo 
deeurionum entwickeln (s. bes. die Insehrift C. r. de l'Acad. 1893. S. du 
3 Mars; Cagnat, Ann. epigr. 1893, p. 20 u. 86) 1), braueht keineswegs mit 
der iihnlichen Entwicklung im Osten im kausalen Zusammenhange zu 
stehen. 

Ganz natiirlich ist es aueh, daB die in den Verhaltnissen einer 
Naturalwirtschaft lebenden, meistens armen Kolonen ihre Pacht nieht 
in Geld, sondern in Naturalien bezahlen. DaB die colonia partiaria 
auch in Italien in der Kaiserzeit einen bis jetzt unerhorten Auf
schwung nimmt, geht wohl kaum auf absiehtliche Entlehnung der 
provinzialen Praxis, sondern hiingt sicherlieh von der allmahlichen 
Verarmung der landbauenden Bevolkerung Italiens und der tTberbiir
dung der Kleinpachter mit den reliqua, welehe bei einer Geldpaeht 
und bei dem Mangel an kapitalkrii.ftigen Konkurrenten iiberhaupt nicht 
einzutreiben waren, ab: denn einmal eingetrieben, machten sie den Ko
lonen fiir jede weitere Pacht unbrauchblj.r. 2) Greifbarer ist der helle
nistische EinfluB in manchen Erscheinungen weniger kapitaler Trag
weite, welche aber fiir die ganze Frage iiber die Entwicklung des 
Kolonates von hervorragender Bedeutung sind. 

Vor allem mache ich darauf aufmerksam, welche entscheidende 
Rolle die oben geschilderte kaiserliche Gesetzgebung in dem Leben 

1) Die lnschrift iet ein Fragment eines Briefes des Anicius Faustus, Legaten 
von Numidien, im Jahre 197 an die magistri Lamiggigenses, wodurch in diesem 
Dorfe eine quasimunizipale Organisation einem Kaieerbriefe gemaB eingefiihrt 
wird. S. dariiber Beaudouin, Lea grands domaines, p.99f.; Rostowzew, 
Jahrh. d. ost. lnst., Beiblatt, IV, 41,9 und 43,12-13, wo die iibrige in Betracht 
kommende Literatur und die iibrigen afrikaniachen darauf beziiglichen lnschriften 
angefuhrt sind. 

2) Dariiber handelt zuletzt in eingehender Weise Bolkestein, De c010-
natu romano eiueque origine, 120ff., wose1bst die iibrige Literatur zu finden ist. 

ROBtowzeWI lleBchichte deB rOm. KolonateB. 24 
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der Kolonen spielte: nicht umsonst stellten dieselben den gottlichen 
kaiserlichen Gesetzen besondere Altare, auf welche sie dieselben ein
schrieben, auf. Diese Gesetze waren ihr einziger Schutz in ihrem 
Kampfe mit den Beamten und den halbbeamtlichen Pachtern; man 
merke aber, daB gerade diese Gesetze solche Verhaltnisse schufen, 
welche notwendigerweise die Kolonen der Willklir der Beamten und 
der Pachter auslieferten. 

Dieselbe Rolle spielten den Bauern und den Arbeitern gegeniiber 
die v6/-L0£ UAwVOtOL des Hellenismus. Wir besitzen zwar keine Ge
setze dieser Art, welche die Lage der ackerbauenden Gesellschaft 
Agyptens, der Aao/' {Jat5£A£xo{, regulierten, aber einerseits begegnen wir 
in den xQOoTCtrILa'ta Euergetes' II. einer ganzen Sammlung spezieller, auf 
die {Jac1£A£xoL rSW(JrOL gemlinzter Ausnahmegesetze, andererseits haben 
uns die R.L. mehrere Beispiele der Regelung des ganzen Lebens der 
unteren, bei den Monopolen beschaftigten Klassen durch solche Ge
setze aufbewahrt. Man erinnere sich nur, wie tief diese Gesetze in 
das wirtschaftliche Leben der ackerbauenden Gesellschaft eindrangen, 
wie minutios sie dies wirtschaftliche Leben regulierten, wie effektiv 
sie das ganze Leben eines Bauers an seine tagliche Arbeit ban den, 
ohne ihn ausdrlicklich zum Leibeigenen zu erklaren. Mogen auch die 
Verordnungen liber die {m;ouAsis, welche oben angeflihrt worden sind, 
nur tatsachlich bestehende Verhiiltnisse fixiert haben, mogen sie BO

gar Erleichterungen gebracht haben; daB die Stellung der {,xot:sAsiS 
aber nunmehr durch ein Gesetz bestimmt wurde, war eine (eminent 
wichtige Sache und band das ganze Leben des betreffenden {,:tOr:cA~S 
an das Gesetz. 

Dieselbe Rolle hat die 1. M. in dem Leben eines afrikanischen 
Staatsbauers und die lex m. d. in dem Leben eines Bergbauers in 
Vipasca gespielt. Der Form nach regulierten diese Gesetze nur die 
Beziehungen zwischen dem Staat und den Kontribuenten, dem lnhalte 
nach griffen sie in aile Ecken des Lebens eines Bauern ein, seine wirt
schaftliche Lage war vor allem vollstandig von dem Gesetze abhangig 
- die Rohe der partes agrariae und der zu Ieistenden operae waren 
dabei maBgebend, die Verordnungen liber sein Verhaltnis zur bear
beiteten Parzelle griffen sogar liber das wirtschaftliche hinaus - sie 
bestimmten, einfach gesagt, die Summe der zivilen Rechte, welche der 
Kolone besaB: sein Testierungsrecht, das Verhaltnis zu seiner Familie 
usw.;, die RegeIn, daB der Kolone innerhalb der Domiine wohnen muB, 
um aile Rechteder Kolonen zu genieBen, und daB ein Okkupant nicht 
nur wirtschaftlich Kolone werden sollte, sondern auch auf der Domane 
wohnen muBte, machten auch den freien Bauer, welcher aus Landmangel 
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eine Parzelle des Domarienlandes in Bebauung nahm, zu einem Be
standteile des Gutes, machten das Gut zu seiner l~{a und fesselten ihn 
an dasselbe 1): denn die Domane verlassen hieB sein ganzes friiheres 
Leben ruinieren und dasselbe von neuem anfangen, wie es bei unseren 
Emigranten nach Amerika und den russischen Ubersiedlern nach 
Sibirien noch jetzt der Fall ist; da die Hauser, in welchen der Kolone 
wohnte, aIle auf dem Grund und Boden des Herren standen, meistens 
auch sein Eigentum waren, wurde der Eigentiimer Herr des ganzen 
Dorfes als solchen; in dieser Qualitat gestaltete er das Leben in 
demselben so, wie es ihm beliebte; die lex venditionis von Vipasca 
zeigt, wie tief ein einfaches Verpachtungsgesetz in das ganze Leben 
einer Dorfbevolkerung eingreifen konnte; das MaB ihrer Sicherheit 
und ihrer Bequemlichkeit hing vollstandig von der Willkiir der Be
amten bzw. der Besitzer ab, und die verschiedenen Reglements in 
betreff der Bader usw. banden nicht nur den Unternehmer, sondern 
auch den Benutzer. 

Diese Verhaltnisse fiihrten dazu, daB die allgemeinen Reichs
gesetze fiir den Domanenbauer der hellenistischen wie der romischen 
Zeit wenig Geltung hatten und nur selten in sein Leben eingriffen; 
allherrschend waren die in bescheidener Form auftretenden 'leges ven
ditionis, die rich tigen N achfolger der vop,o£ ulwv£uoi, und ihrer 
stiidtischen Korrelate, der leges censoriae. 

Besonders wichtig war es, daB die Domiinenbauern auch in be
tJ'eff ihrer rechtlich-jurisdiktionellen Stellung die Lage der agyptischen 
'li:rOUAcis und der (3ao£A£uoL laoL Kleinasiens geerbt haben. Die 
1. m. d. und die 1. v. aus Vipasca haben uns gezeigt, wieweit die 
jurisdiktionellen Befugnisse des Prokurators reichten. Nach dem Ge
setze entschied der Prokurator manche Fragen) welche eigentlich in 
die Sphare eines Finanzbeamten gar nicht hineingehOrten, aber irgend
wie mit den fiskalischen lnteressen des Staates zusammenhingen.2) Die 
Anfiinge dieser Jurisdiktion, welche auch fUr die afrikanischen Do-

1) Es ist charakteristisch, daB die bekannte Stelle Frontins de conk agr. 
53, 3 f. die controversiae mit den saltus durch die Haufigkeit der Streite tiber 
die von der Bevolkerung zu leistenden munera personalia und mixta erklart. Es 
gab wohl Leute, welche sowohl in den saltus wie in den Munizipalterritorien 
ansassig waren. 

2) S. dariiber fiir die Bergwerke Mispoulet, Le regime des mines 7f. und 
38f.; Cuq, Un reglement administratif, Melanges Gerardin, 128ft'. Flir die kaiser
lichen und privaten saltus die schOnen Ausfiihrungen Beaudouins, Les grands 
domaines, 178ft'. Das Richtige hat auch hier zuerst Mommsen in seinen Kom
mentaren zu der 1. v. aus Vipasca und der Inschrift vom saltus Burunitanus 
gesehen. Vgl. Bolkestein, De colonatu Romano eiusque origine, 73ft'. 

24* 
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manen des 1. u. II. Jahrh. n. Ohr. teilweise bezeugt, teilweise zu 
postulieren ist, liegen sicherlich im Hellenismus. Ich erinnere an 
meine Ausfuhrungen im ersten Kapitel, wo iiber die richterliche 
Tatigkeit der Finanzbeamten in bezug auf die iJnorel.ciS die Rede 
war. Die Anfange dieser Jurisdiktion liegen sicherlich in den vO[t0t 
7:cAWVOWt. Man erinnere sich, wie der Okonom die Streitfragen tiber 
die Erhebung der cXno[tot(,1a schlichtet, und man vergleiche damit 
P. Hibeh 29, 2ff.: bCW os us .. ~ /-ti] &noYQarp'l/w[t ata 7:wv] tiyoQa
vOluWV [~ 7:]lx d1'1/ [atalpvymv 7:w]t nauapavfjt Ent, f3;.&f31)[tJ 7:01) 7:EA
[mvov ore ]QEo.ftW 7:01) ti[ volQa:n:od'[ OV, Eav 08 tiv]uUY'l/t, xQt.ft*woa[ v 
i]:n:[{] 7:01) &[ :n:oos ]OHY/-tSVOV x[(,1t ]t'l/Q{ov. Dieses Fragment eines 
v0/-t0S rel.wvtxog bezeugt also, daB die Streitigkeiten in der von dem 
Gesetze regulierten Weise zu schlichten waren. Dies entspricht, wie 
Wilcken richtig gesehen hat (Arch. IV, 181f.), der Regel der lex 
Hieronica (Oic. Verr. II, 1 II § 32): inter aratores et decumanos lege 
frumentaria quam Hieronicam appellant iudicia fiunt. Diese Befug
nis der v0[t0t 7:SI.WVtxot, die iudicia zu bestimmen, fiihrte dazu, daB 
die me is ten Streitfalle durch beamtliche Gerichte entschieden wurden, 
was das Einfachste und Nachstliegende war. Aber mogen auch dazu 
besondere Gerichtshofe bestimmt oder geschaffen worden sein, wie 
z. B. in Pergamon fiir die 1aol j3aot1txoi, sicher ist es, daB die vO[tOt 
7:s1wvtxol eine Ausnahmestellung der mit der «wi] in Beriihrung he
tenden Personen bestimmen konnten. 

W 0, wie in Afrika und Spanien, und vielleicht schon friiher in 
Kleinasien und Agypten, das Gesetz fur eine besondere Bevolkerungs
klasse, welche in selbstandigen Territorien wohnte, bestimmt wurde, 
wo es, wie in den angefiihrten Gegenden, weitgehende jurisdiktionelle 
Rechte in die Hande der Beamten Ie gte, sei es auch nur in kleinen, aber 
fiir das Alltagsleben wichtigsten Sachen, da entstanden Verhaltnisse 
welche nur 8ehr entfernt an das freie Leben freier Untertanen, ge
schweige denn Burger, erinnerten. Je weiter sich die Domanen zu 
selbstandigen groBen Territorien entwickeln, desto weiter werden die 
jurisdiktionellen Befugnisse des Prokurators; denn dieselben zu er
weitern, lag sogar im Interesse der Bevolkerung, fiir welche eine 
weite Reise zu dem Gerichtsorte meistens schwerer wog als ein un
billiger Spruch des Prokurators. Dies alies schuf die Verhaltnisse, 
wie wir sie im S. B. tre:ft'en. Der Prokurator, welcher einerseits, wie 
oben ausgefiihrt worden ist, ein zwar bescheidenes MaB gesetzesdeu
tender Befugnisse hatte, andererseits weite administrative und gericht
liche Tatigkeit ausiibte, dafiir sogar ganz wie seine hellenistischen 
Vorganger besondere Polizisten und sogar Truppen zur Verfiigung 
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hatte, wurde zurn eigentlichen Herm der Domane. Da er sozial zu 
der hOheren Geselischaftsschicht gehOrte und in dieser Hinsicht, wie 
die Bauem des S. B. richtig sagen, mit den Konduktoren, nicht mit 
den Kolonen, eine Einheit bildete, da er nur von seiner Obrigkeit in 
Karthago abhing, welche meistens mit ihm einverstanden war, da er 
endlich sich wohl ofters zu bereichern suchte, so war dieser Herr 
meistens nicht der Beschiitzer, wie er gedacht war, sondern der Be
dranger der Bauern und half dazu mit, die wirtschaftliche Lage der 
Kolonen immer rnehr zugunsten der Pachter herabzudriicken. 

Man sieht, wie sich diese Verhiiltnisse geradlinig aus den helle
nistischen entwickeln: der .A.usgangspunkt ist die Stellung des vO/-ws 
ul())v£xoS, das beabsichtigte Resultat die besonders nahe Beriihrung 
der niederen BevOlkerung mit den Henen, das tatsachliche Resultat 
die Auslieferung derselben an die Willkiir und Habsucht der Beamten 
und Pachter. 1) Denn mogen die Bauern und Bergarbeiter ofters an 
den Kaiser appelliert haben, mogen diese Bittschriften zuweilen in die 
Hiinde des Kaisers gelangt sein, mag der Kaiser meistens die Streitig
keiten zugunsten der Bauern entschieden haben, doch leistete dies 
alies keine Hilfe: denn dies waren Ausnahmen, welche der Regel 
keinen .A.bbruch taten, und die Regel war, daB es bis zum romischen 
Kaiser ein viel weiterer Weg war als sogar bis zu seinen hellenisti
schen V organgern. 

Bedriickend war fiir die Bauem nicht die Verpflichtung, die 
partes agrariae zu zahlen; wir sehen, daB in manchen Gegenden die
selben kaum hoher waren als die iiblichen Bodensteuern der Besitzer 
der stadtischen Territorien; schwer lastete auf ihnen auch nicht ihre 
.A.bsonderung, - denn diese brachte fiir sie manche Vorteile, be
sonders die Befreiung von munizipalen Lasten, - die Bauern stohnten 
unter der Willkiir der sie regierenden Beamten, welche sich besonders 
stark in administrativ-repressiven MaBregeln auBerte. Diese letzteren 
aber kamen immer da, wo die Bauern sich weigerten, die Forderungen 

1) Die spatere Entwicklung fiihrte auch hier zu Resultaten, welche auf
{anend an die Zustande im Ptolemaischen Agypten erinnern und, lage nicht 
eine so lange Zeit dazwischen, als direkte Entlehnung aus dem hellenistischen 
Rechte angesehen werden konnten. Ich meine zuerst die ausschlie.6liche Juris
diktion des comes rei privatae und der rationales derselben tiber die Beamten 
der kaiserlichen Domanen (Beaudouin, Les grands domaines, 183, 2), welche 
die Jurisdiktion des ptolemaischen Dioiketes wiederholt, dann die Erscheinung 
der Domanenbeamten bei den Prozessen, welche die Kolonen fiihran (Beau
do u in, 1. 1. 184 und 186), welche an die ptolemaische Zusammensetzung des Ge
richtshoi'es, welcher die fiskalischen Sachen zu entscheiden hat (oben S. 67if.), 
erinnert. 
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der Beamten zu erfiillen. Meistens waren diese Forderungen un
gesetzlich und bezogen sich auf solche Leistungen, welche schwer 
kontrollierbar waren und von vornherein der Willkiir besonders aus
gesetzt waren: im Osten waren es 6'ttx;ftp,o{, ~c'V£(X, arruQEitn, in Afrika 
hauptsachlich die operae, welche teilweise fiir den Eigentiimer, im 
Grunde genommen fUr das W ohl der Kolonen selbst geleistet wurden 
- ich meine die Erbauung der Befestigungen, der ofl'entlichen Bauten, 
der Tempel und Denkmruer -, teilweise aber als fiir die Wirtschaft des 
GroBpachters zu leistende Arbeiten in den leges vorgesehen und aus
bedungen wurden. 1) Es ist kein Zufall, daB hauptsachlich diese operae 
zu ewigen Streitigkeiten fiihrten: man erinnere sich, daB das ahnliche 
Institut der barstsina seinerzeit besonders driickend von den russischen 
leibeigenen Bauern empfundeu wurde. An sich waren vielleicht die 
wenigen Tage nicht besonders driickend, aber wenn man bedenkt, daB 
dieselben zur heiBesten Arbeitszeit zu leisten waren, daB sie die Kriifte 
des Bauers von seiner eignen Wirlschaft abzogen, daB sie endlich 
unter dem einen oder dem anderen V orwande im Einverstiindnis mit dem 
Prokurator ausnahmsweise, wie es wohl immer gesagt wurde, ver
mehrt werden konnten, so versteht man, welchen HaB diese, vielleicht 
nicht immer ganzlich ungesetzlichen Vermehrungen in den Bauern 
gegen den Prokurator und Konduktor erwecken muBten. Der Wider
stand suchte und fand die im Wesen der Sache liegenden Formen: 
wie die iigyptischen Bauern bei ungesetzlichen oder sie bedriickenden 
Forderungen entweder streikten oder ihre lMu verlieBen, so machten 
es auch die Bauern der romischen Zeit. Der Drohung, seine 18tu zu 
verlassen, begegneten wir, wie oben gezeigt worden ist, im Osten, ein 
Streik war es, was die Prokuratoren veranlaBte, Soldaten in den S. B. 

1) S. dariiber zuletzt die griindliche, oben schon angefiihrte Studie von 
H. Gummerus, Die Fronden der Kolonen (Helsingfors 1906-1907), wo die 
ganze darauf beziigliche Literatur verzeichnet ist. Es ist hochst wahrscheinlich, 
daB die afrikanischen Kolonen auBer den munera ihrer Domane, welche den 
stadtischen munera zu vergleichen sind (Beaudouin, Les grands domaines, 94), 
und der operae auch die fiir den Osten bezeugten allgemeinen staatlichen mu
nera zu tragen hatten. Cber diese allgemein staatlichen munera redet wahr
scheinlich Frontin in der oben angefiihrten Stelle (de contr. agr. 53, 9ff; ich 
mache besonders auf "aut vecturas aut copias devehendas" aufmerksam), die
selben meint auch das Reskript M. Aurels Dig. 50, 1,38, 1 (Beaudouin 1. 1. 
171, 2): item rescripserunt colonos praediorum fisci muneribus fungi sine damno 
fisci oportere atque excutere praesidem adhibito procuratore debere. }Ian er
innere sich, daB die Araguenser sich nur iiber die ungesetzlichen arra"fi t be
klagen. Diese munera meinen auch die vielen kaiserlichen Reskripte der spateren 
Zeit B. z. B. C. Th. XI, 16, 4, C. Just. Xl, 48, 1; Seeck, Gesch. d. Unterg. der 
ant. Welt II, 285ft'. 550f.; Rostowzew, Klio, VI, 257; Gummerus, 1. 1. 59. 
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zu schicken; dies veJ"schweigen zwar die Petenten, aber die ganze 
Sachlage spricht dafiir: gegen die ungesetzIichen Forderungen appeI
lierten die Bauern an den Kaiser, inzwischen aber haben sie sich wohl 
geweigert, dieselben zu erfiillen.1) 

Wir sehen also: bestimmend fiir die Lage der Kolonen in den 
afrikanischen saltus ist ihre Absonderung als eines Standes, einer be
Bonderen sozial und wirtschaftlich abgetrennten Klasse, welche nach 
eigenen, von oben oktroyierten Gesetzen lebt und in besonders nahem 
Verhiiltnisse zu dem allgemeinen Herrn - dem Kaiser - steM. Es 
sind gerade die MerkmaIe, welche fiir uns die Lage der agyptischen 
und kleinasiatischen Staatsbauern charakterisierten. 

Diese abgetrennte Lage direkter Kaiser- bzw. Konigsuntertanen 
wurde vor allem durch die selbstveJ"standliche Exterritorialitiit der 
koniglichen, staatlichen und kaiserlichen Giiter, die Eximierung der
selben aus dem Verbande der stiidtischen Territorien, welcher nach 
der Idee der Seleukiden und der romischen Kaiser das Weltreich 
bilden sonte, geschaffen; diese Exterritorialitiit wurde durch kein 
Gesetz ins Leben gerufen, die Eximierung wurde nirgends direkt 
gesetzlich fixiert, sie entstand von selbst zuerst als Hauptform der 
sozialen und wirtschaftlichen Existenz der nach Komen lebenden 
ostlichen Monarchien, woneben die Stiidte nur Ausnahme blieben, 
dann im Hellenismus als Hauptform in Agypten, als Nebenform, 
welche von den Stiidten je weiter desto mehr verdriingt wurde, in 
dem Seleukiden- und den spiiteren kleinasiatischen Reichen und in 
Makedonien, endlich im Westen und speziell in Italien als Resultat 
zuerst der italischen, dann der Welteroberungen Roms und der 
Schaffung durch die Weltstadt einer ausgedehnten Staatsdomane, 
welche selbstverstiindlich mit dem Territorium einer verbiindeten Stadt 
nicht zusammenfallen konnte. 2) N ur eine N ebenerscheinung war es 

1) V gl. die Inschrift von Gazr-Mezuar C. VIII 14 428, 6: v Jertamur ubi libere 
morari possimu[s. Die allgemein angenommene Erganzung Mommsens domum 
rev Jertamur ist leider nicht die aUein mogliche. Moglich ware es auch con
vJertamur, welche Erganzung den Schliissen von Gummerus (1.1. 45) iiber die 
italische Provenienz der Kolonen den Boden entzieht. Sicher ist es aUerdings, 
<laB die Kolonen mit dem Verlassen des Gutes drohen. 

2) nber die Exterritorialitat der Domanen hier ausfiihrlich zu handein, 
wiirde mich zu weit fiihren. Es ist klar, daB die Exterritorialitat del: X&'QIX 
pIX6ta£,,~ selbstverstandlich ist, obwohl auch das Erscheinen des Konigs a18 
Grundbesitzer in den Stadten natiirlich nicht ausgeschlossen ist. Schwieriger 
ist die Frage iiber die Entwicklung der exterritorialen Domanen in Italien. Der 
ager publicus wurde wohl yom Anfange an nur insoweit als exterritorial behandelt, 
als er zum Territorium keiner der verbiindeten Stadte, spater der Munizipien, 
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dabei, daB auch Privatgiiter, welche als Schenkung und wohl auch 
durch Verkauf aus dem Bereiche der koniglichen und Staatsdomane 
ausschieden, die Exterritorialitiit behielten. Diese privaten Exteni
torialitaten, welche in den ostlichen Monarchien als Uberbleibsel ihrer 
feudalen Struktur zu Hause sind, vermieden die Seleukiden, welche 
vielfach noch mit ererbten Exterritorialitaten der Tempel und der 
feudalen Satrap en ihrer ostlichen Satrapien zu kampfen hatten; unter 
ihnen sollten diese Exterritorialitiiten zu seltenen Ausnahmen werden. 
Durch Schenkungen und Verkiiufe solIte die konigliche Domane nicht 
in private extenitoriale Domanen verwandelt, sondern womoglich 
zugunsten der Stadte geschwiicht werden, wie sie es auch durch 
Griindungen der Untertanenstadte und der militarischen Kolonien 
wurde. Dieselbe Politik trieben mutatis mutandis, wie es das Fehlen 
der Stadte in Agypten mit sich brachte, auch die Ptolemaer. Doch 
hier war das Ziel die Verwandlung des ganzfln Grund und Bodens 
entweder in XW(!fX {jfXO£J..£,,~ oder in kleinere Besitztiimer griechischer 
Art. Dernentsprechend gibt es in Agypten keine eigentliche Exterri
torialitat, insoweit es sich urn ZugehOrigkeit zu einem Stadtterritorium 

gehOrte; rechtlich gehOrt er zum Territorium del' Stadt Rom. Wirklich exterri
torial, also zum Gebiete keiner Stadt gehOrend, ist nul' del' staatliche Landbesitz 
in den Provinzen, zuerst in Sizilien, und wirklich exterritoriale Grundbesitzer 
sind erst die provinzialen Inhaber des ager publicus. Dabei ist es nur natiirlich, 
dall im Laufe der Zeit groJ3ere zusammenhangende Komplexe des ager publicus, 
welche meistens sich im Besitze der Senatoren und ihrer Nachfolger befanden, 
nicht nur exterritorial blieben, sondern auch die Tendenz hatten, sich als se1b
standige Territorien zu konstituieren, was sich in den Zeiten der groBten Elute 
des Senatorenbesitzes auch nach Italien- verpfianzte, und deswegen auch juristisch 
:linert wnrde (Frontin. 35,16; D.11, 4,1,1 Ulp. ad ed.). Die Kleinbesitzer dagegen 
mullten immer die Tendenz haben, sich zu einem kollektiven Territorium zusammen
zuschlieBen: so die stipendiarii in .Afrika, in derse1ben Weise spater die terri
toria legionis. Die eximierten Territorien sind demnach keineswegs in Italien 
heimisch und sind ein Produkt der provinzialen Entwicklung, welche sich an 
die Zustande des Hellenismus angelehnt hat. V gl. dariiber Schulten, Die 
romischen Grundherrschaften, 6 if.; Beaudouin, Les grands domaines, 7 if.; bes. 
17 if. Etwas anderes sind die fundi excepti, ihr Ursprung liegt in den von den 
Stadten einigen Grundbesitzern gegebenen Privilegien, welche so oft durch 
stadtische 'l/J'IllplG/Lu-,;u bezeugt sind. Besonders charakteristisch sind die oben 
besprochenen Privilegien, welche die kleinasiatischen Stadte den Besitzern der 
Zoo!,>" PUGLl.£K1], welche ihlen Landbesitz an das Territorium einer Stadt anschliellen, 
gaben. .Aua diesen Keimen hat sich die Privilegierung des Landbesitzes der 
Mitglieder des senatorischen Standee in spaterer Zeit entwickelt. V gl. auch 
Brugi, Le dottrine giuridiche degli agrimensori rom., Pad. 1897, 296 if. Schon 
Mommsen hat die Inkompatibilitat der spateren saltus mit der inneren Struktur 
des romiachen Staates erkannt (Hermes 15, 396); dasselbe ist aber auch fiir die 
friiheren giiltig. 
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handelt; dagegen kennt Agypten ebensogut wie' Kleinasien Print
domanen als eigene selbstandige Finanzbezirke. 

Aufgebluht sind die exterritorialen Domanen erst spater, erst in 
den Zeiten der romischen Oligarchie, wo sich das romische Reich in 
einen Komplex von Reichen einiger machtiger Familien zu verwandeln 
drohte. Diese Reiche bestanden teils aus Stadten und ganzen Provinzen, 
welche sich in der Klientel einer groilen Familie befanden, teils aus 
ausgedehnten Fliichen italischen und provinzialen Bodens, welche 
aIle fruher zum ager publicus gehOrten und demgemaB stadtisch 
exterritorial waren. 1) Es kam in dieser Zeit keinem in den Sinn, 
nach seleukidischer Art die Einschreibung dieser Territorien in ein 
Stadtterritorium zu fordern: erstens war der provinziale Boden (und 
der italische bis 111) rechtlich ager publicus, auch wenn er sich in 
den Randen der Besitzer, Erb- und Zeitpachter befand, zweitens lag 
es nicht in der Absicht der GroBgrundbesitzer, sich auch nur mit 
einem Teile ihres Besitzes den Gesetzen einer Stadt zu unterwerfen; 
wo es unvermeidlich war, sollte es geschehen, aber auch nur da. 

Das 1. J ahrh. v. Chr. ist eine Zeit richtiger Feudalisierung des 
romischen Reiches, und es ist nicht zu verwundern, daB auf der 'l,wQ(X 

fJ(X(j£),,£,,~ der neuen Reichskonige sich eine Untertanenbevolkerung 
entwickelte, welche von Zeit zu Zeit sich in feudale Heere einzelner 
Familienhaupter verwandelt. DaB dies hauptsachlich in Italien ge
schieht, wie die Geschichte der Burgerkriege zeigt, ist selbstverstand
lich: Italien gab die besten Wehrkrafte; aber die Geschichte der 
Kriege, wie der afrikanische und hispanische unter Casar und der 
sizilische- des Sextus Pompeius, bezeugt, daB es kein Unsinn war, 
wenn der groBte der Teilkonige Roms - Pompeius - sagte, er 
brauchte nur in die Erde zu stampfen, um Legionen zu erzeugen. 
Klienten und Kolonen waren die Untertanen dieser Teilkonige, und es 
ist kein Zufall, daB gerade Afrika und Spanien - die Neulander der 
romischen Kultur - zu Zentren des Widerstandes der Teilkonige gegen 
den Konig, welcher alIein herrschen wollte, den Casar, wurden. 2) 

Spater hat sich das Spiel nicht wiederholt: die politische Macht 
der Teilkonige war nach Pompeius tot, es kampften spater gegen 
die Nachfolger Casars ein Piraten- und Sklavenkonig - S. Pompeius, 
der Senat als Reprasentant der ganzen Vergangenheit Roms, unter 
Fuhrung des Brutus und Cassius, und endlich ein Konig des wieder-

1) VgL M. Weber, Handw. der Staatsw. P, Art. Agrargeschichte, S.149. 
2) Die Zeugnisse dariiber sind allbekannt und Ofters zusammengestellt 

worden; ich verweise beispielsweise auf Bolkestein, De colonatu Romano, 97 ff.; 
Segre, Axch. giur., 46 (1891), 262. 
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vereinigten Hellenismus, der wiedererstandenen Alexandermonarchie, 
gegen Rom als Vertreter des Westens: der letzte Kampf in der Serie 
der mit den punischen Kriegen begonnenen Weltkampfe Roms. 

Mit Pompeius und seinen Kindem wurde das Ideal eines von 
mehreren Konigen regierten Reiches zu Grabe getragen, politisch 
waren die groBen Herrenfamilien tot, aber wirtschaftlich blieben sie 
doch die Beherrscher vielleicht des groBten Teiles des agel' publicus. 
Es war eine groBe Gefahr fiir die V orsteher des romischen Gemein
wesens: denn diese Herren des ager publicus waren zugleich Feinde 
und zwar unerbittliche Feinde des neuen Regime!!. Es galt, sie zu 
vernichten oder wenigstens ihnen ein Gegengewicht zu schaffen. Dies 
Gegengewicht bestand aus der Schaffung einer stark en Domane der 
regierenden Familie, umgeben von Domanen der nachsten Freunde 
dieser Familien und ihrer politischen Anhanger. Schenkungen in 
Agypten, Verkaufe in anderen Provinzen, iibergaben den sich in feind
lichen Handen befindenden Besitz in die Hande der Freunde. All
mahlich aber wuchs daneben der Kaiserbesitz. 

Doch ergab es sich bald, daB der Ubergang der Giiter der Feinde 
in die Hande der Freunde ein echtes Palliativ war: schon die Sohne 
der Freunde konnten zu Feinden werden, und, eine neue Aristokratie 
schaffen, hieB dieselbe in die Bahnen der aIten lenken. Dies er
faSten solche Kaiser wie Tiberius, Kaligula, Klaudius, Nero mit 
voller Klarheit: es war klar und sicher, daB die groBen Besitzer der 
exterritorialen provinzialen Domanen dem Throne nur feindlich sein 
konnten, weil sie auf ihn denselben Anspruch hatten wie seine 
jeweiligen Inhaber. Das einzig Mogliche war in dieser Lage, nicht 
die Territorien der GroBgrundbesitzer einer Stadt zuzuschreiben, 
denn die Kraft der Stadte war in vielen Gegenden erloschen, in 
manchen noch nicht entstanden, und iibermaBig groSe Stadtterri
torien waren auch nicht ohne Gefahr - im Westen waren sie 
sowieso auch ohne die Domanen der senatorischen Latifundisten gro.B 
genug, sondern die Verwandlung dieser Territorien wieder in das, 
was sie urspriinglich waren - in agel' publicus, XWQu /3at1£).£x1}. Diese 
Verwandlung verfolgen auch die oben aufgezahIten Kaiser, und dazu 
dienen ihre groBarligen Konfiskationen, welche sowohl die kaiserlichen 
Giiter wie den ager publicus auBerordentlich vermehren. 

Den neuentstandenen ager publicus aber in den Handen des 
Senates und der Senatorenbeamten zu lassen, ging gegen den ganzen 
Sinn der Tatigkeit der Kaiser. Es war nur folgerichtig, denselben 
mit dem kaiserlichen Boden zu einer administrativen Einheit als 
eigene rationes zu vereinigen. Dies wurden aber erst in dem Momente 
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moglich, wo der Privatbesitz der Kaiser diese seine Eigentiimlichkeit 
verlor, wo er nicht mehr Besitz einer Familie, sondern Besitz des 
princeps als solchen wurde. Solch ein Moment war der Eintritt in 
die Regierung der Flavischen Dynastie. Die Zeiten dieser Dynastie, 
deren Politik die Antonine fortgesetzt haben, bilden eine Epoche in 
der Geschichte der exterritorialen Gater und des Kolonates. 

Mit den Flaviern verschwanden die meisten Privatbesitzer der 
.exterritorialen Domauen - ich sage die meisten, vielIeicht ware es 
richtiger, die groBten zu sagen 1); der ager publicus verwandelte sich 
wieder in das, was er vor der romischen Eroberung war - in die 
XW(J(x {ja6LlL'J(.?J, und diese XWQa {Ja6LlL'J(.TJ mit ihrer Bevolkerung von 
alten, seit Jahrhunderten im Osten darauf arbeitenden {ja6LlL'J(.ol lao~ 

und rEroQrO~ und von neuen in den N euIandern entstandenen Kolonen, 
welche die Bevolkerung der Latifundien je weiter desto mehr bildeten, 
indem sie die Sklaven aus diesen verdrangten, wurde notwendig zu 
einem abgesonderten Organismus, welcher als Reich im Reiche, wie 
fruher die XWQ(X {ja6L1LxTJ in der Seleukidenmonarchie, fiber ellle 
Provinz Yerstreut lag. 

Es galt nun, das Leben dieser xw{!a (JaI1L1L'J(.~ zu regulieren, ihre 
Verhaltnisse und die Verh1iltnisse ihrer Bevolkerung zu ihrem Ober
haupte und seinen Agenten klarzustellen, die Verhaltnisse der ver
schiedenen Schichten der Bevolkerung derselben untereinander zu be
stimmen. Eine besondere Gesetzgebung wurde dringend notwendig, 
ohne eine solche ware alIes in dieser Verwaltung Willkiir. Es waren 
wahrscheinlich die Flavier, welche diese Gesetzgebung lieferten. Sie 
kniipften dabei selbstverstandlich an das schon Vorhandene an: an die 
leges censoriae, welche aber ihrer Natur gemaB nur wenig Hilfe 
brachten, an die V6[LOL 'r:ElroVLXOt, welche in .A.gypten noch immer in 
Kraft blieben, an die lex Hieronica - einen v6pos 'r:Ei..roVL'J(.6s, welcher 

1) Eine Statistik steht una leider nicht zu Gebote, wir mussen una mit 
zufiUIigen Daten begnugen, aber die Grundtendenz geben dieae Nachrichten 
sicherlich ziemlich genau wieder. lch behaupte natiirlich keineswegs, daB damit 
der GroBgrundbesitz als solcher zugrunde geht: es ware notorisch falsch, und 
gerade das Entgegengesetzte entspricht der tatsachlichen Entwicklung, besonders 
in Italien; ich meine nur, daB die Politik der Kaiser' sich in dieser Richtung 
bewegte, und zwar nur auf dem Gebiete des ager publicus; denn innerhalb der 
Gebiete der einzelnen Stll.dte - in Italien wie in den Provinzen - konnten und 
wollten die Kaiser das Wachsen des GroBgrundbesitzes nicht hemmen: die weitere 
Entwicklung des liturgischen Prinz ips in der Stadteverwaltung erlaubte dies 
keineswegs. Und dennoch bemerken wir auch innerhalb der Stll.dteterritorien, 
wie unten zu zeigen ist, dieselbe Tendenz, welche hier ohne wesentliche 
Folgen bHeb. 
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seit J ahrhunderten an die Verhiiltnisse einer romischen Provinz adap
tiert wurde, vielleicht an die uns unbekannten, die Verhiiltnisse Klein
asiens regelnden ahnlichen Gesetze der Seleukiden, Ptolemiier, Attaliden. 

Ein allgemeines, fiir das ganze Reich geltendes Gesetz zu schaffen,. 
war ein Ding der Unmoglichkeit. Jede Provinz hatte ihre Geschichte, 
ihre selbstandige wirtschaftliche Entwicklung, ihre agrarischen Be
sonderheiten, ein schon bestehendes teils Gewohnheits· teils geschriebenes 
Recht. Desbalb muBte die kaiserliche Domiinengesetzgebung sehr zer
splittert werden, und noch mehr zersplittert wurde dieselbe durch die 
gesetzesdeutende Tatigkeit der Prokuratoren: daB aber diese Gesetz
gebung so weit zersplittert war, daB fiir jeden saItus eine besondere 
lex bestand, ist eine moderne, nicht begriindete und sicberlich falscbe 
Hypothese. Als leges saltus konnten die epistulae procuratorum geIten, 
aber sie waren ganz anders gedacht und den Stadtrechten keineswegs 
zu vergleichen. 

J ede Provinz konnte also ihre besonderen Domanengesetze haben; 
ob auch jede eine solche gehabt hat, ist hOchst zweifelhaft: nicht 
iiberall waren so groBe Domiinenbestiinde da, um einen normativen 
vOfLoS u).,rovtUOS zu schaffen. Aber wo groBere Besitztiimer des 
Staates vorhariden waren, da muBte auch ein Gesetz existieren, welches 
dieselbe Bestimmung haben sollte wie die 1. M. und Hadriana, wie 
die I. m. d. 

Ihrem Wesen nach muBten diese Gesetze die N ormen der helle
nistischen VOfLOt u).,roVtuo! wieder ins Leben rufen. Die Verhaltnisse 
waren dieselbenj sollten nun die Beamten und der Kaiser die Er
fahrungen del' Jahrhunderte iiber Bord werfen, selbstandige Elaborate 
an ihre Stelle setzen? Es ist schon an sich kein Zweifel und ist oben 
an vielen Beispielen be wiesen worden, daB es nicht der Fall war: die 
hellenistischen Erfahrungen haben die Domiinengesetzgeber voll aus
geschopft, nur haben sie dieselben an die Zustande der verschiedenen 
Provinzen und der verschiedenen Wirtschaftsbranchen angepaBt. 

Die XWQa {Ja(Jt).,tufJ wurde also durch diese Gesetzgebung definitiv 
zu einem besonderen Korper im Reiche und ihre Bevolkerung zu 
einer bestimmten sozialen Klasse. 

In betreff dieser Klasse verfolgten die romischell Kaiser eine ahn
liche Politik, wie es die der Seleukiden und der letzten Ptolemaer 
war. Sie beabsichtigten diese Klasse in direkte Beziehungen zu ihrer 
Person zu stellen, diese Staatsbauern zu kaiserlichen Bauern zu machen, 
ihre Lage besonders erstrebenswert und gliicklich zu gestalten, um 
sich immer auf dieselben in ihrem Kampfe mit der Aristokratie 
stiitzen zu konnen. Dies ist die PoIitik der romischen Kaiser seit 



Die Kolonen und der Kaiser. 381 

{len Flaviern, del' besten Kaiser des romischen Reiches, del' demo
kratischen Herrscher kleiner Leute. Doch verkehrten sich diese Be
strebungen in ihr Gegenteil. 

Die U rsachen dieser Erscheinung sind noch lange nicht geniigend 
erforscht und bekannt; ich kann mil' nicht anmaBen, sie hier voll
standig zu beleuchten und mache nur auf einige Punkte aufmerk
sam. Die Sonderstellung, welche die kaiserlicben Bauern genossen, 
war fiir den Osten eine Hingst bekannte, mit dem ganzen Leben tief 
verwachsene Erscheinung; fiir die ostlichen Bauern brachte also das 
romische Kaiserreich nur Bekanntes und zum Teil, - abgesehen von 
den Bedriickullgen der Beamten - Erfreuliches mit. Anders im 
Westen. In das KolonenverhiHtnis traten hier teils Italiker und 
Iomische Biirger, was z. B. die coloni des S. B. ausdriicklich hervor
heben, teils freie Volker, von denen lange nicht allen das Kolonen
verhiiltnis von Hause aus bekannt und vertraut war. Mag in Gallien 
.ein vorromischer Kolonat existiert haben, fiir Spanien, Thrakien, sogar 
fiir die einheimische Bevolkerung Afrikas ist so etwas nicht bezeugt. 
Fiir diese war das Kolonatverhiiltnis sogar auf den kaiserlichen Giitern 
eine Verminderung ihrer Rechte, auf welche sie nur notgedrungen 
emgmgen. Die wirlschaftlichen V orteile wogen aber schwerer als 
RechtsverIuste. 

Nun traten die alten Kolonen del' friiheren Privatgiiter, indem 
sie sich unter die leges del' Domanenverwaltung fiigten, zuerst in 
bessere VerhiiItllisse als die, in welchen sie sich auf Privatgiitern be
fanden: sie bekamen nunmehr nur einen dominus, und derselbe war 
auch der Herr· der Stiidte und der Stadter. 1m Laufe del' Zeit stellte 
es sich aber hemus, daB sie statt dieses einen dominus eine ganze 
Reihe domini bekamen statt der friiheren Verpacbter, gegen welchen 
sie Rechtsschutz suchen und fill den konntell, einen Herrn, gegen 
welchen Recht nur bei ihm selbst zu finden war. Solange wirklich 
bei diesen Herren Recht zu finden war, war die Lage der Bauern 
ziemlich gut, aber auch in dieser Zeit konnte der Rechtsschutz 
nicht wirklich effektiv sein: denn, wie oben schon bemerkt wurde, 
war fUr einen Bauer del' Weg zum Kaiser viel zu weit und zu 
umstandlich, urn ihn ofters zu betreten. Die lokalen Vertreter des 
Herrn waren abel' schlimm genug. Mit vollstandiger Umgehung 
der Mittelmiinner war es auch fur die Kaiser nicht moglich und 
wenigstens nicht bequem, die Wirtschaft auf den kaiserlichen und 
Staatsgutern zu fuhren. Zwar ersetzten dieselben die fruher machtigen 
Publikanen durch einzelne Konduktoren und mancipes, zwar waren 
sie gewillt, dieselben in Schmnken zu halten und scharf zu kontrollieren, 
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zwar wurden dieselben meistens nur zu Gefallspachtern und Halb
beamten, zwar fiihrten dieselben nul' selten und lange nicht iiberall 
eine eigene Wirtschaft, aber sie blieben doch fast iiberall bestehen~ 
im Osten vielleicht als reine Gefiillpachter, in Afrika als Pachter des 
ganzen Gutes - Gefallpachter und Bodenpachter zugleich, in den 
Bergwerken teilweise als Pachter dar vectigalia, wohl uberall als 
Pachter der mit dem Bergwerk eng verkniipften technischen Betriebe,. 
in den Steinbriichen als groBere redemptores. 

Diese Mittelmanner bildeten mit den Beamten zusammen, wie 
oben schon bemerkt wurde, eine Oberschicht auf der XWQIX {j1X6£J.£x'fj,. 
wie es auch in manchen Betrieben in der hellenistischen Zeit war,. 
und die Interessen dieser Schicht waren den Interessen der Bauern 
direkt entgegengesetzt. Fiir diese Schicht. waren die Bauern eine 
Exploitationsmasse unter den hellenistischen Konigen wie unter den 
romischen Kaisern, und diesen Exploitationstendenzen wirkliche 
Schranken zu setzen, war fur die bestgewillten Herrscher nicht 
moglich. Dimn die Kaiser muBten auch fiir ihr W ohl sorgen, und 
ohne die Pachter wiirden groBe Territorien unbebaut geblieben und 
wiirde die Eintreibung der vectigalia der Kolonen hochst erschwert 
gewesen sein. 

Es fehIt in der Kaiserzeit nicht an Ansatzen, diese Mittelmanner 
zu umgehen. Wie man in der Verwaltung der tributa und der nicht 
landlichen vectigalia eine direkte Erhebung schafft, so war man be
strebt, die Vektigalienpacht aus der Bergwerksverwaltung zu eliminieren 
und in der Domanenverwaltung soweit wie moglich die Kolonen von 
dem direkten Einflusse· der Konduktoren zu emanzipieren, dieselben 
womoglich aus der Bewirtschaftung des Bodens sogar zu verdrangen,. 
indem man sie durch kleine Bauern, als Okkupanten - wie in den 
Bergwerken - ersetzte. Die Mittel dazu reichte wiederum der Helle
nismus, erstens mit seiner ausgearbeiteten strengen Kontrolle der 
Pachter, zweitens durch die von ihm ausgearbeiteten MaBregeln zur 
Schaffung neuer Kleinbesitzer auf dem ager mdis und derelictus. 

Wir sahen, was fiir eine Sorge den Ptolemaern der ager mdia 
und derelictus bereitete, wir sahen, wie sie die in den griechischen 
Stadten ausgearbeitete 8!Lq)'l)'rEV6£~ an die Verhaltnisse einer Monarchie 
adaptierten, urn das brachliegende Land fruchtbar und steuerbar zu 
machen. Zu demselben Mittel griffen mit einigen Anderungen auch 
die romischen Kaiser, um die Zahl der Steuereinheiten zu vermehren,. 
neues Land zu gewinnen und die extensive GroBwirtschaft der Kon
duktoren, welche das Land zum Teile veroden lieB, durch intensive: 
Kleinwirtschaft der Kolonen zu ersetzen. 



Die romischen Kaiser und der ager rudis und derelictus. 383 

Nicht die "autq;v'fCvo£S allein, wie sie uns die leges Manciana 
und Hadriana schildem, wurde zu cliesem Zwecke in Afrika durch 
die Kaiser in Bewegung gesetzt, wir sehen daneben auch Assi
gnation und Verkauf. Dber cliese letzteren berichten uns einige zum 
Teil neugefundene Inschriften aus der nitheren und weiteren Umgebung 
von Sitifis, also aus dem afrikanischen Neulande Mauretania Sitifensis. 

Eine Gruppe bilden die Inschriften C. V III 8812 (Suppl. p. 1946) 
vgl. 8811 = 20618. Die erste clieser Inschriften lautet: d. n. imp. 
Caes. M. Aurelio Severo Alexandro pio felice Aug. termina[t(iones)] [a]
grorum defenicionis Matidiae aclsignantur colonis Kasturrensibus iussu 
v. e. Axi Aeliani proc. Aug. r( ei) p( rivatae) per Cae(sariensem) Martiale 
agrimesore. Die zweite ist ein Grenzstein zwischen dem territorium 
Aureliese und der ratio privata. 

Die zweite Gruppe wird wiederum durch zwei den oben ange
fiihrten beinahe gleichzeitigen Inschriften gebildet, welche aber nicht 
aus derselben Gegend stammen. Die eine (gef. bei St. Arnaud vgl. 
C. VIII p. 741, 973, 1933) lautet (Bull. arch. du Com. d. tr. hist. 1907, 
CCXXVll vgl. Cagnat, ann. ep. 1907 n. 158): genio Subtabarti I pro sa
lute I imperatorum (Severus, Karakalla, Geta und Julia Domna) Z. 14: 
emtores defensio Inurn Juniianae Saro: ne Pontesis Cammesi I s pro 
secun( da) felicitate I fecerunt I curante . .. vgl. die Inschrift aus Ba
hira (Pascal): termines defensi I onis rationis pri I vati dd. nn. I Augg. 
(Bull. arch. du Com. d. tr. hist. 1908 C. r. d. seances Mars p. XII; Cagnat, 
ann. ep. 1908 n. 154). 

In allen diesen Inschriften stehen wir VOl' ausgedehnten kaiser
lichen Besitztiimern, welche zur ratio privata gehoren. Die erstere 
diesel' Domiinen war fruher Besitz del' Matidia. In beiden Gruppen 
werden diese Domiinen in ungewohnlicher Weise durch definitio (die 
Lesung scheint nach del' Revision Cagnats sicher zu sein und 
deswegen nicht in defensio zu iindel'll) und defensio bzw. defensiones 
bezeichnet. Was bedeuten nun diese termini? Definitio ist bekannt
lich ein terminus technicus der agrimensorischen Sprache (s. Index zu 
den Agrimensoren s. v.), in den Glossarien wird das Wort (Glossae 
emendatae p. 313) durch oQ£oI-£OS, 7tEQ£OQUJI-£0S, cj£OQU1/LOS iibersetzt. 
In unserer Inschrift kann das Wort, welches in ungelenker Weise mit 
terminatio kombiniert wird, nur das "abgegrenzte, in seinen Grenzen 
festgestellte Land", also eineu abgegrenzten saItus bedeuten. Das Wort 
defensio gehort auch zur technischen Sprache del' Agrimensoren: sibi 
defendere (s. Index s. v.) heiBt "fiir sich in Anspruch nehmen", "sein 
Eigentums- oder N utzungsrecht auf ein bestimmtes Terrain gerichtlich 
verteidigen" natiirlich im Wege des Vermessens der fraglichen Grund-
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stUcke. 1m mittelalterlichen Latein ist das Wort (s. das Worlerbuch 
von Ducange s. vv.) gleichbedeutend mit defensa und bedeutet in 
vielen Urkunden der verschiedenen Lilnder ein terminiertes, abge
grenztes Grundstiick, meistens pratum oder silva, seltener das beackerte 
Feld, welches Bfters als Jagdrevier angesehen, fiir den Besitzer allein 
reserviert wurde (ital. bandita). Naher zu der agrimensorischen 'fer
minologie steht die Glosse (C. Gl. II, 40, 29): defensa -- lrj£Ov. s,,&
xf}.ftiv, wobei lrjtov sicherlich (Glossae emend. p. 312) aus Verwechshmg 
mit defrensa entstanden ist, i,,8t"f}~Hv aber eben defensum d. h. fiir 
sich vindiziertes Land bedeutet. Da infolge der defensio das Land 
natiirlich terminierl wurde, so erscheint defensio als konkreter Begriff 
wohl gleichbedeutend mit definitio. Eines konnen wir aus der tech
nischen Bedeutung des W ortes im 1\1 ittelalter auch fiir das Altertum 
in Anspruch nehmen, namlich, daB die defensio bzw. definitio meistens 
nicht Acker-, sondern Wald- und Wiesenland, welches auch im Alter
tum bes. in Afrika als J agdland benutzt wurde, also silvestria und 
palustria der 1. Hadriana, die subseciva der 1. Manciana, den ager rudis 
bedeutet. Dieser ager rudis bildet aber als defensio bzw. definitio 
selbstandige, abgegrenzte und terminierle Territorien, all10 etwas, etwa 
dem urspriinglichen saltus Gleichbedeutendes. 

Deswegen kann ich nicht mit Schulten (Arch. Anz. 1909,225) 
annehmen, daB defensio in unseren Inschriften das der Okkupation 
nicht freistehende Herrenland bedeutet, denn das Herrenland ist die 
mittelalterliche villa mit ihrem territorium, das Ackerland, die defensio 
aber im Gegenteile der ager rudis. lch denke mir eher die defensiones 
und definitiones als groBere Komplexe von silvestri a und palustria, 
welche in den Neulandern, wie Mauretanien, als groBere Stiicke ter
miniert und als Einheiten, als ganze Territorien behandelt wurden. 
Diese defensiones waren als solche Einheiten z. T. vergeben, z. T. von 
der kaiserlichen Administration ausgenutzt. 

In ihrer Sorge urn das unbebaute Land in Mauretanien parzel
Heren nun dieses Land die kaiserlichen Agrimensoren und vergeben 
Qder verkaufen es die kaiserlichen Prokuratoren an kleine Besitzer, 
teils coloni eines wohl angrenzenden Kastells, teils einheimische oder 
ans der benachbarten Provinz eingewanderte Kaufer. 

Wir bekommen demnach ein lehrreiches Bild der Besiedlung 
einer unbebauten Gegend. Wir sehen, daB die Kaiser danach trachten, 
das Land nicht nur durch die GroBpacht und die Verschenkung bzw. 
den Verkauf an groBe Besitzer, was iibrigens, wie der Fall Matidias 
zeigt, auch nicht ausgeschlossen war, zu kultivieren, sondern es im 
Wege der kleinen Emphyteuse fiir die Kultur zu gewinnen. 
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Leider sagen uns unsere Urkunden nicht, auf welche Bedingungen 
hin der Verkauf und die Assignation geschahen, ob hier die Normen der 
1. Manciana und Hadriana in Kraft bUeben oder neue gesetzliche Vor
schriften das Geschaft regulierten. Auch erfahren wir nicht, ob die 
emptores und coloni verschiedene Rechte erwarben, die einen coloni 
blieben, die anderen zu richtigen possessores, den agyptischen l!Jw,,'t'tj
p,OVES wurden. Es ist abel" hochst wahrscheinlich, daB die coloni und 
emptores eben die Mittelstelle zwischen Kolonen und Possessoren ein
nahmen, welche die lex Hadriana nach dem Vorbilde der Manciana 
fiir ihre Briider in der Proconsularis schuf. Es ist gar nicht daran zu 
denken, daB man ahnliche Prozesse in zwei benachbarten Provinzen 
ganz verschieden behandelte. 

Wir mussen also annehmen, daB sowohl die emptio wie die assi
gnatio neue Territorien, neue saltus schufen und daB die Bevolkerung 
dieser saUus sich ebenso dem Gesetze und den Prokuratoren zu unter
werfen hatte wie die BevOlkerung der saltus im Bagradastale. 

Rochst wahrscheinlich ist es deshalb, da.B die partes agrariae der 
neuen Bauern in derselben Weise an Konduktoren verpachtet wurden, 
wie die partes in dem Bagradastale, mit dem einzigen Unterschiede 
vielieicht, daB die neuen Konduktoren hier zu dem wurden, was die 
kaiserliche Administration aus den alten zu machen trachtete - nam
lich zu richtigen Gef!ilispachtern. In dieser Ansicht werde ich da
durch bestarkt, daB wir eben in der Mauretania Sitifensis eine In
schrift haben, welche ,einen conductor erwahnt (C. VIII 20210 aus H-r 
el Abiod), und daB wir in Numidien einen T. Flavius Felix conductor 
quintarum (C. VIII 17841) treffen (vgl.Nov. Val. III 8,1,2 als Einkiinfte 
der domus pietatis nostrae vel necessitudinum, s. meine Staatspacht 
S. 441-113 Anm. 233). In diesen quintae ware ich geneigt, die pars 
agraria, welche unsere Neuansiedler zu bezahlen hatten, zu sehen: es 
war nur gerecht von diesen weniger als von den colGni des Bagradas
tales zu fordern. 

Sind nun meine Ausfiihrungen richtig, so sehen wir, daB auch 
die Ansiedler in den N eulandern die Schicksale ihrer alteren Briider 
teilten und wie sie am Ende der Willkiir der Beamten und der Pachter, 
der Unterwerfung unter das kaiserliche Gesetz preisgegeben wurden. 
Auch sie wurden zu richtigen Staatsbauern. 

Man sieht also, wie machtig der Zug war, welcher sich als Ziel 
die Forderung des Kleinbesitzes setzte und diese Art der Kolonisation 
der Kolonisation durch Initiative der GroBgrundbesitzer vorzog. DaB 
dieser Zug nicht fiir Afrika allein charakteristisch ist, bezeugen manche 
uns zufallig erhaltene N achrichten. rch meine vor allem die bekannte 

R 0 s tow z e w: Geschiohte des r(\m. Kolonates. 25 
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Nachricht Dios (68, 2, 1), wonach Kaiser Nerva groBe Landereien. 
wohl in Italien, erwarb, um sie den navv nsv'Tj(J£ "twv' ProfLcdrov zu 
verteilen. Ioh erinnere wei tel' an die Verkaufe del' Hipparchischen 
Domiinen im Gebiete von Athen, deren Kaufer eine Ausnahmestellung 
in bezug auf den obligaten Olverkauf, wie ihn Hadrian geordnet hat, 
genossen (s. J. G. III, 38); man darf daraus schlieBen, daB die Giiter 
dieses GroBvaters des beriihmten Sophistes Herodes Atticus nicht so
fort nach del' Konfiskation, sondern erst unter Trajan oder Hadrian 
yom Fiskus und zwar an mehrere Personen, also an Kleinbesitzer, ver
kauft wurden. In dieselbe Reihe gehOl't auch die beriihmte, von 
Dittenberger publizierte und trefflich ergiinzte und kommentierte 
Inschrift von Thisbe. 1) 

Diese Inschrift ist bekanntlich ein v6/Log nro).:f}T:t"og, welcher sich 
auf den Verkauf del' beackerten Landereien del' Stadt Thisbe bezieht. 
Del' Verkauf9) ist hier mit der Okkupation verbunden und geschieht 
ganz in denselben Formen, wie wir es in Agypten gesehen haben. 
Der Kaufer soil den Stadtmagistraten von seinem Wunsche, das Land 
zu okkupieren, durch ein ptpUov Kunde geben.S) Das P,PUov ent
halt die Pachtofi'erte, d. h. die Hohe des von dem Kaufer zu er
legenden q;6~og und die Qualifizierung des Grundstiickes. Alles Uhrige 
war in dem v6/Log nroA.'Tj"t'x6g angegeben, wohl auch der Kaufpreis, 
wenn iiberhaupt einer gefordert wurde.') De~ v6/Log bestimmte auch, 
daB die Grundstiicke nul' an den verkauft werden durften, welcher 
sich verpflichtete, das Grundstiick zu bepflanzen (Q;VT:liVf1rtt), und daB 
del' Okkupant fiinf Jahre lang keinen Zins zu erlegen hatte.5) Es 
wurde auch angegeben, daB das okkupierte Grundstiick nicht groBer 
als ein bestimmtes MaB werden durfte.6) Sehr bezeichnend ist es, 
daB nur die Biirger der Stadt zu diesen Kaufen zugelassen wurden. 
Falls del' Okkupant seinen q;6(log nach den fiinf Ateliejahren piinktlich 

1) Dittenberger, Ind. schol. Hall. 1891; J. Gr. IX 2226 cf. p. 748. Dber 
das Gesetz s. auBerdem Beaudouin, Les grands domaines, 264ff.; Mitteis, 
Zur Geschichte der Erbpacht, 8; J. Borozdin, Bemerkungen zur griechischen 
Emphyteusis Hermes 1909, 130f. (russisch). 

2) Dati es sich um Verkauf handelt, bezeugen die Verba p.e1:anroJ..ei'll, 
n£n(ltXl5ltet'll, n(llal5,fta£, welche den Akt des Wiederverkaufes und des Wieder
kaufes bezeichnen; daB es andererseits, wie in der 1. m. d., Okkupation ist, sagen 
klar die Ausdriicke J..aPth'll, xa1:aJ.apth'll, womit der Kitufer-Okkupant bezeichnet wird. 

3) Fr. A, Z. 1-6. 
4) Fr. B, 15 wird der Preis (n£,,~) nur fur den bepflanzten Teil des wieder

verkauften Grundstiickes gefordert. 
5) Fr. EB. 
6) J.al£pavb;ro BE [ci noJ.el]-c7j!; gXMfO!; ,,~ nUo'll nU,ft(lm['II] ... EB, 18. 
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erlegt, wird er als erblicher Besitzer des Grundstiickes angesehen: er darf 
es verpfiinden und testamentarisch vermachen, wohl auch verkaufen, 
aber nur an die Mitbiirger, die ~EVO£ sind vollstandig ausgeschlossen.1) 

Es ist klar, daB wir hier und in Agypten vor einem und dem
selben Rechtsgeschafte stehen. Das Datum unserer Inschrift (nicht 
vor Traianl) aber und der Umstand, daB unser v6l-toS von einem romi
schen Magistrate herriihrt, verbietet es, ohne weiteres anzunehmen, daB 
wir es hier mit den altiiblichen N ormen der griechischen stadtischen 
Emphyteuse zu tun haben. An dem griechischen Ursprunge der 
ptolemaischen ~cx";CXCPV";liV6£S zweifle ich natiirlich nicht; damit ist aber 
nicht gesagt, daB die Thisbaische CPV";CV6£S, welche mit der von 
Heraklea lange nicht in allen Punk ten iibereinstimmt, nicht von der 
in den ostlichen Monarchien geltenden Praxis beeinfluBt wurde. 

AuBer dieser Ubereinstimmung mit den hellenistischen N ormen, 
welche vielleicht von den romischen Magistraten herriihrt, sind fiir 
uns vor allem folgende Details wichtig. Erstens, daB unser v6p.os 
von einem romischen Beamten diktiert wird, woran der Anfang, die 
Formel En' El-toi'J rliOJQrOVl-tEVOJV und die ausdriickliche Erwahnung 
des Prokonsuls Ge Jminius Modestus in dem folgenden Briefe nicht zu 
zweifeln erlaubt. Ein romischer Beamter, welcher sich in die Ver
teilung und Exploitierullg des stadtischen Grundbesitzes einmischt 
und bindende Normen diktiert, kann uns natiirlich im II. Jh. n. Chr. 
nicht befremden, lehrreich ist aber, daB er mit seinen V orschriften 
einen ganz bestimmten Zweck verfolgt. Diesen Zweck erschlieBe ich 
aus den Worten .,;aw En' El-toi'J rcOJQrOVl-tE1/OJV und der V orschrift, daB 
die okkupierlen Grundstiicke nicht groBer als eine bestimmte Plethren
zahl werden durften. Die Kombination dieser zwei Angaben erlaubt 
es, zu vermuten, daB das Gesetz sich die Hebung der intensiven Klein
wirtschaft auf Kosten der extensiven GroBwirtschaft zum Ziele ge
setzt hat, dasselbe Ziel also, welches wir auch aus dem Hadrianischen 
v6l-tog in Athen herausgelesen haben.l!) Denn auch dort werden die 
Erleichterungen fiir die Kaufer der Hipparchischen Grundstiicke erst 
verstandlich, wenn wir vermuten, daB diese Erleichterungen die inten
sive Bewirtschaftung der Grundstiicke als Olhaine durch kleine Wirte 
anstrebten. Nehmen wir hinzu, daB Hadrian sich iiberhaupt in die 
innere Wirlschaft der griechischen Stadte vielfach einmischte S), so 

1) Fl'. D. 
2) Mit Mitteis 1. 1. anzunehmen, daB das okkupierte Land brach lag, was 

eigentlich das Natiirlichste ware, verbietet der Ausdruck YEfJJ(!yovpi1l0J11. Viel
leicht aber darf man diesen Ausdruck nicht prassen. 

3) S. bes. den Hadrianischen Brief aus Piraus, welcher sich auf den 
25* 
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ware es vielleicht nicht zu gewagt, auch die Inschrift von Thisbe 
in seine Zeit zu datieren, besonders da die sprachlichen Eigentiim
lichkeiten, welche die Inschrift aufweist, nicht solcher Art sind, daB 
sie mit der Schreibweise der Hadrianischen Zeit inkompatibel waren. 
Die Tendenz des Gesetzes allein kann aber fur die Datierung nicht 
entscheidend sein: denn wir sahen, daB die Bevorzugung der inten
siven Kleinwirtschaft lange Zeit der leitende Gedanke der kaiserlichen 
Agrarpolitik war. 

Charakteristisch ist auch, daB das Gesetz die Okkupation nur den 
Stadtburgern erlaubt. Man sieht, die Not ist noch nicht so groB 
wie in EubOa schon im I. Jahrh., wo man gezwungen ist, auch die 
Fremden zuzulassen, obwohl unter schwereren Bedingungen (Dio 
Chrys. VII § 36f., vg1. E. Meyer, Kleine Schriften, S.165f.). Die 
V orschrift erinnert sowohl an die 1. m. d. von Vipasca, wo der Kaufer 
des puteus nur ein Kolone des Metallum werden durfte, wie an die 
Erlaubnis der 1. M., welche die Okkupierung der subseciva nur den 
innerhalb des fundus W ohnenden erlaubt. Man merkt hier uberall, wie 
streng man an den Grenzen eines Territoriums festhielt und Wle Ull

gem man eine doppelte iota zulieB.l) 
Man sieht also uberall, sowohl in der Bewirtschaftung del' Do

manen wie in dem Beeinflussen der stadischen Wirtschaft einen 
starken Zug, welcher die Interessen der klein en Leute in Schutz 
nimmt und die Wirtschaft des Staates auf dem direkten Verkehr des
selben mit den kleinen Kontribuenten zu basieren trachtet. Man 
sieht, wie man geneigt ist, in der notwendigen Erweiterung des 
kultivierten Bodens und der Wiedergewinnung des verCideten, wo es 
nur moglich ist, an die Krafte der kleinen Leute zu appellieren und 
die groBen Kapitalisten zu vermeiden. 

Und doch lauft dieser Erscheinung eine viel machtigere, welche 
trotz des Willens vieler Kaiser auf das wirkliche Leben wirkt, ent
gegen. 

Denn je we iter sich der romische Staat entwickelt, desto groBer 
werden seine Note. Das romische Reich wuchs politisch so schnell, 
daB die kulturelle und wirtschaftliche Entwickelung mit diesem V or-

Zwischenhandel mit Fischen bezieht (A. Wilhelm, Jahresh. d. ost. !nst. 1909, 
146 ff.), vgl. W. ·W e b er, Untersuchungen z. Gescb. des Kaisers Hadrian, 165. 

1) Ahnliche Erscheinungen in Agypten sind schon oben hervorgehoben worden, 
hier mache ich besonders auf C. Th. 11, 29, 6: nee quisquam eas (metrocomias) 
vel aliquid in his possidere temptaverit exceptis convicanis a quibus pensitanda 
pro fortunae condicione negari non possunt. V gl. dazu die trefflichen Aus
fiibrungen von Zulu etas De patrociniis vi corum, Vinogradoffs Oxford studies 
in social and legal history, Oxford 1909, 26f. und passim. 
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wartsschreiten nicht Schritt halten konnten. Auf wenige wirklich ent
wickelte Territorien des Ostens una Westens, wie Italien, Griechen
land, einige Teile Kleinasiens, Agypten, eini ge Teile Syriens und 
Mesopotamiens, vielleicht auch Gallien und teilweise Spanien und 
Afrika, kamen kolossale Strecken bar barischen Landes, welches, urn 
mit dem iibrigen Reiche ein Leben leben zu konnen, urn nicht nur 
Ballast, sondern wirklicher Reichsteil zu werden, kolossaler kolonisa
torischer Krafte und kolossaler Mittel zur Beschiitzung und zur 
Kulturbarmachung bedurfte: man denke nur an ein geregeltes Wege
und Grenzensystem mit den Wallen und Befestigungen, man denke 
an das Heer! . Man stelle sich die kolossale Arbeit vor, welche in 
den Donauprovinzen, in Germanien, in Britannien, in den inneren 
Teilen Spaniens, im siidlichen und westlichen Afrika, im Pontos, 
Kappadokien und dem nordlichen Syrien zu leisten war und welche 
hauptsachlich durch die romischen Soldaten fast ohne Hilfe seitens 
der einheimischen Bevolkerung, welche, gering an Zahl und niedrig 
in d.er Kultur, durch die Soldaten, Beamten und negotiatores in das 
geregelte wirtschaftliche und kulturelle Leben erst allmahlich hinein
gezogen werden muBten, auch geleistet wurde! Die sinkende natio
nale Kraft des Hellenentums und der Italiker reichte dazu nicht aus, 
und wurde direkt durch die N euHinder ausgesogen. Auch die wirt
schaftlichen Krafte waren der Aufgabe nicht gewachsen. Das Reich 
muBte verarmen, weil von den wirtschaftlich entwickelten Teilen des
selben zuviel gefordert werden. muBte. 

Dies ist die Ursache, warum der Steuerdruck sich immer ver
scharfte, weshalb das Liturgiewesen sich immer weiter entwickelte, wes
halb die Kraft der Kulturteile des Reiches immer mehr sank. Wie 
Griechenland nach Alexander vom Osten ausgesogen wurde, so wurden 
Italien und der Osten selbst von dem barbarischen Westen wirtschaft
lich und kulturell allmahlich verschlungen. 

Das romische Reich als Reich bedurfte dementsprechend haupt
sachlich zweier Dinge: vor allem eines geregelten Budgets, welches 
immer wuchs, d. h. einer piinktlichen Steuereintreibung ohne Riick
stande, zweitens der weiteren Ausdehnung des steuerpflichtigen Terri
toriums, der Urbarmachung des Bodens, der Vermehrung der Steuer
einheiten. Jede neue Zenturie war fiir den Staat ein Gewinn, desto 
mehr noch jede Verodung einer Zenturie ein unermeBlicher Verlust. 

Eine richtige Steuereintreibung ohne Mittelmanner war aber ganz
lich unmoglich. Wer sie auch sein souten - Dekurionen, Beamte, 
Pachter -, Mittelmanner und zwar verantwortliche liturgische, d. h. 
mit ihrem Vermogen haftende, brauchte man doch: so war schon 
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einmal der antike monarchische Staat gebaut. Gingen die Steuern 
nicht piinktlich ein, so muBte man, wie das Beispiel Agyptens zeigt, die 
Zahl der verantwortlichen Liturgen vermehren. Um den Staat als 
Welt staat und Kulturstaat zu erhalten, muBte man die besten Teile 
der Bevolkerung aussaugen und dam it den Staat verwildern. 

Dies ist eine der Ursachen, warum die Konduktoren nicht aus
starben, weshalb sie sogar immer notiger und notiger wurden. Je 
scharfer die Kontrolle ihrer Zahlungen wurde, desto nachsichtiger 
muBte man gegen ihre Ubergriffe den Kolonen gegeniiber werden; 
je mehr man Geld brauchte, desto mehr muBte man die Kolonen 
den Pachtern ausliefern; denn sonst lief man Gefahr, keine zu :linden, 
und Gewalt nutzte in dieser Sphare nur wenig. 

Die zweite Sorge war die Vermehrung des steuerbaren Landes, 
die Urbarmachung neuer Landereien und die Beschiitzung der alten 
vor Verodung. 

Wir sahen, wie die Kaiser des I. und II. Jahrhunderts die 
kleine Kolonisation, die Okkupierung des Bodens durch kleine Bauern 
begiinstigten. Da aber die Lage der Okkupanten notwendigerweise 
nicht brillant werden konnte, so fiihrte dieser Weg nur sehr langsam 
vorwarts, der Weg riickwarts war aber in den stark bedrangten 
Gegenden wie Agypten viel breiter. Dazu gelangten in die Hande 
des Staates mit seinem Fortschreiten im Osten und Westen Europas 
und im ostlichen Kleinasien je weiter desto groBere Strecken un
bebauten kulturfahigen Bodens, welcher, einmal in den Handen des 
Staates, zu seiner Benutzung als neue Steuereinheit lockte. 

Die Krafte der klein en Bauern, diese gewaltigen Strecken staat
lichen Landes mbar und steuerbar zu machen, reichten bei weitem 
nieht aus: man bedurfte VOl' allem Kapitalien, um dieses Land urbar 
zu machen. 

Die kleine Kolonisation versagte, man griff zur GroBkolonisation, 
welche nie ausgestorben war und auch gleichzeitig mit der Klein
kolonisation geiibt wurde. 

Es ist demgemaB kein Zufall, wenn hauptsachlieh seit dem dritten 
Jahrhundert die PrivatgroBwirtschaften auf dem staatlichen Boden 
wieder zu wachsen anfangen, und zwar auf die uns schon bekannten 
Arten - durch Verkaufe und Verschenkungen, emphyteutische und 
einfache Erbpacht, Zeitpacht. Es entstehen damit neue Latifundisten, 
welche auf ihren ihnen yom Staate und yom Kaiser vergebenen 
Landereien mit verschiedenen Rechten wirtschaften. Diese Rechte 
sind folgende: das ius privatum dempto canone - die alte rii tv 
O(jJ~:lIiI}; das ius privatum salvo canone - der iriihere agel' privatus 
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vectigalisque, die I'fi lo£ox:rrrrog, das ius emphyteuticum - tlie.Erb
pacht mit Kulturpfiicht, welche besonders durch die Erlaubnis, groBere 
Strecken verlassenen und brachliegenden staatlichen Bodens zu okku
pieren, wie sie uns durch die bekannte Stelle Herodians bezeugt istl), 
entstanden; das ius perpetuum - die einfache Erbpacht des kultur
fahigen Bodens, wie sie uns flir das hellenistische Agypten bekannt 
ist; endlich die Zeitpacht - der uns bekannte Konduktorat und 
Manzipat auf kaiserlichen und staatlichen Giitern, wie wir ihn durch 
.die Urkunden des I.-II. Jahrh. kennen; diese letzte Form hat die 
naheliegende Tendenz, sich in eine Erbpacht zu verwandeln. 

Ich kann auf aIle diese Rechte hier des naheren nicht eingehen, 
.dazu mliBte ich eine selbstandige weite Untersuchung fahren, und 
begnlige mich deswegen mit einigen Bemerkungen. 2) Es ist erstens 
klar, daB das ius perpetuum und emphyteuticum - die beiden Formen 
der Erbpacht - sich je weiter desto mehr einander nahern muBten: 

1) Herod. IT, 4, 6: 7tc,l<o't'ov fl-Sv yCr.Q na6cI.V 't'~v )IIX't" 'Iut'Ucw nat ~v 't'oiS 

J,m7tois M.fJ'vE6LV &YE.hQY1]'t'ov 't'E x(xi :rraVUtna61V 01J6av ttQYov f7tS't'QE1{lEv 0 7t 6 61] V H S 

flOV1.E't'at nat ~vva't'at El xaL ~a6t1.{OlS n't'fjfl-a Ef1J na't'al.afl-~aVE£'lI f7ttfl-E1.1]

.rtivn 't'E na/. YEOlQY1)6aVn 8Ea7to't'rJ Elvat. PrinzipieH ist die MaBregel des Pertinax 
nicht neu: denn auch friiher war die Emphyteusis des brachliegenden und ver
lassenen Landes erlaubt und geubt, sowohl auf den kaiserlichen Gutern, wie 
die afrikanischen leges bezeugen, wie auf den stadtischen Territorien, wie die 
Beispiele von Thisbe, Athen und Euboa zeigen. Das Neue ist erstens, daB die 
Verordnung fiir das ganze Reich gilt und Itali€n, wo der Verfall der Landwirt
Bchaft schon durch die oben erwahnte MaBregel Nervas genugend bezeugt ist 
und durch die Briefe des Plinius und die Alimentartafel bestatigt wird, mit ein-
13chlieBt, zweitens und hauptsachlich, daB nunmehr die Okkupation durch keine 
Maxima der zu okkupierenden Grundstucke gehemmt wird. Denn das, was wir 
in Afrika und Griechenland sahen, war ausschlieBlich Begiinstigung der kleinen 
Emphyteuse, del' Emphyteuse der Kolonen, jetzt wird ausdriicklich verordnet: 
07t061]V 't'tS ~OV1.E't'at nat ~vva't'at. Man kehrt also zu der Praxis del' groBen kapi
talistischen Okkupation Italiens zuriick und macht die Pforten vor der kapi
talistischen GroBwirtschaft breit auf. Neu ist endlich auch, daB dieser Okku
pation auch die kaiserlichen nt:1)fl-a't'a - del' friihere Hort del' Kleinwirtschaft 
und kleiner Emphyteuse - preisgegegeben werden. Es scheint danach, daB die 
freie Okkupation auBerhalb des kaiserlichen Grundbesitzes, besonders in den 
stadtischen Territorien, auch friiher ublich war, jetzt wird ihr auch das kaiser
Hche Land, die x.hQa ~a6£l.o(.1), ge6fi'net. In diesem Sinne ist die MaBregel Per
tinax' wirklich eine Fortsetzung der Gesetze des Hadrian, aber mit einer ganz 
anderen, und zwar der entgegengesetzten Tendenz. 

2) Ich verweise fiir aHe Einzelheiten auf die lichtvollen Ausfiihrungen 
Mi tteis', Zur Geschichte del' Erbpacht im Altertum, Leipzig 1901, und auf die 
daselbst angefuhrte Literatur, aus welcher ich die besonders wichtigen Erorte
l'ungen von His, Die Domanen der romischen Kaiserzeit, Leipzig 1896, und von 
Beaudouin, Les grands domaines dans l'empire romain, p. 250-:l97 hervorhebe. 
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einmal beackert odeI' bepflanzt, wurden die emphyteutischen Liindereien 
zu richtigen Erbpachtliindereien, den agri vectigales des klassischen 
Rechtes. An sie niiherte sich auch die Zeitpacht, denn es lag im 
Interesse des Staates, sobald die Frage del' richtigen Bezahlung del' 
Steuer an die Oberfliiche trat und sobald die Erbpacht gang und 
gabe wurde, die Zeitpacht in praxi als Erbpacht zu behandeln. Da
mit entsteht die entscheidende Bedeutung, welche fiir das III. und 
die folgenden Jahrhunderte die Erbpacht spielt. 

Nun abel' fragt es sich: warum griff man nicht nul' zur Ver
iiu1.\erung del' bracbliegenden Liindereien, sondern auch zur Vergebung 
del' kuIturfahigen, mit Kolonen schon bevolkerten Strecken? Weshalb 
begiinstigte man eine Form, gegen welche im 1. und II. Jahrh. so 
heftig gekiimpft wurde? 

Die Antwort darauf geben die hellenistischen Lander. Wir sahen 
in .Agypten, daB neben del' "aT:atpVT:Evl1tS es seit del' Ptolemruschen 
Zeit gebriiuchlich war, die brachliegenden Landereien durch zwangs
weise Annektierung an bebaute Landereien auszunutzen. In .Agypten 
geschah es in del' romischen Zeit durch die zwangsweise Aufbiirdung 
del' Bebauung de~ agel' rudis und derelictus an die Besitzer del' an
liegenden Strecken des kultivierten Bodens. Wir sahen, wie in del' 
romischen Zeit diesel' Modus in .Agypten um sich griff und Wle 
wenige Besitzer von del' erwahnten Last frei waren. Bei del' Be
sprechung diesel' Verhaltnisse wies ich schon darauf hin, daB wir VOl' 

den Anfiingen del' spatromischen iunctio, del' 8n:t~O).:f}, stehen. 
Diesel' Brauch biirgerte sich je weiter desto mehr auch im 

iibrigen Reiche ein. Zwar besitzen who ausfiihrliche Nachrichten 
dariiber erst aus del' spiiteren Zeit, abel' Ansiitze dazu sehen wir 
schon im n. und III. Jahrhundert. Ich erinnere zuerst an die in 
del' A. 1. H. erwahnten Teile del' saItus Domitianus und Lamianus, 
welche an den saltus Thusdritanus angeschlossen wurden (II,3ft'.). Da1.\ 
es sich hier urn brachliegende Liindereien handelt, ist nach dem Tenor 
del' ganzen Verordnung klar, daB abel' dabei nicht einfach an die an 
den s. Thusdritanus benachbarten Landereien del' zwei genannten 
saItus zu denken ist, erhellt schon aus den bestimmten Ausdriicken 
iunctae und del' Unertraglichkeit del' Annahme, daB damit nicht ganz 
bestimmte, fest abgegrenzte Liindereien gemeint wiiren; dasselbe be
weist auch das Erscheinen dieses Ausdrucks in einer Urkunde, weiche 
auf die Geltung eines Gesetzes Anspruch erhebt. Es ist also kIaI', 
daB an den gut bebauten saltus Thusdritanus bestimmte Teile del' 
brachliegenden Liindereien del' beiden genannten saItus im administra
tiven Wege angeschlossen wurden; es wurde dadurch eine Pacht-
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einheit gebildet, welche dem Piichter des saItus Thusdritanus zur 
Last fiel. 

Nach dem oben Ausgefuhrten ist es klar, daB ahnliche Falle in 
Afrika im I.-III. Jahrh. nicht besonders haufig sein konnten: vor
laufig hatte man keine Veranlassung, wie in Agypten, zur GewaIt zu 
greifen und den groBeren stiidtischen und nicht stadtischen Possessoren 
zwangsweise unbequemes Land aufzuburden. Noch im III. Jahrh. 
gibt es Krafte, welche bereit sind, die brachliegenden Landereien mit 
ihren Handen zu beackern und dafur sogar dem Staate Geld zu 
bezahlen. 

Allmahlich wird es aber auch in Afrika anders. Es scheint 
wenigstens, daB die kaiserli('hen Verordnungen, welche seit dem 
IV. Jahrh. erscheinen, sich auf aile Teile des Reiches oh11e Unter
schied beziehen, Verordnungen, deren Sinn war, die Praxis, welche 
sich in Agypten eingeburgert hat, auf das ganze Reich anzuwenden. 

Man vergleiche nur die oben erlauterten agyptischen Normen 
mit den bekannten Stellen des C. J. uber die E1t£{jO).~ und per
aequatio im IV. Jahrh. (Mitteis, Erbpacht, 64f. (C. I. XI, 59 (58), 
1-6 aus den J. 337 -364; besonders aber 7 (386) und 9 (394) = 

C. Th. V, 14, 30 und 34). Besonders wichtig ist fur uns C. J. XI, 59, 7. 
Man ersieht daraus, daB der Besitzer, welcher einen ganzen ver

lassenen fundus wieder fruchtbar gemacht hat, ihn mit dem Rechte 
des ius privatum salvo can one behalten solI. Dies ist die erste Kategorie. 

Dann heiSt es weiter: ceterum eos qui opimas ac fertiles possi
dent terras aut etiam nunc sibi aestimant eligendas, pro defecta sci
licet portione summum debiti praesentis iubemus implere: illos etiam 
qui emphyteutico nomine nec ad plenum idoneas nec omnibus modis 
vacuas detinent, sic ex illis quoque quae praesidio indigent iustam 
ac debitam quantitatem deb ere suscipere, ut induIto temp oris spatio 
post biennium decretum canonem solvendum esse meminerint. Es 
mussen also die possessores der guten fundi auch fur den schlechten 
Teil derselben den canon bezahlen; das ist die zweite Kategorie. 

Die dritte bilden die Emphyteuten der weniger fruchtbaren Lande
reien; fUr die ganz schlechten Partien mussen sie nach zwei bzw. drei 
Jahren Steuerfreiheit den canon erlegen (vgl. dazu C. Th. V, 14,30); es 
hei.St: hi autem qui proprio voluntatis adsensu nunc quod [dixJimus 
elegissent neque sibi nunc opimum aliquid et con[ duci]bile vindicarent, 
sed tantum nuda et relicta suscepe[runt] triennii immunitate permissa 
debitum canonem in[fera Jnt. Diese letztere Verordnung ist den agyp
tischen Verkaufen des ager derelictus durchaus analog, nur daB hier 
auch die Kaufsumme erlassen wird. 
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Und endlich die letzte Kategorie, welche fiir uns besonders wichtig 
ist: nemo tamen qualibet meriti et potestatis obiectione .submovea
tur, quominus ad diacatochiae vicem defectas possessiones patri
monialis iuris accipiat, earum tributa et canonem soluturus: illud 
speciali observatione procurans, ut primum vicinas et in eodem 
territorio sortiatur, dehinc si neque finitimas neque in isdem 
locis reppererit constitutas, tunc demum etiam longius positas, sed 
in quantum fieri valet pro interiecto spatio sibimet cohaerentes pro 
modo et aequitate suscipiat, ut id consensu omnium fiat, quod om
nibus profuturum est. 

Diese Verordnung ist den agyptischen Aufbiirdungen durchaus 
analog und ergiinzt vielIeicht das uns in Agypten nur notdiirftig be
kannte Recht durch die Details iiber die vicinitas. 

Man ersieht also, . wie groB die Sorge der Regierung in bezug 
auf die unbebauten Landereien war: man griff zu alIerlei MaBregelnj 
vor alIem wollte man freiwillige Bebauer bekommen und verhieB den 
Okkupanten allerlei Privilegien, welche an die Privilegien bei den 
Verkaufen der rii 'X/I!60s in Agypten im starksten MaBe erinnernj man 
versprach das volle Eigentum salvo canone, eine zweijahrige, sogar 
dreijahrige Atelie, alIes Ma13regeln, welche sicherlich aus Agypten 
entlehnt sind. Dies half aber wenig j die freie Initiative versagte 
meistens, und die Verodnng schritt weiter vorwarts. Da griff man zu 
einem anderen auch aus Agypten uns bekannten Mittel, welches wohl 
sich nicht auf Agypten aUein beschrankte: denn die griechische Be
zeichnung ~tCl:xcXT;oXllX kommt in der fraglichen Bedeutung der a uk
zessiven Ubernahme durch alle Besitzer in Agypten nicht vor. Es 
war die zwangsweise Aufbiirdung der Bebauung einer nahe gelegenen 
(iungere!) ParzelIe unbebauten Landes auf die Pachter und Besitzer 
des fruchtbaren Landes. Die Allgemeinheit dieser Regel beweisen aIle 
zitierten Stellen, besonders aber die zuletzt ausgeschriebene.1) 

1) Auch die iibrigen oben angefUhrten Regeln der ~n£pol~ sind hochst in
teressant. C. lust. XI, 59,3 (J. 364) verlangt von denen, welche deserta praedia 
sub certa immunitate auf sich nehmen, die Stellung von Biirgen, welche ihr 
Verbleiben auf dem fundus garantieren souten: man vergleiche damit die Biirgen, 
welche in Agypten das Verbleiben des Kolonen auf der gepachteten Parzelle 
garantieren. Ebendas., 9 besagt offen, wer dem Staate erwiinscht war: opimio
ribus cedant, wenn sie die fundi inutiliores nicht beackern konnen. Als 
Verantwortliche fiir die fundi inutiliores werden die Besitzer (locorum domini) 
nicht anders ala die Kolonen in betreff auf die lJirx behandelt. Wir sahen schon, 
daB sie Biirgen stellen miissen; aus C. lust. XI, 59, 11, vgl. 13 (J. 400) ersehen 
wir, daB sie ebenso wie die Kolonen durch Edikte in fure lrJirx£ zuriickgerufen 
worden: locorum domini intra sex menses edictis vocati revertantur. Man sieht, 
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Nun war dies Mittel nur insoweit moglich, als wirklich em 
kraftiger Besitzerstand in dem romischen Reiche vorhanden war. 

Auf den stii.dtischen Territorien1) und in 19ypten war es seit 
alters her der Fall, auf dem Domanenlande dagegen waren die Ko
lonen nicht kriiftig genug, um die iunctio, die ~ml:Jo).:rj, auszuhalten. 
Daneben waren die geschwachten Konduktoren auch nicht zu ge
brauchen: ihre Lage im II. Jahrh. illustrieren die oben angefiihrten 
MaBregeln Hadrians, woraus es erhellt, daB keine freiwilligen Pachter 
aufzlltreiben waren und daB man sie ofters mit Gewalt zur Pachtung 
der Domanenlandereien zuzog. 

Es galt also irgendwelche Mittel zu finden, urn das Land vor 
der Verodung zu retten. 

Die Anwendung der agyptischen N ormen der xu-r:Uql'lh:EVotS fiihrte, 
wie wir sahen, zu keinem giinstigen Resultate, die noch weitere 
Erlaubnis zur Okkupation des brachliegenden Landes, wie sie uns 
die Stelle Herodians und die Codices veranschaulichen, half auch 
wenig, fiir die iunctio, die bnfJo).:rj, braucht man aber kraftige Land
besitzer. Man setzte nun aile Mittel der VeriiuBerung des Staatslandes 
in Bewegung: das ius perpetuum, das ius privatum, die Emphyteuse 
- die Verkaufe und Erbverpachtungen aller moglichen Kategorien. 

Dadurch wurde wirklich Abhilfe geschaffen; das Domanenland ver
wandelte sich aber dadurch wieder einmal in einen Komplex privater 
Besitztiimer, welche meistens sehr ansehnlichen Umfanges waren; auch 
die Schenkungen del' Kaiser an Mitglieder der kaiserlichen Familie, 

sie haben im Kampfe mit den kleinen Bauem gesiegt, aber nicht um ihretwegen, 
sondern um dem Staate in ebenderselben Weise zu dienen, wie es fUr die Ko
lonen der Fall war. DaB die Machtigeren aus der Zahl der locorum domini sich 
am Ende als starker als der Staat erwiesen, war von dem Staate nicht voraus
gesehen. 

1) lch brauche kaum zu erwahnen, daB auch auf den stadtischen Terri
torien dieselbe Zwangspraxis in bezug auf die fundi inutiliores herrschte wie auf 
den Staatslandereien. Und zwar hat sich hier diese Praxis frillier als auf den 
8taatslandereien entwickelt, wie es auch selbstverstandlich ist. Es ist die direkte 
Fortsetzung del' Einmischung des Staates in die Ordnung der Besitzverhii.ltnisse 
innerhalb der Stadtterritorien und der Bewirtschaftung des stadtischen Grund 
und Bodens durch die Stii.dte selbst, wie sie uns die oben erlauterte Inschrift 
von Thisbe, welche die Praxis der spateren makedonischen Konige wiederholt, 
lIchildert. Die alteste Verordnung dieser Art ist die in C. lust. XI, 59, 1 zitierte 
MaBregel Aurelians, ihr folgen Verordnungen Konstantins und der spateren Kaiser 
(ebendas. 5, 6 (383), 14 (415) und 16 (429)). Auf dieselben naher einzugehen ist 
hier nicht der Ort. Ich mache nur darauf aufmerksam, daB das System des 
Zwanges hier noch raffinierter ausgebildet wurde als im Bereiche der Staats
landereien. 
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wie die Geschichte der kleinasiatischen Domanen zeigt, spieIte dabei 
eine wichtige Rolle. Wieder einmal naherte sich das Reich, zwar 
allmahlich und nur langsam, den vorhellenistischen feudalen Zustanden. 

Dies war die eine Folge der geschilderten Zustande. Die andere
mit der ersten Hand in Hand gehende war die Verwandlung der 
Staatsbauern in private Leibeigene, der direkten Unterlanen der Kaiser 
in direkte Untertanen der GroBgrundbesitzer. 

Wir sahen, wie die Theorie des Staatsbauerntums schon im II. 
bis III. Jahrh. allmahlich zur Fiktion wurde: die Prokuratoren und 
Konduktoren standen wie eine feste Mauer vor den Bauern und 
schieden dieselben von dem Kaiser. Doch hieIt die feste Hand der 
Kaiser, solange sie die kleinen Leute wirklich schiitzen wollten, diese 
Mittelmiinner fest im Zuge. 

Anders wurde es, als die Note des Reiches den Stand der Mittel
manner - Zeit- und Erbpachter einerseits, stadtische und auSer
stiidtische Besitzer andererseits - nicht nur vermehrten, sondern 
auch kriiftigten. Sie waren da, um fiir die Riickstande der Kolonen 
zu haften, sie waren da, um fiir das brachliegende Land zu sorgen, 
sie waren die Hoffnung des wankenden Reiches. Es ist nicht zu 
bezweifeln, daB die Staatslandereien sam t den auf densel ben 
sitzenden Kolonen an die Staats- und Erbpiichter, an die neuen 
Besitzer vergeben wurden, ganz wie in dem Seleukidenreiche und in 
Agypten. Das bezeugen die afrikanische Praxis der beiden ersten J o.hr
hunderte und die kleinasiatischen Urkunden des dritten, vor aHem die 
Geschichte der Domane von Ormeleis in Phrygien: in den afrikani
schen Dokumenten haben wir Piichter, welchen die Kolonen zins
pflichtig sind, in Phrygien - Mitglieder der kaiserlichen Familie, 
welche das Land samt den Kolonen bekommen. 

Nun bedeutete die Verpachtung des ganzen Gutes an die Zeit
pachter im I.-III. Jahrh. keineswegs eine Knechtung der Staatsbauern: 
die Pachter waren Zeitpachter, und man entzog, soweit es moglich 
war, die Kolonen der Sphiire ihres direkten Einflusses. Anders 
wurde es schon, als die Pachter sich zu einem berufsmaSigen be
giiterten Stande, welcher mit den Prokuratoren eng verkniipft war, 
entwickeIten und die Zeitpachter sich mehrfach in Pachter auf Lebens
zeit tatsachlich verwandelten. i ) Aber auch in dieser Zeit fanden die 
Kolonen noch Schutz und Hilfe bei den Kaisern, und das Prinzip der 
Bewirtschaftung der Staatsliindereien durch kleine Leute als Haupt
element war durchaus nicht durchbrochen. 

1) S. C. J. XI, 32,2; Mitteis, Erbpacht, 47 f. 
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Eine richtige Wendung zu einem anderen System sehen wir erst 
.dann: als an die Stelle oder neben der Zeitpacht sich Erbpacht und 
Besitz setzen, als aus den Mittelmannern definitiv ein Besitzerstand 
wird und dies em Stande die Rettung des verodeten Reiches anvertraut 
wurde. In diesem Zeitpunkte haben auch die kaiserlichen Kolonen 
ihr Spiel definitiv verloren, ihre Interessen wurden zwar zogernd und 
:auf Umwegen aber doch definitiv zugunsten der GroBgrundbesitzer 
preisgegeben. 

Das erste, was die GroBgrundbesitzer als Leute, welche fiir die 
Riickstande der Kolonen hafteten und daneben das ode Land zu be
arbeiten hatten, von dem Staate dringend verlangten, war, daB ihnen 
<lie Festigkeit ihrer Schutzbefohlenen und damit die notigen Arbeits
krafte zugesichert wiirden. Nur mit einem festen Arbeiterstande konnten 
sie operieren, nicht mit Leuten, welche heute da, morgen an einem 
anderen Orte arbeiteten. Nicht umsonst drohten die Kolonen in 
Agypten und anderswo mit Verlassen ihrer Sitze: diese Drohungen 
haben sie auch, besonders in den Zeiten der gewaltigen Anderungen 
in der Verwaltung des Staatslandes, ofters ausgefiihrt. Sie verlieBen 
ihre lMa und wanderten in ein anderes Gut, wo ihnen Besseres ge
boten wurde; und an solchen VorschHigen bei der Verodung des 
Landes war wohl kein Mangel. 

Bei diesen VerhliJtnissen muBte etwas zugunsten der verantwort
lichen GroBpachter und Besitzer geschehen. Das Nachstliegende war, 
nicht Neues zu schaffen, sondern an Altes anzuschlieBen. Dies Alte 
war die oben in ihrer Entstehung charakterisierte Lehre von der iota, 
der origo. 

In Agypten haben wir es am deutlichsten verfolgt, wie sich diese 
Lehre entwickelte, wie der Staat nicht nur darauf bestand, daB er das 
Recht habe, die Anwesenheit der Untertanen in einem gewissen Mo
mente in ihrer iMa zu ford ern, sondern auch darauf, daB er berechtigt 
sei, dieselben zu ermahnen, auch iiherhaupt in ihrer idCa zu bleiben 
und den ihnen obliegenden Verpflichtungen und Arheiten nachzu
kommen. Durch eine so lange Erziehung, besonders im Osten, ent
stand auch bei den Untertanen die Uberzeugung, daB sie eigentlich 
verpflichtet seien, an ihrem Orte zu bleiben und daB sie damit 
ihre Pflicht dem Staate gegeniiber erfiillten, wenig-stens seine Inter
essen nicht schadigten. Diese Uberzeugung verpflanzte sich dem 
ganzen Gange der Entwickelung gemaB auch nach dem Westen 
und wurde hier nicht nur auf den Domanen, sondern auch in den 
Stadten und Darfern, wie es auch im Osten gewesen ist, heimisch. 
Nicht umsonst drohen die Skaptoparener mit Auswanderung: sie 
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zweifeln an ihrern beinahe obligaten ZubehOr zu ihrer "roWI'} nicht im 
rnindesten. 

Bei dieser Sachlage war es nicht schwer, die Lehre von der lMa, 
der origo durch eine Reihe von spezialen Verordnungen fiir die 
Kolonen der patrimonialen Giiter zu verscharfeo. und ihr eine obli
gate Form zu geben. Besonders leicht war es im Osten, wo trotz 
der der Leibeigenschaft nicht gerade giinstigen Entwicklung der 
Kaiserzeit sich wohl starkere Spuren derselben durch den Usus auf
bewahrt haben und wo die Lehre von der origo heimisch war. Es 
ist sicher, daB der beriihmten Konstitution Konstantins (C. Th. V, 17, 1, 
Brev. V, 9, 1 J. 332 am 30. Okt.) eine ganze Reihe einzelner Akte des
selben Charakters vorangingen, wie es auch sicher ist, daB diese Ver
ordnung nicht die allgemeine Tragweite hatte, auf welche ihre all
gernein gehaltene Form schlieBen laSt. Denn erst im J. 371 ist eine 
ahnliche Konstitution fiir das Illyricum erlassen worden (C. J. XI, 53 
(52),1), erst im J.380 fiir Palastina (C. J. XI, 51 (50),1), erst unter 
Theodosius, Arcadius und Honorius fiir Thrakien (C. J. XI, 52 (51), 1).1) 
Uberall in dies en Verordnungen wird eigentlich nur die Leme von 
der origo verscharft und ihre Einhaltung durch allerlei MaBregeIn 
sichergestellt, MaBregeln, welche den in der hellenistischen Zeit in 
Agypten fiir die fm;o-r8;"Ei~ geltenden durchaus analog, teilweise den
selben gleich sind: Zuriickfiihrung des Fliichtigen, Erstattung der aus 
seiner Flucht resultierenden N achteile, Bezahlung einer BuSe. Es ist 
nicht unmoglich, daB sich die RegeIn der hellenistischen Zeit irgendwo 
im Kaiserreiche erhalten haben; dies vorauszusetzen, ist aber gar nicht 
notwendig, denn dies sind natiirliche Folgen der ganzen Sachlage und 
ein notwendiges Produkt der Evolution. 

So kehrte die spatere Kaiserzeit zu der vorhellenistischen Leib
eigenschaft zuriick, einer Leibeigenschaft, welche mit dem feudalen 
Baue der GeseUschaft eng verwachsen war und welche die absolute 
Monarchie ihrem Wesen gernaB im K ampfe gegen den feudalen Staat 
seit der altesten Zeit in ein Staatsbauerntum zu verwandeln trachtete. 

Die Ursachen dieser Riickkehr zu feudalen Zustanden sind sehr 
mannigfach und kompliziert, ich maSe mir gar nicht an, sie in 
den obigen Ausfiihrungen aUe in gebiihrender Weise beleuchtet und 
III ihrer bzw. Tragweite richtig abgeschatzt zu haben: es ware ein 

1) Ich wiederhole diese bekannten, von Fustel de Coulanges geniigend 
betonten Tatsachen (vgl. zuletzt die guten Ausfiihrungen F. de Zuluetas Patro
nage in the later empire in Vinogradoffs Oxford Studies in social and legal 
history, Oxford 1909, 16 f.), weil sie filr die mich interessierende Entwicklungs
folge besonders wichtig sind. 



Die Verknechtung der Kolonen. 399 

Unternehmen, welches die Grenzen dieser Studien weit uberschreiten 
wiirde. Ich wollte nur zeigen, daB die eine Seite dieses Prozesses -
die Verwandlung der freien Bauern in leibeigene Kolonen -- sich direkt 
aus den hellenistischen Verhaltnissen entwickelt hat, indem die romi
schen.Kaiser nach vielen Bemuhungen, im Einklange mit der Politik 
ihrer hellenistischen V orgiinger, das Feudale aus der Struktur der von 
ihnen regierten Welt zu eliminieren, diesen feudalen Elementen selbst 
die Wege gebahnt haben. Dies geschah nicht iiberall gleichzeitig 
und gleichmiiBig, und die Resultate waren nicht uberall dieselben: 
viel zu verschieden war die Struktur der verschiedenen Teile der 
romischen Welt, als daB sich der GrundprozeB uberall in derselben 
Weise entwickeln konnte. Aus dieser Geschichte kennen wir nur 
zeitliche und orlliche Ausschnitte, und diese reichen nur soweit, um 
uns das Allgemeine ahnen zu lassen, daneben aber auch die Ver
schiedenheiten nicht ganz zu verkennen. Aber auch diesem Prozesse 
der Entwicklung der Leibeigenschaft aus der freien und halbfreien 
privaten und staatlichen Pacht bin ich bei weitem nicht in allen 
Einzelheiten nachgegangen. Teils wollte ich nicht Bekanntes wieder
holen, teils war es meine Absicht, ein Element auf den Vorderplan 
rucken zu lassen, das Element, welches bis jetzt m. E. nicht geniigend 
llervorgehoben wurde. Ich wollte zeigen, wie sich der ProzeB der 
Verknechtung auf den staatlichen und kaiserlichen Liindereien ent
wickelt hat, und wie eng er hier mit der Geschichte der staatlichen 
Wirlschaft auf diesen Liindereien, wie sie sich seit den iiltesten Zeiten 
entwickelt hat, verknupft ist. Ich bin weit davon entfernt, zu behaupten~ 
daB der spatere Kolonat nur auf den Staatslandereien aufgewachsen ist. 
Dies hieBe die notorischsten Tatsachen, welche jedem geliiufig sind~ 

zu verdrehen und zu leugnen, daB die ganze wirlschaftliche und 
soziale Entwicklung der hellenistisch-romischen Welt zur Knechtung 
des kleinen Grundbesitzes, zum GroBgrundbesitze auf den verschieden
sten Wegen fiihrle.1) 

Bekannt ist es auch, daB sowohl der Hellenismus, wie die romische 

1) Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht die Geschichte des spiitromischen 
Patronats, welche die oben schon angefiihrte Abhandlung Zuluetas, Patronage 
in the later empire. De patrociniis vicorum, a commentary on C. Th. 11, 24 und 
C. J. 11, M trefflich illustriert. MaBgebend waren auch hier fiir den Kampf des. 
Staates. mit dem Patronate die fiskalischen Riicksichten, und auch hier merken 
wir noch in der spateren Zeit die beiden Hauptrichtungen der kaiserlichen 
Politik: den Kampf mit den GroBen und den Schutz der Kleinen einerseits und 
das Preisgeben der Kleinen an diese GroBen aus fiskalischen Riicksichten. Sehr 
richtig zeigt Z u 1 u eta, wie auch hier der U nterschied zwischen freien PossesBoren. 
deren Zabl betrii.chtlich iet, und Kolonen sich allmahlich verwischt. 
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republikanische und Kaiserzeit, manches getan haben, um dem GroB· 
besitze zum Siege zu verhelfen. Man denke nur an die Forderung 
der GroBbesitzer in den Stadteterritorien. Weniger bekannt war aber 
die andere Seite der Medaille: die ernsten Bemiihnngen sowohl der 
hellenistischen wie der romischen Herrscher, auch den Kleinbesitz, 
namlich auf dem Wege der Schaffung des Staatsbauerntums, zu fordern 
und diesen Kleinbesitz, soweit es moglich war, von den groBen Kapi
talisten zu emanzipieren. Deshalb bin ich auf diese Bemiihungen des 
naheren eingegangen, zeigte aber iiberall daneben, wie diese Tendenzen 
des Hellenismus und der romischen Kaiserzeit unter dem Drucke der 
Verhaltnisse dank der reinen staatlichen Fiskalpolitik in das Gegen
teil umschlugen. Der Grund dazu lag hauptsachlich in dem Wachsen 
des GroBbesitzes, welches aufzuhalten der Staat, so machtig er auch in 
der antiken Welt war, und so machtig er sich wahnte, nicht imstande 
und ofters auch nicht gewillt war. 

Die Ursachen dieses Prozesses aufzuhellen, lag nicht in meiner 
Absicht und iibersteigt auch meine Krafte. Dies Wachsen des GroB
besitzes fiihrte aber notwendigerweise dazu, daB der antike Staat, sei 
es GroBstaat oder Kleinstaat, iiberall seine Wirtschaft auf dem GroB
besitze aufbaute, indem er zuerst an die freie Pacht, daneben an die 
reine biirgerliche Liturgie ankniipfte, in den spateren Zeit en aber, 
indem er die liturgische Pacht und das liturgische Beamtentum 
f6rderte. Zwar fehlt es in der hellenistischen und romischen Zeit 
nicht an A.nsatzen, sich auch von dieser Wirtschaftsform zu befreien. 
Das beste Beispiel liefert die romische Kaiserzeit mit ihren Be
miihungen, die freie Pacht durch die hellenistische liturgische Pacht 
zuerst und dann durch das reine Beamtentum, und zwar nicht litur
gisches Beamtentum zu ersetzen. Ihre Vorlaufer mogen auch hier 
die Seleukiden gewesen sein. Man sieht aber doch, daB auch dies 
Unternehmen, welches mit dem anderen - der Emanzipierung des 
Kleinbesitzes - Hand in Hand geht, erstens nie prinzipiell gedacht und 
ausgefiihrt wurde, zweitens nie in reinen Formen auftrat. Die litur
gische Pacht war nie abgestorben, selbst auf dem Gebiete der direkten 
Steuer ist sie in der Form des Konduktorats auf den kaiserlichen 
Domanen und der Dekaprotie in den Stadten wieder auferstanden, 
das liturgische Beamtentum hat sich einerseits in einigen Teilen der 
romischen Welt in seiner reinen Gestalt fiir aile Zeiten fest eingenistet 
(lgypten), und auch im iibrigen Reiche wurde es andererseits zur 
Grundlage der stadtischen und provinzialen Wirtschaft, wo es sich 
mit der reinen stiidtischen Liturgie kombiniert hat. 

Den Kampf der oben geschilderten beiden Prozesse, hauptsachlich 
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auf dem Gebiete des Staatslandes, wo er am reinsten vor unseren 
Augen liegt und wo das meiste zur Forderung des Kleinbesitzers ge
leistet wurde, zu beleuchten, war also mein Hauptziel; ich wollte 
zeigen, wie die Wagschale bald auf der einen Seite, bald auf der 
anderen sinkt und sehnellt bis zu der Zeit, wo nur ein ProzeB den 
ganzen Vorderplan einnimmt und den anderen fast vollig verdunkelt. 
Dieser Kampf hat nieht erst in der romisehen Zeit angefangen: er 
steht in direktem Zusammenhange mit einem ahnlichen, mit denselben 
Mitteln gefiihrten Kampfe, dessen Sehauplatz die Welt des Hellenis
mus war und dessen Fortsetzung der genannte Kampf im Romer
reiche ist. 

Die Untersuchung der Verhaltnisse, wie sie auf dem Staatslande 
lagen, fuhrte uns aber auch zu anderen Resultaten. Hier sieht man 
am klarstem, wie alt di e Mi ttel sind, mit welchen der Staat in seiner 
Tiitigkeit operiert, und wie oft diese Mittel wieder aufs neue fUr das
selbe Ziel gebraucht werden. Das volle Arsenal dieser Mittel hat 
schon der Hellenismus in scharfe Formen gegossen, dieselben gebraucht 
auch del' Staat der romischen Kaiserzeit nach dem V orbilde der letzten 
Jahrhunderte der romischen Republik. Man kann nicht sagen, daB 
uberall, wo wir im Hellenismus und in der romischen Kaiserzeit 
frappante Analogien treffen, gleich an Entlehnungen zu den ken ware. 
Entlehnungen gibt es, und zwar in Masse, aber meistens in gleich
giiltigen N ebenerseheinungen. In den wichtigeren Saehen haben wir 
einen komplizierteren DoppelprozeB: die wirtschaftlichen und sozialen 
Prozesse entwickeln sich direkt aus den alteren Zustanden, welche sich 
einmal in feste Formen gekleidet haben; sobald Bedingungen eintreten, 
welche die Entwicklung wieder an den einen ihrer Ausgangspunkte 
flihren, stehen die alten Formen mit N otwendigkeit wieder auf und 
kleiden sich in dieselben oder ahnliche Kleider, welche einmal ent
standen, nie ganzlich verschwinden und zerfallen konnten und im 
Hintergrunde weiter lebten. In dieser Weise erklaren sich manche 
Ubereinstimmungen des IV.-IIL Jahrh. v. Ohr. mit dem IlL-IV. Jahrh. 
n.Ohr. Dies abel' ist nur eine Seite des oben genannten Doppel
prozesses. 

Daneben finden wir eine Kontinuitat in der rechtlichen Ein
kleidung ahnIicher Erscheinungen, welche sich uberall in den ver
schiedenen Teilen der romischen Welt konstatieren laBt. Die recht
lichen Formen werden nicht direkt und absichtlich entlehnt, in gl'obel' 
Weise in ein anderes Milieu verpflanzt. Der Pl'ozeB ist komplizierter. 
Gewisse, an gewisse Zustande im Wil'tschafts- und Sozialleben einmal 
angepaBte rechtliche Formen gehen unwillklirlich in das BewuBtsein 

Rostowzew: Geschichte des r~m. Kolonate.. 26 
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der sie handhabenden Menschen iiber, und wo es gilt, ahnliche Zu
stande in einer anderen Zeit und Gegend, unter nicht ganz ahnlichen 
Beclingungen in rechtliche Formen zu kleiden, da kehren diese anderswo 
geltenden Formen notwendig auf den V order plan zuriick und werden im 
Sinne der Zeit und im .A.ngesichte der Verhaltnisse modifiziert, bleiben 
aber im Grunde genommen dieselben. Entlehnt sind sie nicht, aber 
ihr Ursprung liegt doch in einer anderen Sphare, welche der, wo sie 
zur .A.nwendung geraten, auch ganzlich fremd sein kann. 

lch kann auf diese allgemeinen Erscheinungen hier nicht naher 
eingehen; dies bediirfte langerer und schwieriger .A.usfiihrungen. lch 
mache nur darauf aufmerksam, daB gerade so ein DoppelprozeB den 
Hintergrund der oben geschilderten Entwickelungen bildet. Entlehnt 
sind die Formen, in welche sich der Kolonat in der romischen Kaiser
zeit im Westen einkleidet, aus dem Osten nicht, weder die Formen 
des Staatsbauerntums, noch die Formen der horigen Bauerschaft auf 
den privaten Giitern. Und doch liegt der Ursprung der gerade charak
teristischen Formen, in welche sich die beiden Erscheinungen ein
kl eiden, nicht im Westen, sondern im Osten, in der Welt des 
Hellenismus. 



Addenda. 
Zu S. 29. Die groBere Verbreitung des Privatbesitzes in der Thebais, ver

glichen mit den anderen Teilen 19yptena, bezeugen auch spatere N achrichten, 
besonders die groBe Serie der Papyri Aphrodito aus dem VI. Jahrh., welche zu
letzt von J. Maspero, CattJogue general des antiquiMs egyptiennes du MUBee 
du Caire Nos 67001-67089. Papyrus grecs d'epoque byzantine I, 1 herausgegeben 
worden sind (gefunden in den J. 1905-1907 in K6m-Ichgaou). 

Zu S. 37 ff. Fiir die Geschichte des Privatbesitzes im ptolemiHschen 19ypten 
ist der Fall von einer Verpachtung eines 1/J'J..os -r01tOs auf 99 Jahre von seiten 
eines Privatmannes von besonderer Wichtigkeit (P. Magd. XXIX, III. Jahrh.). Der 
Wortlaut der Urkunde zeigt, wie Wilcken richtig bemerkt, daB Geschafte sol
cher Art keineswegs selten waren. Dies Vererbpachten auf 99 Jahre kann ver
schieden gedeutet werden. M. Weber sieht darin eine "starkere Betonung feu
daler Elemente" (Handw. der Staatsw. Art. Agrargeschichte, 127 S. A.), indem er 
dies en Fall mit ahnlichen Fallen aus Mesopotamien aua der persischen Zeit ver
gleicht. Ich dagegen mochte darin ein Vordringen der Idee des garantierten 
Privatbesitzes auf Grund und Boden iiberhaupt erblicken. Die Form wird in 
einigen Fallen wohl deswegen gewahlt worden sein, weil eine einfache Ver
auBerung entweder nnmoglich war (beschranktes Verfiigungsrecht des VerauBerers 
oder ahnl.), oder den Kaufer weniger als die Pacht auf 99 Jahre garantierte. 
Es ist die private Form der staatlichen Erbpacht, vielleicht auch hier Vorstufe 
zum garantierten Privatbesitze. Ob diese Form noch aus vorgriechischer Zeit 
stammt und den Griechen nnbekannt war, laBt sich nicht entscheiden. Analogien 
solcher Vererbpachtungen des Privatbesitzes kenne ich nur eine. Ea iet der be
kannte Fall aus romischer Zeit, wo ein Lastschiff im Wege der !£U}{)o01tQaaLa auf 
60 Jahre verpachtet wird (P. Lond. Ill, n.1164h, S. 154-167; R. Ruggiero, 
Bull. d. 1st. di dir. rom. XX, 48ff.; Preisigke, Girowesen 354). Doch scheint 
diese verkleidete Form des Verkaufes auch andere Griinde zu haben, welche im 
Wesen der Verordnungen liber den Schiffbesitz iiberhaupt begriindet sind. lch 
kann auf Einzelheiten nicht eingehen - eine Behandlung der Frage mit Beriick
sichtigung des ganzen Materials liber die Wassertransporte in 19ypten ware 
sehr erwiinscht - betone nur, daB die Schiffspacht seit der ptolemaischen Zeit 
eine stark verbreitete Form des Schiffbesitzes liberhaupt iat, darunter auch die 
Form der Erbpacht (P. Tebt.l, 5, 99; Wilcken, Arch. V, 226; Rostowzew, 
ebend. 298); daB die Vererbpachtung der Schiffe in der angefiihrten Stelle des 
P. Tebt. 1, 5 mit der Vererbpachtung der Hauser und des liegenden Besitzes 
uberhaupt zusammengestellt wird; daB wir aus der romischen Zeit keine Nach
richten iiber Schiffsverkaufe haben, obwohl der Schiffbesitz in der P'PJ..w.fhix'lJ 
EyxnjaEOlv gebucht worden ist (P. Grenf. 1, 49, J. 221 n. Chr.). Ob bei Hinzuziehung 
dieses Materials die Erldarung R. Ruggieros (1.1.), die /L£a{)oo1tQaala sei da-
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durch zu erklaren, daS der Verkaufer seine Nauklerosimmunitat behalten wollte, 
standhalten wird, ist mir hOchst zweifelhaft. lch wiirde aber glauben, daS wir 
auch hier eine iJbergangsform zum Privatbesitz haben, eine Form, welche eine 
langere Dauer hat, weil der Schifl'besitz, als dem Staate dienend, als mit mu
nera bedacht bisweilen angesehen wiirde. Doch dies bedarf, wie gesagt, einer 
naheren Untersuchung. 

Zu S. 89f. und 154fl'. Die Frage iiber die Kornzahlungen der lta't'o~lto~, xllJ
(>OVXOI und ~IXI1~l~ltol, bzw. 87I1U)I1£O~ ),Eoo(ll'ol werden auf Grund des ganzen Mate
rials in griindlichster Weise von F. Preisigke, Girowesen im griechischen 
Agypten, T.ll: Korngiro behandelt (S.62-183). lch kann auf seine Ausfiihrungen, 
welche mir bei der Niederschrift meines Textes noch nicht bekannt waren, hier 
nicht naher eingehen. So viel Wertvolles sie im einzelnen auch entbalten, kann 
ieh in einem Punkte dem Verfasser doeh niebt folgen. leh bin, wie friiher, der 
Ansicht, daS die Kornzahlungen an den Staat in Zahlungen der 87UL(JI1£O~ yew(>

'lot, welche kurz auch 87/1U)I1U' bezeiehnet werden konnen, Zahlungen der Katoken 
(ltIX't'Olltoo11) und Kleruchen (x11'/(lOVXoo11), worunter auch' die Zahlungen der Privat
besitzer subsummiert werden, zerfallen. Uberall, wo diese Zahlungen erscheiuen, 
handelt es sieh um Staatszahluugen, welche auf eines dieser drei Konto geleistet 
werden. An Zahlungen privater Natur im Girowege dieser Gesamtheiten glaube 
ich nicht" wie ich auch daran nicht glauben kann, daS die Gesamtheit der 81//L6(HOI, 
der Kleruchen und Katoken juristische Personen waren, welche ein gemeinsames 
Vermogen besaSen. Die lnnungen dieser Steuerzahler sind rein fiskalischer N atur 
und basieren auf der Gesamthaftung dieser lnnungen fiir ihre Mitglieder. DaB 
die Kleruchen und Katoken in bezug auf diese Gesamthaftung je weiter des to 
mehr den 81/1"61110£ I'Eoo(ll'ol, gleichgesetzt werden, ist ein neuer Beweis fiir die 
von mir (S. 217ff.) verfochtene These, daS die Lage der Privatbesitzer dem Staate 
gegeniiber sich, je weiter desto mehr, der Lage der 81/1"611£0£ l'EW(lYOI, naherl. 
Zahlungen der lnnuugen an die Mitglieder und andere Leute werden mir, je 
haufiger sie in den Ausfiihrungen Preisigkes erscheinen, desto uuwahrsehein
lieher. Welche Arbeiten sollte denn ein x1u80no£0f: fiir die Innung verriehtet 
haben, um dafilr Zahlungen und dazu in Korn zu empfangen? Hatten diese In
nungen Hauser zum Zweeke der Versammlungen oder Speicher? Merkwiirdig 
ist es auch, daS diese lnnungen keine Geldkonti in den Banken besaBen und 
alles in Korn bezahlten, und dies bei dem Uberhandnehmen der Geldwirlsehaft 
in Agypten I 

Dies alles und die Deutung jeder einzelnen Urkunde, auf welche ich hier 
nicht eingehen kann, da es etliehe Seiten in Ansprueh nehmen wiirde, haben 
mieh bei dem Durcharbeiten des Buehes Preisigkes fest iiberzeugt, daS meine 
obige Auffassung der meisten Dokumente, wo die ~. y., xl1'/Qovxo£ und x&'t'o£xo£ 
erscheinen, die riehtige ist, d. h. daS die Formeln Elf: 't';w 8Ei1101., Elf: 8110/LIX ~ov 

8EivOI., ov61"0I.'t'0f: 't'ov 8Eiva, Elf: Ofl61"0I.'fof: 'fOV 8Eiva, iJnEQ 'fOV 8eivIX, endlicb ~oii 
8eivOl., wo sie mit den Formeln 81/l"oaiwv, ltl1'/(lovxwV, ltIXf:O£ltOJV und 8Ux 81'/1"0-
aiwv bzw. h£Ct 'fWV &no ... , 8~Ct xl1/(lovxooV, 8£& xa'fo£ltwv erscheinen, einfach 
den Zahler, auf dessen Namen die Zahlung eingetragen wird, bezeichnen, wobei 
ausdriieklieh gesagt wird, daB die Zahlung fUr eine der oben angefiihrlen drei 
Zahlungsgruppen geschieht und der Zahler zu der einen oder der anderen gegen
seitig haftenden Gruppe der Steuerzahler geMrl. Die meisten Dokumente wer
den dabei Quittungen sein, welehe den Steuererhebern von den Sitologen aus
gestellt werden. Nicht ausgesehlossen sind in einzelnen Fallen aueh Benach-
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richtigungen einer Sitologengruppe an die andere, Quittungen direkt an den 
Zahler und an seinen Vertreter. Dabei will icb aber keineswegs leugnen, da6 
es Preisigke vollstandig gelungen ist, den Korngiroverkehr in Agypten fiir die 
griecbiscbe und romische Zeit nachzuweisen. 

Zu S. 118 Anm. 3: Fiir das richtige Verstandnis der {Jt{Jlw.f11}xlI AYX'f1}IJEIlW 
sind die Ausfuhrungen Preisigkes, Girowesen 282ff. von groller Bedeutung. 
Manches im Gescbaftsgange hat er zuerst richtig erfallt und erklart. Auf alle 
Einzelheiten kann ich hier nicht eingeben, mull aber einige Punkte betonen, in 
welchen icb Preisigke nicht zustimmen kann. Seinen AusfUhrungen sowie den 
Ausfiihrungen von Eger und Lewald hat es viel geschadet, dall sie sich keinen 
richtigen Begriff von der Entstehung und Bedeutung des Privatbesitzes in 
Agypten gebildet baben, besonders aber von seiner Rolle im Liturgiewesen. So
lange der Besitz an Landereien, hauptsachlicb an Saatlandereien, wenig ver
breitet war, solange auf diesem Besitzer, als solchem, nur wenige Verpfiichtungen 
dem Staate gegenuber lasteten, solange Privatbesitz sich zum Teil mit dem Be
sitz der Katoken und Kleruchen deckte, empfand der Staat kein Bediirfnis, den 
Privatbesitz in allen seinen tJbergangen und Belastungen immer evident zu 
halten: fiir Steuerzwecke genugten die Steuerrollen, fur die Verpfiichtungen der 
Militars gab es besondere Aufzeichnungen (s. Preisigke, Girowesen 496f.). So
bald aber dank den Verkaufen aus dem Staatsschatze der Privatbesitz ungemein 
anwuchs und eine wichtige Rolle in dem System der Finanzverwaltung zu spielen 
anfing, entstand fiir den Staat ein Bedurfnis, die Registrierung des Privatbesitzes 
wenigstens zu erleichtern, den Privatbesitzern die Moglichkeit zu geben, alle 
Veranderungen in demselben amtlich und offiziell registrieren zu konnen, was 
vor aHem im Interesse des Staates, in zweiter Linie auch im Interesse der Privat
besitzer lag, denn auch fUr den Besitzer war es wichtig, jederzeit dem Staate 
zeigen zu konnen, daB sein nOll os derartig sei, dall er ihn nux fur gewisse Litur
gien und nur in gewissem Malle dem Staate gegenuber verpfiichten konne. Auch 
die Kreditoren waren stark daran interessiert, dall ihre Glaubiger als solche dem 
Staate bekannt wiirden, was andererseits auch im Interesse des Staates lag. So 
entstanden die (J1(Jlw.f11jxat AYX'f1}f1Erov zuerst, wie Preisigke gezeigt hat, ala 
Amter, worin die Privatbesitzer freiwillig ibren Privatbesitz eintragen konnten, 
vor aHem den Privatbesitz an Liegenschaften, in zweiter Linie den Privatbesitz 
an Vieh und Sklaven. Einmal entstanden wurden die {J. A. zu einem wichtigen 
Resort der Staatsverwaltung, hauptsachlich fiir die Evidenthaltung des Privat
besitzes an Liegenschaften, denn der Viebbestand wurde in besonderen Listen, 
hergestellt nach speziellen &noYllarpcxl, regiatriert, ebenso die itbrigen Transport
mittel, welche aIle lituxgiepflichtig waren. Die Sklaven figurierten aber in den 
Einwohnerlisten, welche auf Grund der XCX'f' olxlcx'll &noYllcxrpcxl sorgfaltig in
stand gebalten wurden. Je wichtiger die {J. A. fUr den Staat wurden, desto 
mehr verwandelten sich die freiwilligen &noY(lIxrpcxl und ncxQcx.ftif1Hs in obligate. 
Dies bezeugen vor aHem die oben erlauterten Modalitaten der Begriindung neuer 
Privatbesitzrechte durch Kauf und Emphyteuse, mit den obligaten 1tCXllcxbEl6H~ 

und naQcx.f1iCfEts; wir erfahren es aucb aus den Verordnungen liber obligate &no
'i'llcxrpcxt des Grundbesitzes. Ich kann namlich diese obligaten &noYllcxrpcxl, uber 
welche Preisigke auf S. 374ff. handelt, keineswegs fiir obligate neue &n01IlCX
fJ1cxl der scbon gebuchten Besitzrechte balten. Ich glaube vielmehr, daB Mitteis 
und Lewald Recht behalten werden, wenn sie von obligater Verbuchung alIer 
Besitzrechte der Privatbesitzer an Liegenschaften sprechen. Anders diese obligaten 
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ttnol'QCtIPCtl zu deuten, verbietet der W ortlaut alIer sich darauf beziehenden Doku
mente, welchem Preisigke in seiner Deutung Gewalt antun muB, um den fiir 
ihn notigen Sinn herausznlesen. K1:'I)1:0QEg sind Grundbesitzer, und n&V1:E~ heiBt 
alIe, nicht "alIe, deren Grundbesitz schon verbucht ist". Dafiir spricht auch die 
Zerlegung des Grundbesitzrechtes in seine Bestandteile in demselben Edikte des 
Mettius Rufus: vor alIem werden verlangt die Registrierung des Besitzrechtes 
auf Liegenschaften, daneben die Registrierung der aus Hypotheken resultieren
den Rechte, endlich auch die Registrierung sonstiger OlXCttfX, welche irgendwie fiir 
die Leistungsfahigkeit des Privatgrundbesitzes in Betracht kommen konnen: es 
werden wohl mit Lewald darunter alIe iura in re aliena verstanden, wohl auch 
die Immunitaten, welche auch fur die Liturgiep:fiicht in Bekacht kamen (Prei
sigke S. 286). Der Zweck dieser Registrierung ist klar angegeben: es sind die 
staatlichen Interessen, welche darunter leiden, wenn die p. i. in Unordnung 
sind; in diese Staatsinteressen die Privatinteressen hineinzuzwangen, ist P. nicht 
gelungen. Endlich muB P. (S. 378) auch die klaren Verordnungen iiber die 
nCtQCt.ftEO'E£~ der Frauen und Kinder ganz gewaltsam umdeuten, um seine Frei
willigkeit derselben zu retten. M. E. ist es klar, daB der Staat von Zeit zu 
Zeit, um seine Interessen zu wahren, neben der freiwilligen Registrierung des 
Privatbesitzes an Liegenschaften zu obligaten anol'QCtIPCtl des ganzen privaten 
Grundbesitzes greifen muBte, um die "£Cta1:Q,x,/LCt1:Ct der p. i. wirklich vollstandig 
und leistungsfahig zu machen. Die p. E. wurden dadurch zu richtigen Grund
buchsamtern, aber n ur fiir die privaten Landereien, und die "£lXO'1:Q,x,/LIX1:1X zu 
richtigen Grundbiichern. Dabei waren aber p. E. solche Amter nur in zweiter 
Linie; vor aHem waren sie das, was sie uraprunglich aHein waren, - Besitz
amter, wie es P. so schiln nachgewiesen hat. Zu Grundbuchamtern hat sie die 
historische Entwicklung des Liturgiewesens gemacht. 

Zu S. 121 n. 8. Uber die Giiter der Antonia Drusi in Agypten vgl. noch 
das Zeugnis des Fl. Joseph. Ant. judo XIX, 276, wo als Verwalter der Giiter der 
Antonia der bekannte Alabarch Alexandros (P. W. R. E. I, 1442 n. 26) erscheint. 
Vgl. Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma IV, 88, 1. 

Zu S. 152ff. Auf S. 190f. seines Girowesens entwickelt Preisigke seine 
Ansichten iiber die 8£olx7jO'£~ und den e"wg aOI'Og. Ich darf bei dieser Darlegung, 
welche nichts wesentlich Neues bringt, nicht verweilen und mache nur darauf 
aufmerksam, daB in der Frage iiber die o7j/l-oO'llX und pIXO'£klf,~ I'ii auch Prei
sigke das unterscheidende Merkmal dieser beiden Landarten und die Quellen 
der rii o7jl£oO'llX nicht getimden hat. Zur Erklarung der von mir ausfiihrlich be
handelten Urkunden P. Oxy. 721,835; P. Amh. II, 97; P. Lond. ill, 11570. S.110; 
BGU. 156 hat Preisigke in dem bekeffenden Abschnitte nichts wesentlich 
Neues beigebracht. Er verwechselt hier bestandig die Erbpacht und den Privat
besitz, was seiner DarstelIung auch in den schllnen Kapiteln iiber die p£pa£o.ft'l)lC7j 
El'lt1:'I)O'ECOIl viel geschadet hat. 

Zu S. 181. Nach einer neuen Revision Wilckens scheint in BGU. 650 
nicht Nero, sondern Klaudius genannt worden zu sein. 

Zu S. 215ff. Ein Aquivalent fur die Saatverp:fiichtungen der PIXO'£l.tltol 
I'EOOQI'0~ im Privatrechte bilden die jetzt von H. Lewald, Zur Personalexekution 
im Recht der Papyri, Leipzig 1910 illustrierten Dahrlehensvertrage mit der Ver
p:fiichtung der nctQIX/Lov~ und Arbeitsleistung seitens der Schuldner und die O''''r
XCOQ'I)O'Et~ mit den Persern 1:~g en~l'0lliig mit der ar,x,I'£/Lo£-Klausel. S. besonders 
BGU. 1126, 11 fr.: ~1 ~m'I!/LEII7j /L'I)1:E anoxo£!I!~ I /L7j8' aIP'I)/LEQoS ano 1:iig TIXIPEO'lij-
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'rOs aVE'IJ 'ri']s IXfn:i']s "vOOIL1jS (Darlehensvertrag) und die vielen von Lew a I d er
orterten Alexandrinischen Urkunden aus Berlin (Lewald S. 27 if.) mit der Klausel: 
1) ElvIX£ IX-o'rOV nIXQIXZQi']IlIX &"OO,,£/Lov lid I1'IJVEZEIJ&IX£ /LEZQ£ usw. Besonders inter
essant ist es, daB in einigen der 1J'IJ)'7CIiIQ1/IJE£t; eine Formel wiederkehrt, welche 
mit der Formel unserer ZE£Qo"QIXrplIX£ beinahe in allen Einzelheiten gleichlautend 
ist s. bes. BGU. 1063 II, Z. 4 if.: /L1J lIIX'rIXrpEV~EIJ-B'IX£ En~ nllJ'r1JS (= nllJ'ms) /L1JIl'l: 
!cp' [i]EQOl1 /LeQov (Lewald vermutet ~1iI/L611, vielleicht /LEQOS?) /L1JIl'E ~rp' IllEnllO[ 11] 
&~llil/LIX /L1Jd'E int nQ61J~IX"/L[ IX] rp£lav&Qoonlilv 1) iQ"IXlJlas /L1Jd'E in' &11'1110'11 ~6nov 
p:'ld'li En~ 1a£1I1Jv (jo1/-B'1jav IL1jd" En' &ll1Jv I£1Jd'EI£lIXV adais IJlIE'f1Jr 1) ois Utv nQolJ
Z(,17J()'liIv'ra£, MIJ'rlillJctv all'IJQa. Der Ausdruck 1a£1I1J (j01/&E£fX ist nicht ganz klar. 
SoIl es, wie Lewald will, Privathilfe sein, etwa Privatpatronat, so ware die oben 
S. 215, 2 abgelehnte Ansicht Wilckens, 1J1IEn1JS ntX()'1JS beziehe sich auf Privat
patronat, doch richtig. Dann ware es charakteristisch, daB die Formel weder in 
den 11'IJ)'7CIiIQ1/IJB£S noch in den ZHQ0'lQarpiIX£ in der nachaugusteischen Zeit wieder 
erscheint, d. h. mit der Klausel uber das Asylrecht zusammen verschwindet und 
erst in der byzantinischen Zeit wiederkehrt. Dies ware vielleicht dadurch zu 
erklaren, daB es in Agypten nach Augustus besonders nach der Konfiszierung 
der groBen oiJlJla£ durch die Kaiser keine Leute mehr gab, welche die Patronats
hilfe den Schuldnern eifektiv leisten konnten. Doch dies bleibt vorlan:6.g, bis 
wir weiteres Material bekommen, reine Vermutung. 

Ob die Parallele zwischen den Privatkontrakten und den ZE£Qo"QarpllX£ auch 
weitergeht und wir in den Klauseln iiber naQal£Ov1J und &,,00,,11£0£ ti'berreste ans 
alterer Zeit zu sehen haben, mit welchen die Ptolemaer und die ersten romischen 
Kaiser gekampft haben, ist eine vorlanfig schwer zu entscheidende Frage. Dafiir 
sprache, daB die &,,00,,11£0£ in dem Monopolgesetz des PtolemauB Philadelphos 
wiederkehren, und zwar do., wo die Lage der leibeigenen 01arbeiter reguliert 
wird (Lewald 1. 1. 49, 2). Ob nun die Klausel uber nIXQa/Lov1J und iiber &,,00,,£
poo£ in den spatromischen Zeiten neue und weite Verbreitung fand, was fur die 
erstere wahrscheinlich ist, und auch zur Bildung des schollenpfliehtigen Kolo
nates beigetragen hat, ist eine weitere zu untersuchende Frage. Allerdings, 
wenn aueh die Frage bejaht werden sonte, hatten wir darin nur eine von meh
reren analogen Erscheinungen zu erblicken, welche in ihrer Gesamtheit den 
schollenpfliehtigen Kolonat sehufen. Eine weitgehende allgemeine Bedeutung 
konnte diese Personalhaft nicht haben. SoUte auch Varro in der bekannten 
Stelle de r. r. 1,17,2, wie Lewald zweifelnd vermutet, die oben besprochenen 
Erscheinungen im Auge haben, so hatte dies doch zur Frage iiber die Entstehung 
des Kolonates nichts Wesentliches beigetragen, besonders da die Erscheinung, 
wie Lewald S. 7ft. gut gezeigt hat, zu Varros Zeiten lokal beschrankt und 
auch in Agypten, Asien und dem Illyricum nicht mehr in voller Bliite dastand. 
Damit seheidet die Stelle Vanos de:6.nitiv aus der Reihe der Stellen, welche f'Ur 
die Frage uber die Entstehung des Kolonates eine grnndlegende Bedeutung 
ha.ben, aus. Dies gezeigt zu hahen, ist das Verdienst der oben genannten Schrift 
Lewalds, welehe ieh zu spat bekam, urn sie noch im Texte gebiihrend aU8-

Dutzen zu konnen. 
Zu S 222. Wilcken tragt zu seinen Ausfiihrungen iiber die O/Lo],.o"o£ 

(S. 220 -223) folgendes nach: "Die Personen, von denen es in Stud. Pa.l. I, S. 64, 
142 nach meiner Erganzung hei.St &no 6e(V1JS) lIa[ 'rE£(),E!&6v~ES o. a.] IJVV 'roE~ nIX

~QtX(j£ SV 0l£ol(o"o£s) &vEt1(1}I£ldvo£), sind &rp1/1£lIES 'lJlo~ von 1ao"Qarpov/LEvo£ (vgl. 
Stud. Pal. I, S.62, 29). Knaben sind es also, die mit ihren Vatern aus der Fremde 
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in ibre lala (iibrigens Arsinoe, nicht ein Dort) zuriickgekehrt, unter die of.Lolorot 
aufgenommen werden. Hier ist also das W ort of.Loloro~ in dem weitesten Sinn& 
(= dediticius) gebraucht, wie ich ihn auf S. 223 postuliert habe: die Knaben 
sind als AngehOrige der Klasse in die o/Lolorot aufgenommen, wiewohl sie zur
zeit noch nicht Kopfsteuer zahlen. 

Wenn ich S. 223 die kopfsteuerpflichtige Bevolkerung (dediticii) als die 
"Agypter im staatsrechtlichen Sinne" bezeichnete, so mochte ich, um MiBver
standnissen vorzubeugen, hinzufugen, daB mir diese Charakterisierung, die a 
potiori geno=en ist (denn zu den Kopfsteuerpflichtigen gehoren ja auch Graeco
Agypter, Juden usw.) , um deswillen den Kern zu trefl'en scheint, weil anderer
seits die Nicht-Dediticier vorwiegend die hellenischen Elemente sind (wie in
zwischen auch P. Jouguet, Rev. de Philol. 34, 1910, S. 46 u. 56 mit Recht be
tont) , wobei nicht zu iibersehen ist, daB durch die Begriffe Alr{m:not und 
"EU1/VE. in der Kaiserzeit mehr Kulturunterschiede als Rassenunterschiede be
zeichnet werden. 

Zu S. 333. Die Ursachen des paarwE'isen Auftretens der Prokuratoren liegen 
wohl in der Ordnung des Geschaftswesens in der antiken Welt. Charakteristisch 
sind dafiir auBer mehreren bekannten Zeugnissen die wenig bekannten Dar
stellungen der Rechnungsfuhrung auf mehreren Grabsteinen der romischen Kaiser
zeit: neben einem Mann, welcher als Hauptperson erscheint und die einzelnen 
Posten im Kassenbuch vergleicht und verifiziert, erscheint immer ein anderer, 
welcher als Trager einer Schriftrolle, in die die laufenden Ausgaben und Ein
nahmen eingetragen werden, erscheint. Uber diese Einrichtung werde ich bald 
bei Besprechung einer unpublizierten Grabstele aus Viminacium in den Romi
schen Mitteilungen ausfiihrlich sprechen. 

Zu S. 358. Aus den bekannten dalmatisch-pannonischen Bergwerken stam
men folgende bis jetzt nicht richtig gedeuteten Inschriften: C. III, 8333 = 6313 
imp. Caes. L. Septimius , Severus Pert(inax) Aug(ustus) templ(um) I Terre (sic!) 
Matris conlaps I um restituit sub cura , Cassi Ligurini proc(uratoris) Aug(usti) in
stantia (1. instantibus) P. Fundanio Eutyche I te et P. Ael(io) Muciano colon(is) 
und C. III, 14536: Iovi et Herculi I templum fecit I Vecilia Tyranni Aug. , lib_ 
proc(uratoris). Locus datus , ob Appaeo Hermete et Fabis , tribus. 

Vulic und Premerstein (Jahresh. des ost. arch. !nst. 1901, Beib!. S.153 
und 1900 Beib!. S. 166 f.) haben den richtigen SchluB gezogen, daB die Terrain
inhaber in der zweiten Inschrift ebenso Kolonen sind wie die beiden in C. III. 
8333. Nur halten sie angesichts der Inschrift C. III, 14606: D. M. , F!. Atalantesl 
vix(it) annis LIP. Aelius Aug. ,lib. Menander I (centurio) officinar(um) , coniug(i) 
pientis(simae) b. m. I h. S. e. die Kolonen unserer Inschriften fiiI Bauem, welche 
die anliegenden Ackerparzellen auf Kolonenrecht bebauen, weil sie aus der Nen
Dung des centurio ganz richtig auf den Betrieb der officinae durch Sklavenkrafte 
schlieBen und diese officinae falschlich mit dem ganzen Bergwerke identifizieren. 

Nun haben aber die obigen Ausfiihrungen gezeigt, daB die Kolonen sicher
lich die Inhaber einzelner putei sind und daB nur die officinae entweder an 
GroBpachter gegeben werden oder in Regie betrieben sind, in beiden Fallen 
wohl hauptsachlich durch Sklavenkrafte. Die officinae sind aber keineswegs 
mit den putei identisch, sie sind die Anstalten, wo das gewonnene Material be
arbeitet wurde. 

Ziehen wir dies in Betracht, so gewinnen wir aus den obigen Inschriften 
sehr lehrreiche Daten. Erstens ersehen wir, daB den Kolonen nicht nur die 
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putei, sondem auch das anliegende Terrain gehorte, so daB der Prokurator tiber 
dies Terrain ohne Erlaubnis der Inhaber auch fUr religiOse Zwecke und im 
Namen des Kaisers nicht frei verfiigen konnte. Es scheint aber doch, daB die 
Erlallbnis der Kolonen selbstverstanalich war. Zweitens trelfen wir wieder Berg
werksgesellschaften: das Terrain gehort in beiden Fallen mehreren Besitzern, 
welche in der Dedikatiou als ein Gauzes erscheinen. DaB es die Inhaber der 
verschiedenen putei sind, in deren Nahe das sacellum erbaut wurde, ist ange
sichts des ganzen Tenors cler Inschrifteu weniger wahrscheinlich. Endlich ist 
es sehr charakteristisch, daB alle Kolonen freie Leute sind, dagegen die Admi
nistration der officinae und teilweise auch die Prokuratoren Freigelassene. 

Durch die obigen SchhIsse gewinnen wir sehr schone Parallelen zu den 
Angaben der Inschriften aus Vipasca. Charakteristisch ist es auch, daB C. III, 
14606 aus der Zeit Hadrians stammt. 
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YSV1JILCX"OCPVACX~ 50. 51. 70. 
71. 75. 82 366. 

YEvor; 63 2 83. 
YSOXTEiwL 263 1• 

YcovXEiv 117. 118. 
ycovxos 42°. 119 2• 

YSW/LE"fI{CX 124. 
yswfll'clv 44. 46. 64. 161. 

1611. 162. 164. 169. 173. 
190. 198. 205. 220. 221. 
248. 267. 268. 387. 387 2• 

yswQylct 6 35.57.86. 162. 
163. 173.1741.179.190. 
195-197.199°.200.202. 



203. 208. 209. 253. 258°. 
267. 

'YEw~y1ct ~ct6tJ..tlnl 196. 200. 
- 81111061a 202. 
- 0{,6tctlnl 200. 
'YEW~YOS 6. 34. 43-46. 48 
-51. 53. 54. 64. 65. 68. 
721. 74 1. 76-78 82 86. 
98 115. 120. 1321. 1431. 
145. 147.157-169.179. 
181. 191-1951. 211-
219°.233-235. 261. 277. 
279. 279 1.299'.303. 310. 
3111. 361. 1167. 

- ct{,TO. 46. 
- ~ct6LJ..O'O. 5. 6. 8 111. 

29. 35'. 361. 47. 49-51. 
63 59. 62-64. 66. 77. 
81. 83. 1421. 152. 1531. 
1594• 163. 192 212-214. 
223. 224. 236. 238. 259. 
262. 339. 352. 36D. 379. 

~ctlJLkJ£oS CllyuXAOV 
154°. 

- 8,/l/L06WS 89.129°.1311. 
139.143.152-160. 1634• 

166.170.1701.176.179-
181. 189. 192 194 202. 
205. 211. 212. 218. 219. 
221. 223. 224. 226. 239. 

- 81]Ilo6£OS 0{,6Lctxo.218. 
- uctnk f.Li~o. 55. 57. 
- 0{;6U)(UOS 129°. 156.181. 

192. 
~ 1t~0608tuO. 166. 192. 

218. 
ri) 18. 21. 211. 26. 32. 46. 
113 2• 122. 123. 152. 160. 
161i. 169. 191. 206. 214. 
221. 240-242. 258°. 260. 
267. 

- &~~oxo. 3. 158. 169. 
173. 188 

- ctlYLctUn. 3. 163 3• 166. 
170. 

- &fL1tEJ..in. 91. 
- &VctY(lct<P0f.LEV1) 164.178. 
- &VLE~Wf.LEV1) (oder Jw-
~Ect1ct) 44. 82. 

- a61tOpo. ~E~~Ey{tEVl] 48. 
- ~ct6L)'LX'rj 3-6. 8 3• 111. 

13. 24. 38. 40. 41. 411. 
43. 45. 47. 52. 54. 56. 
57. 60. 61. 63. 64. 77. 
79-82. 88. 91-94. 98. 
101 1.102.113.115'.1161. 
126. 13P. 132°.137.1391. 
147. 152-154. 158-162. 
164. 166.173.174-179. 
182. 189. 192. 196-198. 
200. 201. 205. 216 1. 221. 

1. Griechische Stich WOlter. 

221~ 241. 243. 247. 249. 
250. 258. 292°. 308. 328. 

rii ~ct6£ALU~ ctly£C1.J..OV 163. 
167. 169. 170. 

- PctlJLALU~ iE~EVTLlt7) 1311. 
153. 160. 161. 164. 178. 
1801. 

- -b1tOAOYOS PctIJ£ALlt7) 99. 
- ~E~flEYf.Liv1) 3. 
- 81)f.L061ct 921. 115'. 126. 

1311. 132°. 147. 152-
154. 157. 159. 160. 163. 
164. 170. 173. 175. 176. 
178. 182. 189 192. 196. 
1.97.201. 216 1. 221. 292°. 
328. 

- J£ct{tW{tOVf.LEV1) 189 1• 

- IJfL{3(J0XOS 3. 30. 
- tv &flETfj 4. 36 1. 47'. 

71. 158. 159. 163. 170. 
172. 195. 

- fv &<pf6H 3-:;. 8. 22. 
311. 38. 42°. 44. 45. 53. 
58. 60. 61. 71. 78. 115'. 
1311. 

- tVct<pHf.LEV1) 175. 
- tv 8W(JECf 3. 8. 29. 42. 

76. 78. 83. 12& 129~ 
1291. 227. 250. 318. 390. 

- tv tm6r:a6H 34. 
- tv t1tOxfj 171. 1711. 
- tv 1t(JOIJoJro 45. 
- tv aVVU(!t6CL 32. 34. 
- tv 6vvr:aG'L 3. 42. 
- tv d8to'[;£uiis TagH 95 1. 

- iv TaSH lOLOXT~TOV 94'. 
95. 104. 

- tActLlt7) 98. 
- ifiyaGLfLOS 248. 
- iwv1)!,dv1) 90 1. 1041. 

114. 
- 1}1tH(JOS 3. 25 6 . 

- 1}1tH(JO' ~E{3f1EYIlEV1) 
t55. 

- 1}1tf£(JO' 1tctr:(JLlt1} 26. 
- 1}1tHfiO' 6£T()<POfiO' 12. 

13. 225. 25. 
- l8tOXT1)TOS 3. 5. 6. 13. 

27. 28. 311. 38. 41. 42°, 
90 1-95.97. U9. 103.104. 
1041. 11 0'. 114. 115 2• 

117'. 126.127.129.146. 
148.149-152.158. 1601. 
176 2• 192.241. 357. 391. 

- IOWG1tO~OVllfVI1 55. 
- 18LW"/:Ilt'l) 91-95 1.98. 99. 

104.1041.114. 119. 119°. 
126. 127. 139 1. 146. 149. 
158. 1601. 166. 176. 196. 
201. 201°. 

- iEfia 3-6. 25. 37-40. 

411 

44. 51. 53. 54. 60 1. 76-
78. 93. 99. 115'. 126. 
132°. 154. 175. 177. 178. 
180. 189. 192. 200. 274. 
275. 328. 

Yii lEflEVnlt7) 77. 153. 160. 
180. 

- ltct{t' v8aTos 3. 163. 
169. 188. 

- ltaJ..v<Piis (&1t0) alYHa
AOV 169. 

- ltaTOLltLlt1) (xar:oiuwv) 
88 90 1. 91. 93-95. 97. 
104. 126. 146. 148. 149. 
200. 200'. 201. 201°. 

- xJ.1)(JOVXLU'l) 3. 7. 111. 
13. 28. 35. 38. 89. 91. 
93. 97. 104. 126. 149. 

- XflO"/:rovO<POfiO' 68. 
- XVflLaUf) 174. 
- (1tE(J£ "/:~v) ltw/Ll]V '49 1• 

- (tE/LW{tW{tSV1) 178. 
- lua{to<po(JLlt7) 94. 
- v1j6Lrons 3. 25 6• 

- o{,Gtau7) 45. 87. 129. 
132°. 147. 149. 152. 154. 
174-178.180-182.189 1. 
191. 192. 195. 198-201. 
216. 221. 

- 0{,6Lalt~ -b1tonl1}S 198. 
- 1tor:al.LO<pO(1)TO' 173. 
- 1tfl06080v 133.135.147. 
148. 152. 154. 163. 175. 
178. 192. 216 1 

- 1J/,,/:O<P0flO' 12. 121. 13. 
21. 26. 27. 29. 39. 47. 
103. 108. 110'. 158. 

- G1toQ[/L1j (G1tO(JLfLOg) 7. 
15. 18. 36 1. 3D. 96. 104. 
111. 1161. 135. 141. 168. 

- lta-lTClflCt 61tOfl[/L1) 96. 
- -b1t01tc,,/:flO' 32. 54. 
- v<pafL(Lo. 173. 
- <pOfil/LOS 16. 
- XH(Ji6T1) 32. 54. 
- xi!(JGo. 394. 
- Xi!fl60' alYLaUn. 169. 
- 1J!LJ.'I) 106 1. 267. 
YVct<pIiV. 64. 65. 67. 
YflCl{t{tf>rEVtLV 68. 
YfiCl/L/Ladv. 50. 60 1. 219. 
YflaIlIlCl't'E'v. (3a6LJ.Luo. 36. 

47 1. 65. 114°. 137. 147. 
150. 153. 169. 171. 173. 
186. 188. 

Yfla/L/La,,/:otpvlau, 0'1' 208. 
y~a<p'l) 76. 248. 297'. 
- (3a6tJ.'lt'l) 247. 248. 
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OE'Ka77:QCiJrOl 157. 
OE'Kart) 233. 234.236.237. 
239.240 - 242. 244. 246°. 
247. 257. 260". 263. 264. 
279-281. 283. 304. 

OE'KCXrrovcx£ 236. 279. 279 1. 
aHJ77:0tHV 21. 211. 
OEIJ77:0rt)f; 3911. 
afj/LOS 289. 
(rb) o1J/LOIJWV 96-":98. 114. 
115. 138. 141. 1412. 150. 
155-157. 159.172.173. 
176. 198. 2011. 205. 286. 

Ot)/L06lWVt)S 283. 284. 
at)/L06lCiJV{CX 284. 
atcxYQarppw 107. 115. 167. 
~'lCXYQCXrprj 26. 60 1• 

~'lCXiQEOIS 13°. 25 2. 54. 55. 
57. 162-167. 

OlCX'KCXroX{cx 394. 
Cdt) olcx'l.d/LfVCX 183. 
OlCX'KQ{VcW 74 2• 

OlCX1.0Yl6/LOS 186. 
alCX/LW,(J'ovv 182°. 188°. 
O£CX/L{6.ftCiJlJl" 44. 49. 50. 

61. 161. 162. 1622. 164. 
165. 169. 177, 177°. 179. 
184. 187-189. 

alCX/LlIJ.ftCiJ-rt'KOV 188. 
alaVO/Lrj 265. 
Ola77:W/LCX 179. 
OlCXlJroArj 742• 

OialJroJ..£xov 190. 
olarcxyrj 198. 
eftc<,r;a66cw 198. 205. 
olCXrcroY/LEVCX 196. 
otar(,Ji~fLV 207. 210. 
alCXrpS(lcW 189 1. 
rb alarpO(,JOV 34. 
atcyyvt)/La 19. 28. 186. 
OI'KCXlJrrj(,Jwv 67. 
OI'Ka6Trj" 258. 259. 
Otol'Kt)6'" 86.142.145.150. 
155-157. 203. 328. 

- 77:Q060al'Kilw 139, 
OIOI'Kt)TrjS 32°. 34, 145 

174. 
alOQ.ftW/LCXTa 349. 
aOIJI/La 71. 
006lS 256• 26. 
oQV/LO" 3. 
aCiJQca 14. 421-45. 78. 

lOll. 127-129. 129°. 
t5:!. 

aCiJ(,JOrpOQOl 261°. 

i!YYQCX77:ro£ 221. 
i!yy"cxrpa 265. 
EYYVt) 19 1• 
EYYV1]TrjS 169. 
i!yyvoS 186, 

I. Sachregister. 

i!"OHCX 184. 192. 211. 
i!Y'KT'l]6£S 117. 118". 183-

185. 209". 260. 
i"lcx/L~aVHv 47 1. 
iyJ..oYl6rrj" 14. 
ioarp1] 122, 125, 171. 181. 
- a1]1106£CX 1311. 160-

162. 169. 1801. 
- a1]/L06£CX icQcvr:t'Ka 1311. 

153. 160. 
i:a£cx 98, 99. 
ialOOTI1<a 90. 911. 94. 
lc(,Jcx-rtlla 180 1, 

/LW&orpo"I'Ka 94. 
oV61axa 181. 191. 
77:(,J06001lla 147, 
61rl'Kci. 14, 179. 

l.ftv1] 262 2622. 
fl'K06£77:cVUt.QOVQOI 93, 
ftx06Trj 17 1• 

cl6ayCiJ)'rj 6{rov 264 1. 

ciaxQluxoV (cl6?(QiacCiJs) 
73. :>0. 23. 

ciarpoQa 244 1• 265 267. 
i'Kal1<'l].ftEv 384, 
iX'KJ..1]6ilX 2731• 
Exrclclv 205. 
i'Krp6(,Jwv 3. 11. 18. 19. 23. 

24. 27 :i8. 30-44. 46. 
48-51. 53°. 54. 56. 56 1. 
50 1 60, 72. 73, 77. 78. 
81. 86. 022. 93°. 98. 114 
-1161. 135. 146. 148. 
150 155-160. 163.165 
-167. 169, 1702. 173. 
175-177 2.179.180.190. 
191 1 213 1-216. 240-
242. 

- i~ &~(CXS 54. 
- lJlUlIOV 24. 
- TETCX,,/LEVOV 54. 54 1• 

iJ..a66CiJ/La 56 1• 170 2• 

i1.CXIOVQ)'Elov 142. 
iAawvQ"os 64, 66.66 1.73. 

75. 195. 
EJ.CXlWV 3. 16. 1061. 138. 

1412. 
- rpOql/LO" 106. 107. 126. 
fi..xEa&cxl ~O 11. 
fAo" 3. 
i/L~arcV61s 142. 
ot E/L77:E77:l.c,,/LEVOI rai" 

77:Q066001S 64 65. 
E/LI16Qwv 240. 
Ep.rpavHlX :1I5. 216. 
i/LrpVTcV61" 16. 151. 382. 
1!vAH/L/LCX 183. 184. 
ivo{lIwv 140 2• 

flV77:16-rEVHV 203. 
flvdJ77:WI90. 
iVEXVQCX(j{CX 49 50. 72. 

E~STCX61S 100. 102. 
i~ETalJrrjs 102. 
i77:cxv£<YllatEI v 145, 
i77:aVcxlQEiv 163. 
fl77:CXVcl..ftEiv 209. 
i77:cxQxia 295. 
1!77:aQXo" 109. 182°. 
i77:tl:vl'l]S 253. 254. 
E77:EVEXVQOS 186. 
i77:l~aHEW 182. 201. 
(rb) i77:1~aUOV 214. 
i77:l~ol.1/ 58. 167. 195. 196. 

200, 2481. 392. 393. 395. 
i77:~YEV1]f£(X 34. 49-53. 
E77:£YQarpHv 34. 54. 56. 76. 

115. 214. 
(ra) bU"(lcxrpEvrlX 198. 
E77:£)'Qarprj 56. 58. 
E77:£OEXE6.ftCtt 3:!. 34. 54. 

150. 173. 188. 
E77:i.ftc/Lcx 172. 1721. 173. 

175. 
i77:£XfiQ77:icx 241. 
E77:£xErpa).aL!lV 241. 
E77:lXQcx-rEiv 174. 187. 
(ot) E1tlllQaTovvrE" 265. 
fl77:lxQ£l"cx 109. 
E77:l/LE11]r1/S 30. 43. 431, i:. 

54. 
i77:lf£Eqitc6.ftcx£ 163. 169. 
E77:£/LfQ£6/LO" 167. 
E77:l~cvci6.ftal 14 2• 

E77:i~EVOS ~1:!1. 258". 301. 
E77:£Qi77:THV 36. 
E77:{lJxc'llns 54. 106. 109. 

147. 150 
~7tt6xs77:r1]~ 1 89 1. 

E77:t6ra.ftijva£ 49. 
E77:t6rar1]" 70. 
i77:£6rQctr1])'0" 174. 
f77:{TCX61S 34. 
$mrrjoHct 303. 
E77:£rrjQt)al" 138. 192. 
~77:£r'l]Q'l]T1/S 138, 140". 141. 
167 1• 181. 191. 192. 

E77:1r{.ftE6.fta£ 244. 
EmTQ077:rj 150. 
E77:{rQ077:os 132. 132°. 144. 

184. 196, 208. 
- ofJ6£cxx6" 132. 174. 
bttXCiJQElv 16~. 244. 24(t. 

249 2. 257. 
E77:0ntitHv 267. 
(ra) ~77:0/lEjllX 142 -144. 

144" 188. 
i77:oxrj 1371. 1711. 174. 
E(/ycxa[cx 74. 74". 
(ra) Erps6ua 209. 
frpod'os 208. 



'~Vt'O:7tOtOS 64. 
~vt'1)(){X 65. 68. 

nYS/LWV 196. 295. 
~/L~K!.tiQtov 261. , 
7j/LEQIXt J.Ett'OVQytKIXt 211. 

.&8Qt(jt'~S 76. 
,(j-1)t1IXvQaS 119. 157. 216. 

l~tO~OC1KOS 34. 
(t'0:) l:rYtIX 207. 240-243. 

267. 
lrYiIX 74. 75. 83. 129°.198. 

205.2051. 207.209-211. 
213. 222. 223. 225-227. 
258.258". 263.305-308. 
310. 371. 374. 388. 394. 
397. 398. 

lrYtOKt'~/LOJV 13. 27. 28. 73. 
76.80.103.104.113.211. 
225. 385. 

- XOJ(!tKOS 204 1. 
trY !OJ/LIX 172. 
111'u.ot'1)S 109. 1101. 
18twt'tKOV t1:7toQt/l-O'JI 126. 
leIla 211. 24. 274. 276. 
tE(!SVS 5 14. 77. 83. 160. 

J 80. 270 2-272. 
lliQo8ovJ.os 272. 2722. 274. 

295. 298. 
'IE(!OKCKtt1aQEtIX 277. 
'IsQo:7toA,tS 276. 
ls(!ot'IXp,iIXs 275. 
IEQot1vv1) 274. 
Z:7t:7tIX(!XOS 34. 49. 
1:7t:7tocpo(!~tov, ~IXt1tltKOV 
297. 

~IX,ftilKM,ftIXt 196. 
(t'0:) KIX,ft~XOVt'IX 39. 92'. 

93°. 97. 98. 114. 116. 
146. 198. 216. 274. 

lIIXtC1IX(!tIXt1rIXi 289. 
lIIX1.IXU[IX 198. 
lIalIX~os ~U1)VtKOS 136. 
'KIX(!:7tEiIX 262. 
1IIX(!:7tiSIit1,ftlXt 161. 1611. 

164. 
'KIX(!:7tOVt1,ftIX£ 262.270'.272. 
1IIX(!:7tOS 21. 46. 99. 244. 

258. 
- iJ.IXt1l0S 138. 
'KIXt'IXYQIXCP~ 198. 
1IIXt'a,ftMtS 172. 
xIXt'a1lIXJ.lilv 74 2• 

'KIXt'IX1I(!ivEtv 109. 
1IIXt'IXJ.IX/L~avSLV 386 '. 3911. 
1IaUx/LEvELV 74'. 
'KIXrlX/l-Et'(!stv 36. 
1IlXrlXt1:7tC£QIiW 46. 161. 
1IlXt'at1:7tO(!a 211. 

1. Griechische Stichworter. 

1IIXt'lXCPVt'SVlitV 7. 15. 
1IIXt'IXcpvt'sva£s 15. 110'. 

192. 266. 351. 357. 361. 
383. 387. 392. 395. 

lIlXt'IXXOJQl~ELV 248. 
1IlXt'IXXOJ(!ta/Los 701, 
xlXt'Eyyvav 1421. 
XIXt'EXEt'JI 115. 136". 196. 

208. 
1IIXt'HC1E(>XEt1,ftIXt 210. 222. 
1IIXt'SQ'IIXt1iIX 95. 106. 107. 
1IIXt'OtKliiv 243 261-2631. 

285. 286. 289°. 
1IIXt'OtKIIX 90 1. 262. 263. 

270. 271. 288. 289. 291. 
294. 306. 

1Iat'ot1l0S 89. 92. 93 103. 
104. 116. 156. 262. 2621. 
309. 314. 

'KIXrOX~ 137 1. 
xat'o%OS 273. 275. 
1Is1Iott'aa,fta£ 136. 
1IEcpalatov 56. 56 1 182"
(ol) 1ISXSt(>L1I0t'SS 45. 
1Ifi:7tOS 17. 261. 268 282. 
1I£KLOV(>'10S 64 
xJ.1)(>ovo/Lia 298. 
xMjQos 7. 8. 11. 13. 14 

17. 19. 24. 28. 29. 40-
43. 88. 90. 90 1. 95. 99. 
100.102-104 1• 112.113. 
113 1. 115 1 1421. 151-
153. 251. 252. 257. 257 1. 
261. 275. 281. 

&VHA,1)/l-/LElIOS 99. 
- &SYYV1)/l-EVOS 1421. 
- if} 1IIXt'Ot1lLKjj t'a6fL 942. 
- l:rY£OS 57. 
- 1Iat'oL1I£1I0S 90-92 2.94. 

143. 144. 148. 
- 1Iett'OXt/LOS 30 
- :7tett'QtKOS 89. 
KJ.1)QOVV 145. 162. 
Ki..1)(>ovXiIX 112. 176. 
'KJ.1)(>ovXOS 5. 7. 8. 111. 14. 

89. 93. 103. 116. 139. 
156. 275. 276. 

xowov 219. 283. 288. 291. 
301. 310. 

KowroviIX 360. 
KOtVWVOS 36. 65. 
1I0[t'1) 136 2 • 

xovcp[SftV 49 244. 
xovcpodlHIX 6. 31. 109. 

147. 164. 176'. 1931. 
xQett'S;:v 21. 211. 265. 
xQat'1)t1LS 211. 23. 95. 142. 

143. 
xQ£Or:acpOS 34. 
Krat1,ftaL 203. 251 260. 
Kt'f)/Let 3. 14. 18. 38. 39. 41. 
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721. 98. 111. 113. 132'. 
138. 151. 260. 271. 3911. 

'Kt'fi/l-IX l:o£OlI 241. 250 1. 318. 
- OVt1LetXOV 15. 
1It'~v1) :!50 1 

1It'fit1LS 1211-124. 126. 
286 

- lrYlet 117 2 • 

- .. a/LHetX~ 3111. 312°. 
1It'1jt'wQ 119'. 226. 217. 
1IV(!SiIX 211. 23. 26 142. 

143. 252 0 

- naYKt'1)1:£K~' 249. 265. 
KVQLSVSLV 21. 2P. ~2. 46. 
KVQ£OS 22.46.66. 73. 1281. 

130 145. 172. 176. 179. 
208. 238 270. 270 2• ~72. 
295. 

1IVQIOJS i!XStV 26. M9. 
xVQovv 22. 115. 143. 184. 
1IV(>WC1LS 143. 145. 
KW/l-a(!X1)S 50 1. 

XW/l-1) 30 40. 43. 44. 49 
49 1• 50. 56. 57. 63. 68 1• 

69. 73.91. U9° 138. 140. 
155-161 163 163 3, 4 

167-170'.174.179.187. 
196. ~011. 206. 209-214. 
216.218-2211.226. 243. 
247 2• 251 :i58. 258 1- 3• 

262-264. ~ 73 1-277.288. 
288 2. 290 1-294 2.300-
303. 305. 306. 308. 311°. 
312°. 398. 

- iv 8OJ(>sCf 42. 
- ISQa 277. 288. 288". 

289. 289°. 
xW/L~r1)S 262. 263 1. 288 2. 

'KWr£OYQet/l-/Lett'SiIX 1601. 
1Iw/Loy(>a/L/La1:EVS 48. 49 1. 

6\). 114°. 147. 213. 
1IW/L0/Ltt1,ftwr'l]S 511. 69. 70. 
1IOJIL0:7tUJ.tS 272. 273 1. 

AaaQX1)S (J.aIX(!xia) 63 1• 

J.a(L~aVHV 386'. 
J.ao~Q~cpia 63 1. 221. 
- o/LoloyoS ~21 223. 
l.aoYQIXcpov/LSVOt 220. 22:J. 
J.aoxQirett 6; 1. 259. 
I.IXoi 57. e 2. 622. 63. 65. 

75. 81-84. ~24 258 1, ". 
259 1. 2610. 261 0 263-
266. 274. 282. 288 ' . 

- ~(X(jtJ.tKoi 244.248.250 1. 
256. 258·-260. 262 
266. 282. 28;)1. 296 307 
-.H1 1. 352 361. 369-
372. 379. 

I.HrovQY1)/La, YSW(>'1£lCOV 
2011, 
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I.HTovQyltX 206. 
- XroQ£K1) 86. 199°. 203. 

204. 
I.caciJv£!; 60 1 

I.EroS OdJTO£KO!; 261. 
1.1)£Ov 384. 
1.£/L1)v 293. 
!.i/LVlX£ 11.,8. 
J.lvvrpo, 64. 
AOYEVT1)S 65. 
1.01'0S 218 1• 

- ,ho£K1)acoo, 129. 130. 
137. 14·!. 144. 192. 

- [~LOS 59. 86. 100. 102. 
132. 150. 241. 280. 291. 

- Ka{a(xQoS 130 
- XV{JttXKO, 130. 1851. 

208. 
- oV(i£aUOS 119. 129°-

132. 136. 142. 144. 174 2• 

175. 187.188°.192.292°. 
3~6. 

- a£TtKOS 411. 
I.VTQOV 22". 

,.uXx£[LOS 6. 40. 
/LEI.WaovQYoS 64. 
/LEQ£~aQXr)S 48. 
/LE(litcw 178. 179. 
[LEQiS 126. 127. 139. 147. 

174. 183. 213. 
/LcQL6/LOS 56. 57. 
/LEQo, 167. 179. 196.214. 
244. 

- 1rtXTQlKOV 200. 
/LETa&aTtXY1) 198. 
[LcTIX80.[J-S'lITIX 147. 188. 
/LETlXfLw.[J-ovv 34. 49. 173°. 

179. 189. 
/LfTanlX(lal.a[L~avHJ.[J-(x£ 95. 
/LcTlXncohiv 386 2• 

[LcTlXTi.[J-ca,lftn 213. 222. 
WTlXcpE(lca{tlX£ 210. 
/Lc-rfQXEa{t1X£ 258'. 
/LETEXHV 179. 
Il'STOXO, 157. 159. 
/LcT(lEtv 166. 191. 214. 
/LET(l1)/LIXTtX '91. 214. 
/Lr)T(lOKCOIl'{lX 303. 
ll'{a.[J-£Os 65. 
/Lw{tOS 66. 
/Lw{tova.[J-lX£ 32. 37°. 46. 

51. 78. 150. 166. 172. 
177. 267. 267 1. 2841. 

/L{a{t{J)a£s 28. 32&. 34. 36 2• 

51. 53. 138. 161. 164. 
165.170.174.174 1.175. 
181-184. 188. 190. 195. 
196. 203. 2041. 

Eis naT(l£xOV 28. 39. 
- f~ &~(IXS 32°. 33. 36. 

1. Sachregister. 

41. 61. 158. 165. 173-
176. 1764 • 178°. 190. 

/L{a.[J-{J)a£s ova£IXK~ 85. 136. 
181. 1811. 182. 182°. 
184. 189. 204. 

- a£TtK1) 27. 28. 31. 38. 
47. 52. 

/LW{tCOT~S 18. 121. 125. 
144. 181-190. 192. 193. 
238. 304. 3041. 310. 

- PCf(j£I.£KOS 182. 
- 81J/L06£OS 182. 
- 01la£aKOS 133. 136. 138. 

147. 149. 181. 182. 185 2 • 

187. 190.1901.191. 200°. 
203. 

VlXVKI.1'j(lO, 18. 
vfo£ 105. 
VEOCPVTOS 105. 106. 
vijaos 3. 
V£T(J£'K1) 65. 
VO/L1) 3.158.167.172.192. 

209. 262. 
vO/LOS 174. 196. 203 1. 206. 

210. 
- /LW{t&'aEco, 284. 2891. 
- nw.h)T£XO, 267. 267 1. 

268. 386. 
- TEAC01'£XO, 83. 267. 340. 
370-373. 379. 380. 

- wvij, 18. 178°. 267 1. 
355. 360. 

SEVr) 75. 207. 208. 210. 
219. 222. 

~EvltX 303. 
~EVla 68. 374. 
~svos 222. 387. 

OlKEtv 258 3• 

OlK1)TOO(l 206. 
ol'KilX 3. 18. 28. 145. 187. 

209. 261. 282. 
OlK080/Lia 258 6 • 

OlKOVO/L{lX 209. 
- ~lXalAtK1) 233. 240. 
- l&coTt')l.1) 240. 
- %oltTt')l.1) 240. 242. 
- aaT(llX%lK~ 240. 
ol'Kovo/Lo, 30.471.511.54. 

66. 186. 208. 
OlKO%E81X 3. 12. 28. 92. 

108. 139. 1391. 140. 149. 
187. 196. 198. 

- YEV1)[LIXToY(lacpov/LcVtX 
139. 

- [I1ta 107. 
o/LOJov],o, 219. 
O[LOX1Jvaos 216. 

O/LOAOYEiv 223. 
O/LOAOY{lX 220. 
o/LOl.oyo, 219-222. 
ovallX 42. 95. 110 2• 119-

132". 144. 151. 152. 167. 
180. 181. 185 2,8. 187-
190 1. 192.194.195'. 200. 
203.206.225-227. 292°, 

- liJitX 422. 
- TCi[LlIXK~ 132. 
ova£a'Ka 155-157. 181. 
3 (l')l.O, ~CaJti.,lKoS 50-52. 

213. 213 2. 
6cp(lvcS nOTU[LOv 96. 97. 

lta(luY(lurpav 107. 136. 
138. 139. 159 164. 

%OI(ltXY(larpicx 138. 
%CX(lMHGlS 96. 97. 104. 

108.109 1.114°. 116. 249. 
%cx(la8H60S 3. 7. 8, 14. 
16-18. 113 1. 

%lX(l&80a£, 184. 
%lX(la.[J-ca£s 107-1091. 
%u(lcxla/L~uVEW 17. 64. 

2522. 
na(lUn(laaaEa.[J-ut 169. 
na(lOlrpvAuK~ 206. 
nOl(!urpM .. aKES 304. 
%lX(lUXW(lEi1' 265. 
%a(lOlxw(lr)OlS 13°. 2,,8. 265. 
%U(!Ent01)[Lctv 74". 2121 
%U(!O£KEtV 261°. 
%a(!O£KOS 262. 2621. 277. 

278. 299". 303. 308. 309. 
314. 

%OIT(!tKOV 28. 
S/L %aTQ£lwis 251. 252. 
%E8{ov 163. 169. 
%EtOS 93. 
%E,,{tIJ[LEQ{a 315°. 
(TO) %E(!lYEwa/LEVOV 140. 

1401, 2. 

%E(!WQ£a[LOS 248. 249 3• 

%Ii(!£%o£clv 173. 
%E(!t%olr)alS 116. 174. 
IIf(!ar)s TijS Smyovijs Itt. 

12. 121. 25. 69. 160. 
nL'lt(!aaKEW 386 2• 

ni%'CEtv 100. 102. 
%iaTls 521. 183. 186. 
%h()fJua/Loi 93. 
nAolo,. 18. 
nOKocpos 64, 
%o).ts 163. 211. 234. 242. 

244. 249.250 1. 262.262 1. 
268-2701. 272.274.278. 
280 1.281. 283 1,285°.289. 
293 1. 295. 306. 308 

%OUnIS 226. 261°. 
%o).tn'Kov 24",1. 2461. 267. 



1tOQOb' 118. 1181, a. 136. 
139 1• 149. 183-186 2• 

208. 
- t;a/LELaXOb' 3111. 
1tQaY/Lat:'a, J1j/LOIHct 208. 
n(laY/L"Tflct 182. 
1tQctY/LctTEVHV 14. 182°. 
1tQaY/La1:£xob' 137. 
1tQctXTOQELOV 1861. 208. 
1tQawt(f)Q 89. 166. 
- &QyvQ£x&v 139. 140 2• 

- ofJlJ£ax&v 191. 
nQtX~£b' 267 1• 

1tQtXIJ£b' 96. 97. 114°. 116. 
142. 160. 184. 

1tQfIJ(3VT:S(lO£ 60. 167. 163. 
1702. 218. 219. 

- T&V Yf(f)QYWV 60 1• 

1tQOYf(f)QYfiv 145. 171. 
1tQoYQagJEl.v 186. 208. 
1tQoYQagn) 207-209. 
1tQOfIJT1jllmb' 42. 43 1, 8. 
1tQOCIJTmb' 127. 132. 
1tQOll'l)QV~£b' 143. 144. 177. 
1tQ01l01jT'I)b' 132. 1322. 
1tQoIJaywv 34. 49. 77. 286. 
1tQOIJYEV1j/La 96. 
1tQoIJYQarpob' 12. 25. 
(T«X) 1tQoIJIY'LaYQarpo/Lsva 

143. 
(T«X) 1tQOIJ/LfTQOV/LSVct 176. 
1tQoIJoJ£xa 109. 109 2• 133. 

147. 
1t(lI5IJoJob' 5. 64.135-1421. 

146. 147. 184. 240. 242. 
243. 2581. 263. 270 2. 271. 
284. 

- &Ql'VQ£lI1j 27.28. 37. 58. 
- XfX(f)Q£IJ/LEV1J 44. 45. 59. 
80. 147. 148. 304. 

- 1toJ.£T:Slab' 293. 
- IJ£T£X1j 139. 
(rit) 1tQ061tl1tTOVTct 244 1• 

246 1. 267. 
1tQoaTaY/La 28.31.36-38. 

56. 57. 64. 71. 742• 83. 
176. 370. 

1t(l06TaS 45. 
1tQolJdfh6ifca 187. 18F. 
1tQ061:£/LOV 17. 97. 106-

108. 112. 1131. 144 2• 

1t(loarpVl''I) 218 1. 
1tQoTi/L1J6£b' 175 1. 
1t(lOTQ01t'l) 221. 
1t(f)/La(l£Ov 198. 

6£1:£xa 106. 1061.107. 139. 
140. 1401. 156. 187. 

alTOb' 43. 278. 
{Jaa£J.£xob' 37°. 

- 1tOAH1:£XOb' 302. 

1. Griechische Stichworler. 

6xl1t1j 214. 215. 215 2• 

6XVnVb' 68 1• 
61tflQHV 166. 
61t!!Q/La 411. 48. 50t. 521. 

216. 2161. 
61tO(la 168. 172 
61t0fi0b' 11. 55. 114°. 
6Ta.fta 18. 18 1. 

6Ta.ft/LOs 12. 64. 72. 303. 
374. 

6Tlrpovob' 7. 78 • 8. 36. 90. 
304. 

IJTQaT1JYOb' 6. 171. 
6v!..Aa/L~aVELv 208. 
IJvl!..1j1/nb' 184. 1851. 208. 
6V/L/LEVELV 210. 269. 
6vvaJ.la~£b' (tlVfV 6vvalta-
~HuV) 51. 53 - 57. 82. 
1622. 

IJvv{JoJ.a£ct 186. 
6vvYQarp1j 46. 366. 367. 
- TQorpiT£b' 69. 
6vvsl6rpOQOb' 167. 
IJVVlIQ£/Lct 97. 
6VVlIV(lEiv 274. 
IJVV01p£b' 184 1• 

6vVm~£b' 1011. 160. 164. 
178. 179. 235. 243. 246. 

IJVVTIiJ.1jb' 3111. 
IJVV1:£/LtXIJita£ 150. 
IJvvd/L1JIJ£S 142. 143. 143 2• 

IJVVX(f)fililv 173. 249.249',8. 
274. 275. 293. 

(jrpfiaylb' 91. 136 2• 160. 
IJm/LaTa 206. 250 1. 253. 

J1j/LOIJ£a 250 1• 

- [J£(f)1:£xa 250 1• 

Ta/LHiov 43 8. 120. 1301. 
166. 206. 305. 

- ~a6£A£XOV 68 1• 

- 18fimTctToV 127. 130. 
188. 1891. 

UiVVrpavT1Jb' 64. 
Ta~Lb' 1tO').LT£X1j 3111. 
TlAfIJ/La 124. 244. 305. 
- ffJIJIi~Eb' 198. 198 2• 

- 6L1:£XOV TE xa£ &(lYv-
Q£lIOV 167. 

TlJ.Ob' 3. 17. 240. 241. 275. 
293°. 306. 

- J(f)Qfftb' 44. 
- iYlIvxHov 95 I. 
Tf').(f)Vfla 181. 1811. 182°. 

189. 
T8J.OW1Jb' 32. 68 1. 182°. 

186. 189 372. 
TCTa(,l1:£lIa 22. 358. 
TIiTQa1tvQyia 263. 264. 
1:£/L'I) 17. 22. 228. 36. 36. 

46. 95. 98. 99. 108. 115. 
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116. 138. 142.-144.173. 
198. 

d/L1J/La 244. 
TOXOb' 143. 144. 1448• 

T01tafiX1JS 50 1. 

T01t0YQa/L/LCtTC·6b' 34. 
T01tOb' 206 2181. 2522. 

2580-8. 295. 
- &o{x1jTOb' 188. 
- 1p£!..0b' 11. IP. 102. 

1061. 108. 1161. 
T(,la1tf~ct ~aIJ£!..£x'I) 22'. 
- J1j/L06{a 142. 

VOrpOfi(30b' 64. 
fJ1taXOVHV 270 2• 

fJ1tafiXEW 61. 
(T«X) fl1taQxovTa 12. 
fl1tfQ~aUHv 145 172. 
fl1tfQ(30J.wII172. 32. 35.164. 
fJnEQfT1js 220. 221. 
fJ1t8QxfiIJ.ftat sib' 1tQiiIJt1J 

142. 150. 184. 
fJ1tixw.ftcx£ 165. 
V1t1jfiE(j{CX 221 
fJ1t1J!!ET1jS 108. 
fl1t£aXVEiIJita£ 165. 
fJ1toJixEIJ.ftcx£ 66. 188. 
fJ1to.ft1jx1j 130. 
fl1tOJ.oyov 4. 30. 32°. 35. 

36. 45. 48. 54-561. 58. 
102. 104.106 1.107. 113 2• 

115. 116. 117. 158. 171 
-176. 219. 219 2• 

- &rpoQov 117. 
- TO xaitiJxov 96. 
fJ1tO/L{6it(f)IJLb' 52. 154. 162. 

164. 
fl1tO/L£lJitruT'I)b' 122. 183-

187 191. 208. 
fl1tO/LV1j/Lct 35 2• 

fl1tO/Lv1j/LaT£IJ/LOb' 202. 274. 
fJ1to/Lv1j/LaToYfiarpOb' 124. 
V1t01tt'Ob' 200. 2081. 
fl1t01tT(f)S ~XHV 741. 
V1tOIJTaIJ£b' 36. 48. 60. 512. 

53 1 56 1. 165. 344 
fJnoaTlUovTa (T«X) 166. 
fJ1tOuT1jaCXIJ.fta £ 32. 35. 
fl1tOaXSIJLs 36. 108. 165. 

178. 188. il44. 
fJ1tonJ.'I)b' 22. 63-69. 71. 
73-75. 83. 198. 224. 
227. 3111. 370-372. 

(j'E-VYSW S05. 
rp{J.o£ 422. 
rpow£xmv 3 16. 20. 191. 

196. 
- rpOQL[.LOb' 106. 107. 
rpO{VL~ 17. 107. 138. 
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~6(!ET:(!O'IJ &noT:allT:ov 213. 
~6(!oS 39. 129°. 138. 143. 

145. 146. 150. 172. 183. 
186. 188. 191 2021. 235. 
243-247.258.260. 2608 • 

264.266--268.278--280. 
283 301. 303. 304. 386. 

- &(!rV(!£lI0S 18. 24. 
-- J'7J/L06£OS 3111. 
- lE(!oS 305. 
-- AE£T:OV(!r£lI0S lIa'IJo'IJ£lI6S 

203 1. 

-- 6£nllos 155. 
~(!OVT:t6T:7js 132. 132'. 195. 
CP(!OV(!£O'IJ 2931 

~(!OV(!OS 302 303. 
cpvr1) 209. 
cpv).all1) 1851• 208. 
~VAalllT:7JS 68 1. 70. 
~vT:Ela 8. 17. 105. 1131• 

258°. 
~VT;E.vE£" 7. 267 268. 
~vT:Ev(nS 387. 

ZCCAIIOS 240. 
XE£(!Or(!acpElv 48. 214. 

L Sachregister. 

XE£(!or(!acpla 14. 50. 501. 

521. 213-217. 241. 
XE(!6E.vEt1~(!I£ 269. 
XE(!t10S 3. 7. 17. 30. 36. 

47 2• 96--98. 112. 117. 
158. 198. 199 

- 1jnE£(!OS 188. 
- lJ'£wnllos 126. 
-- i>noAoros 188. 
X7J'lJOPotJlIOS 64. 68. 
XO(!T:E'lJXE(!60S 174. 
XAW(!a 28. 
X(!7Jl"'ant1l"'os 34. 52 8• 53°. 

70. 70 1• 114°. 
X(!O'IJOS 32°-34. 51. 66. 

95. 98. 109. 162. 163. 
176. 183. 196. 275. 

X(!V6lov 240. 
xml"'a 101• 1601. 
XOO(!fi 12. 15. 16. 74'. 83. 

86. 87. 204. 240. 243. 
244. 248.253.256. 258°,1. 
260'. 262.2621. 265.269. 
270 2• 283 1• 285°. 288. 
295. 

- pcc6£1£lI1) 243. 246--249. 

252.256--258.263-265. 
268. 277. 280. 283. 286 
-288. 291. 292°. 294'. 
297--300. 304. 305. 307 
-312°. 320. 375'·-380. 
3911. 

-- iE~a 270. 272. 284. 
297-299. 

- cpO(!o/"orOv/LE'lJ7J 246. 
247. 247 5• 263. 2641. 

XW(!l{;E£II 184. 
xoo(!lo'IJ 248. 255-257. 288. 

288 1, '. 293. 293 1• 303. 
305. 309. 

- "1)I"'OG£O'IJ 260. 268. 
- iE(!OV 274. 298. 
- T:fi/LE£fiIlOV 3111. 
xoo(!lT:1JS 288'. 

wVEi68'a£ 96. 97. 
&J'lJ1) 22. 32. 47 1. 63. 65. 

66. 68. 186 248. 279. 
372. 

- Av nlGT:E£ 13°. 26. 
&V7JT:~S n(!060J'wV 304 1• 

2: Lateinische Stichworter. 

adscriptus 220. 223. 
aestimatio 3021. 
ager 238. 239. 2831. 302. 
- adsignatus 316. 318. 
- colonicus 343. 
- decumanus 279 1• 

- derelictus 351. 382. 
391. 393. 394. 

- incultus 341. 
- octonarius 341. 
- patrimonialia 328. 
- privatus vectigalisqne 

315. 317. 318. 320. 825. 
390. 

- publicus 182°. 239. 
283 - 286 1• 291. 292°. 
310. 314-·316. 319. 321. 
326-330°. 336.340.843. 
369. 375--3791. 

- quaestorius 316. 
-- rudia 337. 342. 343. 
346-351. 384. 391. 

- stipendiarius 316.341. 
- vectigalis 392. 
agricola 296. 
agrimensor 383. 
angariae 1281. 303. 
arae 331. 
.arationes 238. 239. 

arator 233.238.239.279 1• 

367. 368. 372. 
arcarius 291'. 292°. 
assignatio (-are) 383.385. 
asylum 217 2• 

auctio 358. 

canon 393. 
castella 2831. 
cautio 364. 364'. 368. 
centenarius 328. 
centesimo. argentariae sti-
pulationis 355. 

centuria 315. 3421. 
-ae elocatlle 347. 348. 
cessare 357. 
cives R. 239. 
colonia partiaria 369. 
colonus 238. 330. 3461. 
356-358. 360.365.3741• 

381. 383--385. 
comes rei privatae 375 1. 
commentarium 292°. 
condicio 344. 
conductor 182°. 238. 304. 

323. 324. 330. 332. 342. 
342'. 347. 350. 358. 363. 
385. 

conlatio 2021. 

consuetudo 331. 332. 
contrascriptor 333. 335. 
convicanus 3881. 

comicularius 185t • 

custodia 342. 365. 
custodes fructuum 365. 

decuma 233. 234. 279 1• 

283. 302. 317. 319. 367. 
368. 

decumanus 367. 372. 
dediticii 222. 223. 226. 
defensD. 384. 
defensio 383. 384. 
definitio 383. 384. 
derelictus 220. 223. 
diacatochia 394. 
dioecesis 328. 329. 
dispensator 291 '. 292°. 
dominium in solo provin-
ciali 237. 

dominus 238. 239. 320. 
323. 330. 342. 381. 394 1• 

395°. 
ducenarius 328. 

emptio 385 . 
emptor 383. 385. 



epistula procuratorum 
322. 323. 330. 331. 333. 
345. 380. 

equites 239. 

flCetum 346. 
ficus arid a 3461. 
fiscus 357. 3741. 
forma, perpet.na 332. 333. 
fructus 302. 363. 
frui 317. 350. 
frumentum 3481. 
- mancipale 286 
functiones IJublicae 323. 
fundus 238 1. 324. 
- inutilior 3941. 395°. 

homologi 220. 223. 

immunitas 3941. 
inquilini 341. 342. 
iudicia 372 
iuga 332. 
iunctio 392. 
ius emphytellticum 359. 

391. 
- occupandi 357. 
- verpetuum 391. 395. 
- privatum 398 
- privatum dempto ca-
none 390. 

- privatum salvo canone 
390. 39:3. 

lex 323. 329 
- censoria 330.340.379. 
- dicta 340. 
- metallts dicta 355.356. 
- saltns 380 
- venditionis 355. 37l. 
litterae procuratorum 322. 

3al. 
hturgus 223. 
Ioca neglecta 343 2• 

locus putei 353-356. 

mag stratus Siculi 235. 
nlanceps 239. 316. 318. 

327 381. 
metrocomia 3881 
mos 331. 
munus 2021. 3741. 
- patrlmonii 193. 226. 
- personale 193.195. :)02. 

2. Lateinische Stichworter. 

negotiator 389 

occupare 350 
occupatio B25°. 350. 355. 

356. 
occupator 356-358 360. 
olea 347. 3181. 
olivetum 346. 
operae 331-333. 337. 340. 

344. 352. 3U. 374 1. 

origo 398. 

pactio 368. 
palustria 343. 344. 3481. 

384. 
partes 332. 357. 363. 365. 

3651. 
- agrariae 302s• 331-

3:;3. 337 340. 342. 344 
3481-350. 352. 364. 370. 
373 385 

- colonicae 363. 364s. 
- iunctae 348 1. 

pars occupatoTis 357. 
- quota :)34 
- tertia 331. 
patrimonium 120. 131. 

238. 292 0 

pecllarins 296. 
peraequatio 393 
pere)!rinus 223. 
perf'uga 318 
pittaciarium 355. 
poroarium 346. 346 1. 
possessio 202 1 

possessores 238. 
- proximi 196. 
pos ,idere 31 i. 350 
praedia deserta 394 1 

praeparatio impensarnm 
357. 

praesed provinciae 374 1. 

precariulll 227. 
princeps 379. 
procurator 2[12°. 327. 328. 

332. 3;4 1. 

- mrtallorllm 357. 358. 
, - reglOUls 3='9. 
, - rei privatae 383 

- tr<lctlls 328 333. 
- usiaeus 142. 
proft"ssio 235. 3021. 367. 

368. 
prvprietas R58. 360. 
publie<Lnus 317. 
puteus 353-358. 
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quintae 385. 

ratio 131 326. 378. 
- privata 383. 
- usiaca 191. 328. 
rationalis 373 1. 
a rationibus 334. 
redemptores 372. 
regio 292°. 325. 
rehqua 369. 
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r .. nuntiatio 363. 864 364 1• 

res privata 329. 
ruaticus 303 2 . 

saltuarios 365. 
saltus 239. 325. 376u. 380. 

383 385. 
script ora 317. 318. 
- praeconii 355. 
senatores 239. 
sermo procuratorum 322. 

331. 333. 337. 344. 348 1• 

silvestria 343. 344. 1>48 1• 

384. 
societas 860 
stipendiarii 316.317. 341. 

342. 
stipendium 316.318. 34l. 
subseciva 343. 344. 349°. 

384. 
sutrinum 355. 

tabernae 355. 
tabularium 292°. 
terminatio 383. 
tenuia 202 1 

t9nstrinum 305. 
tributum 382. 
trientabula 316. 

urbes 283 1• 

usurpator 356. 
usus proprius 343. 345. 

347. 

vectigal 182°. 239. 285. 
3021.315.317. 318 358. 
359. 382. 

veetmae 3741. 
venditio 356. 
vieus 20:)1. 220. 223. 2A3. 
vilieus 323. 324. 
villae dominicae 342. 
vinea 346. 347. 3481• 
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3. Deutsche Stichworter. 
Zeit- und Ortsangaben sind, insofern sie nieht ausdrileklich bezeichnet werden, den Seitenzahlen 

gemilJl dem Kapitellitel zu entnehmen. 

Ackerpolizei Y. Register 1 
s. v. 1'EV1)/La-rOcpVJ..altES. 

Afterpacht 161. 165. 179. 
Cf. Register 1 s. v. V'1tO
/Lll1~fi)(j£s. 

Kontrolle seitens des 
Staates 46f. 

Pachtabrechnung 186. 
Afterpachter 52 cf. Reg. I 

8. v. V%o/Lu;~fi)n]s. 
Obligation iv -r£IJI1£ 183. 
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395f. 

Finanzpolitik der Ptole
maer 9f. 

Finanzverwaltungssystem 
d. Attaliden 280. 
romisches 87, 133f. 

Flucht von der iola 205 if. 
217.305.379 Cf. Streik. 

Strafe fiir dieselbe 208 f. 
Fronsystementwicklung 

315°. 
Fmchtteilung 263 ff. 306 if. 

Garlenland als Privatbe
sitz 14. 38. 

Gefallpitchter 190. 304. 
Geldnot des romischen 

Reiches 389 f. 
1'j) {'Jal1tJ.."t~ lE(lEv-rllt1]. 

Bewirtschaftung 179. 
Entstehung 101', 178. 
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Rechte 8. 11. 17. 
Steuerprivileg 24. 

Kleruchenland cf.s.v. Mili
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den in Beschlag ge
nommenen Landereien 
141. 

clem Kleruehen- (Kat
oken) Land 90 f. 
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33 ......................... ' 70 96........................... 94 
35 . . ..... . .............. 69 97 .................. 142. 150. 406 
36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 12°. 108 98 .... ,................... . 95 
40 ....................... 21'. 60 ' 100 .......................... 174' 
50 ........ , .................. 74 120.. . . .. . . . . . . . . . . . .. ....... 89 
51 ............... '........ ... 26 134 .......................... 218 
65 ........................... 202 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 

*68 ........ 95-97.99. 101. 103. 104 ' 
106-108.113.116.117 2• 219 2 BGU. I 

68 II ........................ , 114 2 ............................ 224' 
85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 0 7 .......................... 195 
86 ........................... 172' 8 III, 18 u. 24 ................. 121 
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BGU. I 
10 ..... , ........... . ....... 120 
15, 9ff. .............. . ...... 210 2 I 

18, 4 ........................ 150 i 
31 .......................... 122 
49, 5 ff.. . . . . . . . . . . . . . . .. ., 138 
61,9 ..... , .................. 89 
61 II, 5f. ..................... 138 I 
63 ........................... 122 
67 ........................... 157 
84 ... 0 ••••••••••••••••••• 155. 156 
85 ........ 0 • 0 •••••••••••••••• 157 

* 85 Col. 10 II. vn .............. 216' 
104 .......................... 122 I 

105.6 ........................ 122 I 
106 ............. 122. 130. 181. 185 2 i 
139 ........... 0 ••••••••••• \11. 92 I 

* 156 ............ 130. 142°. 144. 406 
159. 5ff. 0 ••••• 0 •••••• 0 •••••••• 210 
160, 5 .. 0 ••••••••• 0 ••• 0 • 0 • 121. 122 
172 ......... 0 •••••••••••••••• 122 
181 . . . ................. 122. 181 
188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
191 .......................... 127 
198 ..... , ................... 91 
199 ., ... .. .. .. . ........ 120 
202 . . . . . . . . . . . .. .... .... " 122 
204, 2 ....................... 122 
206, 3 ........... " .......... 122 
210, 4 ....................... 122 
211, 3 ....................... 122 I 

212,5 ........................ 120 I 
223 . . . . . . . . . . . . . .. . ......... 132 2 I 

.. 234 (I 142), 6, 8, IlL .......... 162 I 
236.................. .. ..... 92 I 

237 (I 164/5), 6f ............... 164 
262, 3 ........................ 122 
269 .......................... 178 
277, 7......... .... . ....... 120 
280, 4 (Goodspeed 4, 4) ........ 121 , 
282 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 94 2 

284 ........•................. 1~2 
291 ............ 137. 138. 141. 1112 
236...... ..... ......... .... 8\1 
339, 17f. ..................... 161' 

II 
372, 20 ................... 207. 208 
372 11 .................... 208. 209 
382 " ...... . ............... 122 
390 ..... 0 •••••••••••••••••••• 119 
428, 12......... . . . . . . . . . . . . .. 65 
438 ........................ " 122 
441, 4 ...................... " 121 
454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95 
457, 5 ........................ 92' 

*462 ........ 142°. 143. 144. 145. 146 
471 ...................... 156. 157 
475 ......... 14. 120. 130. 188. 206 
484 . " .................... '" 210 
485, 5 ........................ 139 

487 .................. " ...... l;S 
494 ....... '" ............. '" 9" 
512 ..................... 122. lia 
526, 13f .... ' ................ 169 
530 ........ '" ... " .. , . . . .. . 14 
536 VI, 6-8 .. , .......... . .. 11)~ 
55\1 .......................... 135 

* 560 ................. 220. 221. 228 
563 .................... 109. 11i' 
56:; I-II .................... 106 
56il If, 19 .................... 10; 
563-565 ................... 16 
563-566 . . . . . . . . . .. . ........ 159' 
567 .......................... 163' 
569-571 ................. 178. IbS 
571. 2, 5, Il, 10 .............. 1~8 
572, 19ff ...................... 208 
57;;, 7 ........................ 89 
,)99 ............ }.)6. 137 1 138. 185' 
599 II .................... 1~1. 192 
609 .......................... 208' 

*618 ..................... 2~1-223 
619 ................. " .. 135. 136 
629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 15 
633, 11 ...................... 120 
640, 7. ........... .. . ..... 169 
648 ................ 196. 197. 199 

* 650 ........ 122. 127 181. 185'. 406 
(j56 ...................... 177. 180 
65\1 II, 6 ...................... 170 
6tH, 4. . . . . . .. ... . ......... 162 

III 
* 703 ................... 16. 95. 126 

716 ......... " ............... 157 
757 " ........................ 22.' 
767 . . . .. ................... 109 
776 ..................... 110. 1l0~ 
77G I-II .................... 105 
787 . .. .......... ........... 94 
792 . . . . . . . . .... . . . . . . .... . ... 89 
810 .................... , .. 120 
810 If, 7 ...................... 121 
831, 5. . ..................... 109 
832. 7 ........................ 198 
835 ...................... 156. no' 
851 ....... , ................. 138 
865. .......... ............. 15 
883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9~ 
889 .................. 15.178 
890 . . . .. ... . ............... 178 
897 ....................... 95 
8~J8 . . . . . . . . . . . . .. ........... 95 
902 f . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 206 
903 ................ , ......... 193' 
9040 ................ , 143. 146. 149 
909 ......................... 209; 
911, 4ff ....................... 104 

*915 ....... 103. 104. 10D'. 113'. 116, 
U17 . . . . . .. . .............. 95. 198-
929 ................. 105. 106. 108 
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BGU. III 
929 b. 2-t ................... 113 1 
973 ............ , . . . . . . . . . . . .. 91 
979, 5 ........................ 122 
980, 5, 13 ................... 122 
985 (?) ...•.•..........•....... 120 
992 ................ 16'. HI. 24-26 

*992 II .................. 21. 24. 60' 
*993 ........... 211. 25. 25 6• 26. 186 

994 ................. , ...... " 26 
995 ...................... 122. 251 
996-999 ..................... 26 
998 col. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 1 

1000 ...................... 12'. 25 
1003 ................. , . . . . . ... 15 
1012, 6... . . . . . .. . .. . ... . . . . . .. 65 
1046 I-II ..................... 156 
1047 ........ 181. 191. 1911. 206 208 

*1047 II ................... 120. 187 
*1047 III-IV .................. 183 

1047 IV ............. 138. 1771. 185 
1049 ..................... .... 95 
1053 II, 4if ..................... 407 
1060, 23, 30 . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 92 2 

1091 ...................... 150. 189' 
1096 1, II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89 
1119 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14' 
1121, 10........... .. ........ 3' 
1126, 11 if... .................. 406 

Berl. Dem. Pap. (Spiegelbergi . . .. 51' 

Blinken berg P. Cop...... .. .13. 25' 
(Blink en berg Overs. over d. K. 
Danske Videnskabernes selskabs 

Forhandlinger 1901, 119 if.) 

P. Brux. 
(Mayence et Ricci Musee beIge VIII.) 

1. . . .. . ....... 91. 92. 94. 158. 159 
1, VIT, 14 ................... 175 

P. Cairo 
(Goodspeed Gr. pap. from the Cairo 

Mus.). 
6 ........................ 13°. 258 
9............................ 256 

P. Cairo byz. 
67001 ...... , ..........•..... 403 
67006, 3-5....... . .......... 201 1 
67020 ........................ 195' 
67089 •....................... 403 

P. Catt. II 
(L. Barry, Bull. de l'Inst. fro d'arch. 

or III, 187 if.) ....... 166-169°. 210 

P. Chic. (Goodspeed.) 
6,4 .......................... 121 
7, 3 ..•....................... 120 

10,4 ........................ 121 
19, 5 ............... . ....... 122 
27,6 ........................ 122 
28, 4 ......................... 122 
31, 7 ......................... 121 
43, 3 ......................... 122 
57, 5 ..•...................... 122 
70, 5 .. . .................... 121 
81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .121. 122 

P. Eleph. 
6 (= demo 6) ................. 19 1 

7 (= demo 7) . . .. . .. .. .. ..... 75 
. *14 ......... 18. 21. 22. 228. 23. 24-

27. 46. 148. 267. 355 
15-19........ ..•........... 35 
17 .......................... 224 
19 ............•...... 224. 23°. 35 
20 ....................... 224. 35 
21 ....................... 224. 35 
24, 10 ............... ....... 224 
25 . . . .. .. ................... 224 
27 a (gr.).. .. ........ .. 19. 144 
27 b (dem.) ................... 19 

P. Fay. 
18a .......................... 216 
23 ................. 118 2.181.192 
24 ........................... 118' 
26. 7 if ........................ 139 
33........................... 91 
40 ........................... 121 
4:la, 15, 16 ................... 13!) 
60 ....................... 120. 181 
81........................... 89 
82 ................... 89. 121. 181 
85 ........................ 89. 157 
86 ................... 89. 155. 163 
86a ....................... 89. 155 
87, 6 ......................... 123 
102 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 
123, 17if ...................... 195 
251 .......................... 2242 
206 .......................... 205 
304 .......................... 118' 
338 ..... . . . . . .. . ... . .... ... .. 89 
339 .......................... 158 

P. Fior. I 
(Vitelli Papiri fiorentini 1.) 

2 ............................ 208 1 
4............................ 47' 

*6 ................. 189 1. 191. 210 
7 ........................... 94 
18 . ... . . . . . . .. . ............. 164 
19 .......•................... 206 
20 ....................... 162. 163 
21 ....................... 215. 216 
28 .......................... 200 
32 b, 11 . . . . . . . . .. ........ .. \:11 
35. . ...•. .....•........... 89 
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36 ... '" ................. 47 2• 206 I 

40, 8 ......................... 122 I 
50 ................... 14. 47 2. 201 
54 ................... : . . . .. . 21531 
56 ...............•...... 19(}0. 203 1 
58 ........................ , . 201 1 
64 ........................... 201 1 
71 ............•......... 1322. 201 
80 ........................... 47" 
83 ................ " 211. 215. 216 
87 ........ " ................. 201 I 

91, 1 ff .................... 198. 205 I 

P. Fior. 
(Vitelli Atene e Roma.) 

VII, 122 .................. 158. 160 1 
VIII, 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95 

P. Fior. 
(Breccia, Rendic. d. r. Acad. dei 

Lincei 1904, 127 n. 4.) ......... 2111 

P. Gen. 
10, 17 ff.. . . .. ......... . ..... 210 
11 .............. , . . . . . . . . . . .. 15 
16 .... '" ... , .. 160 1. 166. 168. 169° 
20 .. . ............. 20. 225. 24-26 
38 .................. 121. 181. 191 
42 ...................... 1561. 218 
63 II, 6ff ...................... 219 
64, 9f. ....................... 219 
81 .......................... . 

P. Gentilli 
(Gentilli Dagli antichi contratti 
d'affitto. Stud. di fit. cl. XIII, 269 ff.) 

1, 12 ..............•.......... 173 
II ........................... 1741 

P. Giess. 
I 

1, 4 .......................... 176 
1, 48 ..................... 174. 175 
2, 40......... . .............. 1990 
2, 48 .................... 137 1. 138 
7, 3 ......................... 159 
40 . . . . . . . . . . . . .. ......... .. 222 
40 II ..................... 132. 211 

II 
48, 25 ........................ 150 

Gr. Pap. (Grenfell). 
I 

11 ........................ 24-26 
11 col. II, 1; 7; 28ff ........ 20. 26 
15 v. n. 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 
21 . . ..... . .. ... . ... .. ... . . ... 26 
25 ........................... 25 
26 ..... , ....•...... ,...... ... 26 
27 , , .... , ...... , '" 13°. 25 1. 25" 
33 ........•...... 13°. 25. 25 1. 26 
49 ............. , ... , ....... 403 

II 
15 ....................... 13°. 25 1 
15 col. II, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25" 
20 u. 23a .................... 13° 
24 '" ........................ 25 1 

25 ................... 13°. 24'. 26 
28 ............. , . . . . . . . . . . . .. 13° 
32 .............. '" ...... 13°. 25 1 
34-35 .... ,................. 26 
47 ........................... 157 
56 .......................... 11 
57 ...............•........ 15. 181 

C. P. Herm. 
(Wessely Corpus Papyrorum Hermo
politanorum. Stud. z. Pal. u. Pa

pyrusk. 5. Heft.) 
7 II .................. , .. 1322. 1891 

P. Hibeh I. 
29, 2ff ...................... 372 
29 v. I,20 ....... , ....... , .... 14 
43 ............... ,... ........ 66 
44, 3ff ...... , ............. ,.176 
48 .... , ............. , ........ 1421 
71 .. ,...... . ... , ........ 11. 74 
87 ...................... ".,. 52 
93, 3 ......................... 2141 
113 ...... , .... ,. . .... ,. .. 14. 721 

P. Lille 
1, 4 ff. 16ff.................... 101 
3, 70ff, 74ff ................ 36 2 

4, 26 ff., 30 if .... , ........... " 11 
5 ....................... , . 52. 52 2 

8 ........................ 522. 69 
16 ....................... , . " 62" 
19 .. " ............. , ..... 42. 43 
22 u. 23...................... 18 2 

p, Lips. I 
6 .................... ,.: ... 200 
32,3 ............. , ........... 97 1 
44 III, 17. . .. , .. ,.,.......... 97 1 

76 .............. " ....... 16 1. 138 
101 . . .. . .............. ,., ... 201 
101 II, 21 ..................... 1212 
105 .......... , ............... 2192 
106 ......... , ... , ........ , ... 218 
113 ............ , ......... 122. 125 
114 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 125 
115 ...................... 122. 125 
266 , ................ , , ....... 176 

P. Lond. 
I 

119 (p. 140) ................ ,.. 95 

II 
S. 3 u. 5..................... 13° 

*S. 38 ......... ,...... . ... 220. 221 
S. 42, 191 .................... 220 
S. 96 ............... 216. 216'. 217 
S. (}7 .............. ,.50'. 93°. 215 
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S. 98 ........................ 215 I 
S. 159 ....................... 222 ' 

1157 a (p. 110) ................. 406 
1164 (p. 154-167) .. . .. ., .... 403 

S. 161f ... " .... , ............. 105 1170 (p. 92 ff.), 5 ............... 140 
S. 168 ....................... 1594 1201-2 (p. 3-5) ............ 25. 25 6 

S. 226f .......... , ....... 222. 223 1204 (p. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 
164 (p. 116) .... 135. 137. 1412. 143 1206 (p. 15) . .. . ....... 13°. 25 1. 26 
175a(p.119) ................. 91 1207 (p. 16f.) .... .. .... ........ 26 
177 (p. 167) .............. 153 2. 2241 1208 (p. 19) ........ 13°. 25. 25 1. 26 
178 (p. 141f) ............. 156. 2121 1209 (p. 20) ................ 13°. 25 1 
192 (p. 222) ................... 180 
192 II u. IV (p. 222 f.) ...... 90. 92 2 

1213-1215 (p. 121 ff.) . . .. . .122. 125 
1215, 15... ........... . ...... 122 

193 (p.121ff.) ............ 91. 94, 1218 (p. 130) ................... 22.,1,1 
194 (p. 124ff.) .............. 94. 122 

*195 (p. 127) ....... 15. 121. 124. 126 
1223 (p. 139) .......... 121. 123. 125 
1227 (p. 143), 3f, 6ff ........... 172 

214 (p. 161) .......... 120. 130 132 2 1231 (p. 108), 3, 10, 11 ......... 190 
217 (p. 93) .................... 89 
234 (p. 286) ................... 132' 
256a (p. 97) ................. , 92 2 
257 (p. 19 ff.). . . . .. . .......... 1101 
280 (p. 193, 195) .......... 127. 1\)5 
314 (p. 189).. . ........... 163. 166 
311) (p. 90) ................... 157 

P. Louvre 
(unpubliziert, nach einer Mitteilung 

Wilckens) .............. " .... 121 

P. Magd. 
6 ....................... :.... 78 

*28 " .................. 42. 43. 78 
322 (p. 159) ................... 213 29 ... , ....................... 403 
330 (p. 94) .................... 157 
339 (p. 200) ................... 181 
346 (p. 92) .................... 157 
350 (p. 192) ................... 169 
351 (p. 93) .................... 157 
354 (p. 163) ...... ' ........ 1801. 2241 

P.Oxy. 
13 ........................... 226 
44, 18f. . . . . . . . . . . . . .. . .. .... 32 
56, 10-11. ........... , '" .. " 14 
58 ..................... 132'. 189 1 
62 v. 1-2 .. " .............. 122 

408 (p. 283), 17 ............... 132 2 
438 (p. 188).. . .. . .. . .. .. .. .... 89 
445 (p.166).121.122. 125.181.194. 195! 

71 II .................... 119. 203 1 
78 ..................... 94. 95 
102 u. 103 ..... ........... . 32' 
135, 24f ..................... 218 1 

III 136 .......................... 132 2 
p. 69 .... " ....... " . .. . . . . . .. 942 237 (Pet. of Dionysia) VIII, 32 .. 117' 
p. 89 ......................... 122 244 . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 121. 126 
p. 91, 6 ...................... 189 251-253 .......... ....... . 75 1 
p. 110, 16f .................... 106 1 * 270 ................... 901. 92. 103 
p. 133/4 .............. 105. 107. 108 
p. 134 ........................ 166 

279, 2 ff., 10 ff ................. 173 
280, 9f. ..................... 421 

p. 135, 16 .................... 167 1 342 ................ " . . .. . . .. 94 
118 (p. 130) ................... 153' 
134 ........................ " 163 3 

368 (= Wessely Stud. Pal. I 8.116) 
153 2• 164 

135, 3f ....................... 169 399, 22, 40, 43, 47 ............ 189 
(i04 A ........................ 93 472 .... " .................. " 14 

*604 B ................. 911. 93. 94 478, 22 ...................... 221 
676 (p. 14£) .............. 13°. 25 1 486. ........................ 14 
678 (p. 18) ................. 25. 25 1 500, 18 ...................... 173 
783 (p. 23), 22 ............... , 26 
830 (p. 8f.) . . . ... .. . . . .. . . . . .. 25' 

506 . . . .. . ................ 14. 200 
*513 ........ 138. 143. 144". 145. 150 

863 (p. 21) .................... 25 1 
879 (p. 5f.) ............... 13°. 25 1 
880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13° 

577 u. 633....... . . . .. . ...... 200 
705 III " ............... 203'. 206 
707 .................. 14. 105 2• 107 

881 (p. 11f.) .............. 13°. 25 1 
882 (p. 13) ............. 13°. 25. 25 1 

713 .......................... 1001 

716, 19ft ..................... 177 
883 (p. 21) ............. 13°. 25. 26 
900 (p. 89) .................... 121 
904 (p. 125) col. II, 20if.) ...... 209 

718 ............. 95'. 97. 114. 200 
721 .... 99. 101'. 102. 106. 108. 113 

.179. 180'. 406 
924 (p. 134), 18 f ............... 205 727 ........... , ............. 119 
933 (p. (9). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95 1 729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 

1157 (p. 110) ........... 95. 115. 117 730 ...................... 159. 160 
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835 ....................... 99. 406 I 
899 '" ................... 197. 204 
909 . . . . . . . . . . . .. ..... ...... 14 
918 ................. 158. 159. 163 
918 col. XI. . . . . . . . . .. ..... " 170 2 

986 ................ , 139. 140. 181 
986 col. I-V .................. 147 
986 col. III .............. 140. 187 
986 col. VIII-IX .............. 121 

1024 ...................... 215. 216 
1031 . " . . . . . . . . . .. . ...... 215. 216 
1032 ...................... 107. 109 
1044 I-II .................. 92. 1391 

1045, 49.... .•....... . ....... 182° 

P. Par. 
62 III ........... .47 1• 68'. 185. 186 
62 IV ....................... 186 
62 VIII ................ 32. 42°. 58 
63 (=P.PetrieIII, S. 18if.) .. 6. 8". 37° 

55. 561, 57. 62. 63. 65 

P. Petrie IT 
8, 16......................... 22 
20 verso ........ ........•... 22 
32,1 = III, 36d ... ........... 68 1 

39a.......................... 52 

III 
2 u. 3 .......... " . .. . . . . . . ... 12 
4 .........•............... 12. 22 
6: 9; 12 ..................... 12 
14 ........................ 12. 63 
15 u. 19c .................... 12 
26, 5f ....................... 17 
28e ...... ..... . . . . . .. . ... .. .. 14 
31........................... 69 
32 a-g (a = II, 10, 1 

b = II, 10, 2 
c = II, 18, 1) . . . . . . . .. 68 

32 c ..................... 65. 67 
34a u. 34b = II, 38a ......... 69 
43, 3 .............••..•...... 74 
68a ....................... 20. 22 
68b ..................... 20. 22 
69 verso. . ................ 20. 22 
73 ....................... 42. 43 8 

88 u. 95...................... 52 
95-97....................... 52 
97, 10 ........................ 45 
98 if. ......................... 52 
100 a-b ...................... 411 
104; 105; 106 ................. 11 
676 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 

P. Class. Phil. I, 5 ............. " 138 
I, S. 169, 9 ......... 163' 

P. Phil. 63, p. 498 (Gerhardt und 
Gradenwitz) :................. 26 

C. P. R. 
S. 173 (dem.) ........ .' ........ 51 
1 ........... 92. 144. 146. 181. 185! 

6, 16if ........................ 200 
19 .............. 198. 199. 201. 204 
28, 19 ........................ 1041 

32, 6f ........................ 169 
33 ....................... 170. 222 
39 ........................... 1730 

41 ........................... 1891 
104, 15f ...................... 14.3 
233 .......................... 236 
239 ...................... 159. 16\Jo 

* 243 . . . . . . . . . . . . . . . .. 122. 181. 1853 

P. Rain. 
2 (Wessely Karanisu. Sokn. Nes.4) 122 
103 (Wessely K. n. S. N. 5, 6f., 26, 

82f.) ................... 154°. 170 
13il (Wessely Specim. isag. tab. 

11, 20-21) ................. 122 
178 (Wessely K. u. S. N. 13) .. 121. 125 

194 
Papyri Rain. (Wessely Stud. z. Pal. 

u. Papyrusk. II, 26if.) ........ 2101 
Wessely Spec. isag. Taf.48, 13; 

11 n. 19 (S. 6) ............... 144 
11 n. 20/21 .............. 127. 1271 

P. Rein. 
(Th. Reinach, Papyrus greca et de

motiques.) 
18 ................ 12 o. 52. 69. 7:) 
47 ........................... 2241 

Rev. L. 
p. 181 ............... ,. .... . ... 32 

(Kol.) 3, 1 if.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 
24, 4if................. ... 17 
24-25 .................. 366 
25 ........ , .......... 366. 367 
26 ., .................. 366 
27 ........ , .............. 367 
29 ................ , .. 14. 367 
3:3, 19............. ...... 14 
36, 11 if .......... 7. 14. 17. 42 
37, 10ft'............... ... 14 
42 ................... 62. 367 
43, 11 .................. 42 
44 .................... 42. 66 
45, 1 if... ........ ... ... 66 
46; 55; 57 ............... 66 

Revillout, Melanges ..... , ........ 146 
(dem.) ........................ 213 

P. StraBb. 
I, 5, 9, 10 .................... 203 

14 ........................ ViOl 
19 .............. , . '" . . . . .. 95 
45 ......................... 219 
52 ....................... 200 

1108 (Wilcken Arch.IV192 if.) 120.167 

P. StraBb. demo (Spiegelberg). 
7 . •. • .• • •.•. . ..••.. . .. . . .•. .• 13" 
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Die griechische und lateinische Literatur «ud Sprache. (Kultur 
der Gegenwart. Teil I. Aht. S) 2., vermehrte und verbesserte 
Auflage. [VIII u. 49,j, S.] Lex.-S. 1907. Geh .• 1(, 10.-, in Leinwand 
geb . .It 12.-

Inhalt: I. Die griechische Literatnr und Sprache. U. v. Wilamowitz-Moellen
d 0 r f: Die griechischeLiteratur des Altertums. - K. K rum b a c 11 e r: Die griechische Literatur 
des Mittelalters. - J. Wackernagel: Die griechische Sprache. - II. Die lateinische 
Literatur und Sproche. Fr. Leo: Die rorni.che Literatnr des Altertums. - E. Norden: 
Die lateinische Literatur im Ubergang vom Alterturn _um Mittelalter. - F. Skutsch: 
Die lateinische Sprache. 

,,In groBen Ziigen wird uns dio griechisch-romische Kultur ale 81ne kontinuierliche 
Entwicklung vorgeff1hrt, die uns zu den Grundlagen der modernen Kultur fithrt. Helle
nistische und christliche, mittelgriechische und mittellateinische Literatur erscheinen als 
Glieder dieser groBen Entwicklung, nnd die Sprachgeschichte erilffnet uns einen Blick in 
die ungaheuren Weiten, die riickwarts durch die vergleicl1ende Sprachwissenschaft, vor. 
wArts durch die Betrachtung des Fortlebens der antiken Spra.chen im Mittel- und Neu
griechischen und in den romanischen Sprachen erschlossen sind Die Darstellung der 
antiken Literaturen hat vor den verbreiteten Handb1ichern, deren Nutzen nicht herab~ 
gesetzt werden Boll, den Vorzug, daB die treibenden Krafte, die herrBchenden Str6mungen, 
die Charakterbilder der bedeutenden PersOnlichkeiten scharfer herausgearbeitet sind, daB 
da.B Na.chsprechen antiker Werturteile, die doch nur den Ge!ilchmack einer Zeit wider
spiegeln, aufgehilrt hat." (P. Wendland in der Deutschen Llteraturzeltung.) 

Staat uud Gesellscbaft Enropas im Altertum. (Kultur der Gegen-
wart. Teil II. Abt. 4, 1) [ca. 200 S.] Lex.-8. 1910. Geh. ca .• f( S.-, 
in Leinwand geb. ca . .It 10.-

Inhalt: I. Staat und Gesellsehaft von Hellas: U. v. Wilamowi tz-Moellendorff. 
- II. Staat und Gesellsehaft von Rom: B. Niese. 

Die Darstellung von Staat und Gesellschaft der Grie.hen gliedert sieh entsprechend 
dem allgemeinen Gange der Geschichte ebenso wie die Darstellung der Literatur in die 
hellenische, attische Dnd hellenistische Periode. Weiter herabzugehen verbietet sich hier 
aber dadurch, daB in der Kaiserzeit von ainam griechischem Staa.te nicht wohl die Rede 
sein kann. Vorausgeschiokt ist eine knappa trhersicht fiber die Griechen und ihre Nach
barstitmme, damit die Ausdehnung und Bedeutung des Volkes iiber die Grenoeu des 
eigentlichen Griechelllandes hinaus klar werde. In der hellenischen Periode Boll wesentlich 
die typische Form des griechischelJ Gemeinwesens als Stammstaat anachaulich werden., 
d80nach die entwickelte a.thenische Demokra.tie, endlich da.B makedonische KOnigtum und 
neben und unter diesem die griechische Freistadt. Die Gesellschaft kommt w6sentlich nur 
so wait zur Darstellung, als sie die politischen Bildungen erzeugt nnd tragt. 

Der Abschnitt fiber den Staat Dnd die Gesellsehafl Roms, den B. Niese vor seinem 
Hingang noch vollenden konnte, schildert nen in drei Perioden: Republik, Revolutionszeit 
und Kaiserzeit sich vollziehenden EntwicklungsprozeB der kleinen Stadtgemeinde zu dem 
weltbeherrschenden Imperium Romanum sowie dessen allmahlichen Verfall und Untergang. 
Dabei werden vor aUem die Wirkungen aufgezeigt, die diese Wandlungen auf das wirt
schaftliehe Dnd so_iale Leben Roms ausf1bten, und iiberall die treibenden Krltfte Dnd Be
dingungen dargelegt, auf Grund deren sich aua dem kleinen, eingebundenen Agrarstaat 
die- kosmopolitische, sozial differenzierte, die ganze zivilisierte Walt umfassende Gro.Bmacht 
entwkkelte. Den S.hlull bildat ein Ausblick auf die bis in die Gegenwart hin fiihlbaren 
Nachwirkungen des romischen Staates. 

Geschichte des belleuistischeu Zeitalters; Von .Julius Kaerst. 3 Bande. 
gr. S. 1. Band: Die Grundlegung des Hel1enismus. [X u. 434 S.] 1901. 
Geh . .It. 12.-, in Halbfranz geb . .It. 14.-. II. Band, 1. Halfte: Das 
Wesen des Hellenismu8. [XII u. 430 S.l 1909. Geh . .It. 12 .-, in Halb
franz geb. uIt. 14.-

"Wer vielleicht glaubt, in dem Buche eine mit mOglichst viel }~inzelheiten, Polemik 
und zahllosem geleh-rten Zitatenbeiwerk ausgestattete Spezialgeschichte nach altern 8til 
zu finden, dar irrt sich sehr; aber die Enttiiuschung ist die denkbur angenehmite; denn 
er Bieht sich von dem hochgelehrten Verfasser auf hohe Warte gefiihrt, von wo aus er 
ein gewaltiges Panorama vor seinen Augen ausgebreitet sieht, daB er je langer je lieber 
und sorgfa.ltiger boschauen wird. Die Lesung des trefflichen Werkes bringt gleich viel 
GenuB und Belemung nicht bloB dem Historiker und PhHologen, sondern jedem wirklich 
Gebildeten Dnd nach hilherer Bildung Strebenden." (Gymnasium.) 

"Kaerst geht nirgends einer Schwierigkeit aus dem Wege, umsichtig hat or vor 
seiner Entacheidung stets die M6glichkeiten erwogen. DaB sein Werk gau? ausgereift 
ist, zeigt mit am deutlichstell sein Ma.Bhalten. Es ist ein geflthrliches Gebiet, die Ge~ 
schichte Alexanders, wo jeder leicht zeigen kann, was er nicht kann; mit dom Mute der 
Jugend ist Kaerst an diese Aufgabe gegangen, urn iu der Kraft der Mannesjahre sie Zll 

IOsen. DaB Urieil fiber ein Werk, das voUig hat anareifen kOnnen, darf einen hohen 
MaBstab anlegen, aber diese Geschichte Alexanders enttauscht auch die Leser nicht, die 
viel erwarten: in .l!'orschung und Darstellung, nach Form und Inhalt ist sie die bedeutf'ndste, 
die durchdachteste seit J. G. Droysen." (Literar. Zentralblatt.) 
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Priester und Tempel im bellenistisC'ben 19ypten. Ein Beitrag zur 
Kulturgeschichte des Hellenismus. Von Walter Otto. 2 Bande. gr. 8. 
I. Band. [XIV u. 418 S.] 1904. II. Band. [VI u. 417 S.] 1908. Geh. 
je.J(. 14.-, in Halbfranz geb. je .J(. 17.-

DaB Buch will vor allem von der Organisation der Priesterschaft, von der Lauf
bahn dar einzelnen Priester, ihrer sozialen und staatsrechtlichen Steilung, Bowie von 
den inneren Zuetilnden der Tempel, ihrem Desitz, ihren Einnahmen und Ausgaben und 
furer Verwaltung ein anschauliches BUd entwerfen .. und im AnschluJ.\ hieran das Ver
haltnis von Staat und Kirche im hellenislischen Agypten untersuchen. Dabei wird 
versucht, soweit ale moglich die Entwicklung der einzelnen behandelten Institutionen 
zu zeichnen und Feststellungen fiber ihren agyptischen, griechischen oder hellenistischen 
Ursprung zn treffen. AuSer der altagyptischen Kirche sind auch die anderen damals 
in Aegypten bestehenden heidnischen Kultgemeinschaften beriicksichtigt worden. Die 
Darstellung baut sich vor allem auf den uns durch die griechischen Papyri, Insehriften 
und Ostraka gelieferten reichhaltigen Angaben auf. 

"Je mehr die Papyruspublikationen sich hltufen f desto notwendiger wird es, da.s 
Materia.l fiir einzelue Gebiete iibersichtlich zusammenzustellen, auch dann, wenn nicht 
iiberaH feste Ergebnisse gewonnen werden konnen. Deshalb halte ieh den Versnch des 
Verfa.ssers, nach dem, was bisher tiber den Kultns, seine Vertreter und seine Statten im 
Agypten der griechisch-romischen Zeit bekannt geworden ist, ein klares Bild zu entwerfen, 
fiir einen gliicklichen Gedanken. In ausftihrlicher DarsteHung erorterl er alle wesentlichen 
Fragen, ohne UnlBsbares loson zu wollen, und bringt in die Fulls ilberlieferter Einzcl
helten eine Ordnung, die jeder weiteren ]'orschung die Wege ebnet und jede ]leUe Ent
decknng einzureihen hilft... Der Leser wird genug gnte Beobachtungen und viel ver-
standiges Urteil in dem Bnche linden." (Literarisohes Zentralblatt.) 

Geschichte des griechischen Vereins'Tesens. Von Franz Poland. 
[VIII u. 655 S.] Lex.-8. 1909. Geb . .;I(, 24.-

Der Verfasser hat sich die Aufga.be gestellt, unter Benutzung des weit zerstreuten 
umfangreichen Materia.ls den mannigfaltigen Vereinebildungen Griechenlands in ihrer 
Wirksamkeit und ihrer SteHung in der geschichtlichen EntwlCklung des Altertums nach
zugeben. Die mannigfaltigen Streiflichter, die dieee Untersuchungen auf religiose, politische 
und wirtschaftliehe Fragen allgemeiner Art fallen lassen, verleihen dem Werke als wertvollen 
Beitrag zur griechischen AHgemeingeschichte weitgehendeB Inter~s.e. 

Kulturbilder aus griecbiscben 
22 Abbildungen und 1 Tafel. 
in Leinwand geb. "It 1.25. 

Stlldten. Von Erich Ziebartb. Mit 
[VI u. 120 S.] 8. 1907. Geh . .;I(, 1.-, 

Da'3 Buchlein Bucht ein anschauliches Bild zn entwerfen 'Von dem Aussehen einer 
altgriechischen Stadt und von dem stitdtischen Leben in ihr, auf Grund der Ansgrabungen 
und der inschriftlichen Denkmiiler; die altgriecbisehen Bergstadte Thera, Pergamon, Priene, 
Milet, der 'rempel von Didyma werden geschildert. Stadtplane und Abbildnngen suchen 
die einzelnen Stiidtebilder zu erlautern. 

" .•. Ziebarth hal unter Wiegand in Milet gcarbeitet, or hat ihm auch das Buch 
gewidmet nnd, wie wir glauben, mit Recht. Wiegands Geist weht aus anen den Stadte
bildern, seine faine Kunst, daB Antike wieder zum Leben zu bringen, zeigt sich allch in 
diesen Aufsii.tzen Ziebarths. liesonders lebensvoll sind naturlich die Schllderungen aus
gefallen, z.u denen da.s Inschriftenmaterial benutzt werden konnte, so Thera, Pergamon, 
Milet und Agypten. 1m ganzen wohlgelungene Ahbildungen und Stadtpliine ergimzen den 
Text .... Den besten Platz findet das Bandchen jedenfalls in den Biichereien unserer 
Schiiler. Ich mochte wtl.nschen, du.f3 es von ihnen recht eifrig gelesen wird. Aber auch 
Bonst wird es ftir die Kenntnis der antiken griechischen Kultnr grol3en Nutzen stiften und 
verdi9nt darum weiteste Verbreitung." (Zeitschrift fUr das Gymnasialwesen.) 

ZUlli agyptiscben Grundbucbwesen in romiscbl'r Zeit. Untersuchungen 
auf Grund der griechischen Papyri. Von Otto Eger. [VITI u.212 S.] 
gr. 8. 1909. Geh . .;It 7.-, geb . .;/{. 8.-

In (lar .einer der iutere3santesten Fragen der Rechtsordnnngen im hellenistisohen 
und r~mischen Agypten gowidmeten Untersucbung fiihrt der Verfasser zunachst den Nach
weis des Yorhandenseins eiDer Grundbuchbehorde, ('ittJ}.w9"lly.IJ EYXZljOEfJIl' genannt, deren 
Aufgabe vorzugsweise die Verbuchung <les Privatgrundbesitzes und der auf ihm ruhe.uden 
dinglichen Rechte bilde!e, nnd verfolgt dann im einzelnen ~en regelmiiJligen Geschaft'gang 
bei d.esem Amte: Anzeige der beab,iehtigten Verl'iigung, Erlanbnis der Grundbuchfiihrer 
zur Benrkundung an den Notar, Anmeldung von stattgehabten .Anderungen in der Rechts
lags, Verfitgungen der Grundbuchftihrer, Verbuchung in den Ola(f't!,JrtJl.la-ru. 11m zum 
Schluese die heute noch nicht spruchreife Frage zu erortern, inwieweit dieee Yerbuchung 
liber lhre privatrechtliche Bedeutung hinaus anch staatlichen Interossen diente, d. h als 
Kataster fungierte. Da nur fur die romisehs Zeit das Material in wtlnschenswerter Voll
stllndigkeil bisher zur Verfiigung steht, so beschrankt sich der Verlasser im wesentlichen 
auf die VerhaItnisse d1cser Epoche. 

" ..• Die Arbeit ist groBen Lobes wiirdig. Erschopfende Verwertnng des sehr zer
atrentan Materials, welche aueh in scheinbar fremdartigen Stticken das Brauchbare heraus
findet nnd darum nur bei vollstandiger Beherrschung aIler Papyrusurkunden zu erreichen 
war; femer besonnene und allen MBglichkeiten Rechnung tragendo :Behandlung der 
Quellen; endlich klnre und durchgofeUte DarsteHung .... " (Zeitschrift fUr Rechtsgesohiohte.) 
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Griechisches Biirgschaftsrecht. Von Josef Partscb. 2 Teile. 1. Teil. 
Das Recht des altgriechischen Gemeindestaats. [X u. 434 S.] 
gr. 8. 1909. Geh. Jt 14.-, in Halbfranz geb. vI(, 17.-

Das Bach soli fur den Kenner des griechischen Altertums, ffir den Histonker des 
rOmischen Rechtes wie fur die Forscbung, welche das Verhaltnis zwischen Schuld und 
Haftung im primitivcn Schuldrecht untersucht, eine eingehende Darstellung des griechischon 
Burgschaftsrechtes bieten, einen Beitrag zu den Grundlagen des altgriechischen Obligationen
rechts. So trummerhaft die "Oberlieferung ist, 1~J3t sie die Grundzfige einer Entwicklung 
erkennen, die mit dem germanischen Schuldrecht manchen Zug gemeinsam hat und doch 
neben den europiliscbenRechten eigenartig dasteht Aua der Darlegung ergibt sich, wielebendig 
der alte Rechtsgeda.nke von dem Einsatz des freien Manschen filr einen Erfolg noeh in 
der klassischen Periode ist - welchen Grad der Entwicklung die Haftung des Burgen 
in der attischen Kultur er:reicht - wie trotz des archaischen Geprii.ges dieses eigenartige 
Rechtsgebilde in einem entwickelten Wirtschaftoleben fnnktioniert. Der zwelle Band soll 
die Gebiete der altemden hellenischen Kultnr, den ptolemllischen und romischen Quellen
kreis umfassen. 

Die Bodenpacht. Agrargeschichtliche Papyrusstudien 
Waszynski. 1. Band: Die Privatpacht. [XII u. 179 S.] 
Geh. vlt. 6.-, geb . .it. 8.-

von Stefan 
gr. 8. 1905. 

Von den aahr zahlreichen und verschiedenartigen Urkunden, die zu der antiken 
A g r a r g esc hie h t e in Beziehung stehen, hat der Verfasser die Pachtvertrltge, die sieh 
liber ein voiles Jahrtausend (etwa 500 v. bis 600 n. Chr.) bin erstrecken, als Ganze, gefaJlt 
und die hundert und etlichen Urkunden als Einheit behandelt. Sie enthalten sowohl 
Materialien zur vergleichenden Rechts- a.la auch solche zur allgemeinen Wirtschaftsgeschichte. 
Speziell fl1r den antiken Historiker Bind sie besonders dadurch von :Bedeutung, daB sie den 
"Obergang von der freien Pacht fiber den halbfreien Kolonat hin in den vbllig unfreien 
und in die Sklaverei in Einzelheiten illustrieren. 

Die Stt'llvertretung im Recbte del' Papyl'i. Festschrift der k. k. Karl
Franzens-Universitli.t in Graz aus Anlall der Jahresfeier am 15.November. 
Von Leopold Wenger. [VI u. 278 S.] gr. 8. 1906. Geh . .;It. 8.
geb. u1£. 10.-

Nach einem einleitenden Abschnitt i\ber griechiscl16S und r6misohes Recht, die 
dogmatischen Grundbegriffe und den griechischen juristischen Sprachgebrauch, behandelt 
Verfasser zunachst dw Vertretungsverhaltnisse im offentlichen Recht, wobei die Vertretung 
des Staates durch seine Organe, das Verhaltnis mehxerer Organo zueinander, die Vertretung 
Privater in ihrem Verkehr mit Staatsbeh6rden und die Organschaft bei anderen juristischen 
Parsonen erlirtort werden, untersucht hieranf immer an der Hand cines Vcrgleiches des 
r6mischen mit dem attischen Rechte und unter besonderer Berucksichtigung der Stellnng 
der Frau die Proze.Bstelivertretung und die Stellvertretung 1m Privatrechte, besonders bei 
Leistungen und beim Vertragsabschlusse. Die Arbeit will den Fortschritt des hellenisti
schen gegenl'l.ber dem sta(ltromischen Bechte aufweisen und zu einer gerechteu Bewertung 
des Griechentnms auch auf juristischem Gebiete beitragen. 

Griechische Urkunden dl'r Pal)yru8sammlung ZII Leipzig. I. Band. 
Mit Beitragen von Ulri ch Wilcken herausgegeben von Ludwig Mitteis. 
Mit 2 Tafeln in Lichtdruck. [XIII u. 380 S.] gr. 8. 1906. Geh . .;It. 28.-

Der Herausgebor beabsichtigt, in dieser Publikation einen Teil der I .. eipziger 
Papyri dem allgemeinen Gebrauch zugii.nglich zu roachen; ein zweiter Band ist ins Auge 
geb!!t und je nach fortscbreitender Entwicklung der Sammlung noch mehrere. Der JJnnd 
Boll etwa hundert Urkunden (vorwiegend Papyri, dane ben einzelne Ostraka) umfassen; 
etwa ein Drittel derselben war bereits in einem eraten Druck (vgl. Archiv f. Papyrus~ 
lorschung 3, 106) zur Hcrausgabc vorbereitet und erscheint jetzt unter VerwertuIlg der 
Revision, welche Wilcken damals vorgenommen und deren Resultate er dem Herausgeuer 
freundlichst iiberlassen hat: diese sind es, welche alB Wilckens Beitrage bezeichnct werden. 
Der Gegenstand dcr Urkunden sind Vertrage aUer Art, ein lateinisches Reskript, l'rozeI3~ 
akten sowie verwaltungsrechtliche Materien u. a. Die Herkunft ist bei den meisten 
Hermllpolis und vorwiegend das 4. Jahrh. n. Chr, doch kommen auch altertl Stitcke, bis in 
die Ptolemaerzeit, und jiingerc, byzantinische, vor; cbenso auch Papyri mit dcr Horkunft 
aua Gabelen, El Fayftm u. a. O. Bei dcr Publikation ist auch sachliche Erlautcrung ins 
Auge gefaJ3l, soweit sie moglich ist, ohne die in erste Linie gestellte Vertiffontlichung dcr 
Texte allzuweit bin8.uszuschieben. 

"Die junge Leipziger Papyrussammlnng tritt mit einem stnttlichen Bande in die 
Offentlichkeit und sichert sich durch den hervorragenden 'Vert ncr hier zum ersten Male 
publizierten Texte einen angesehenen Platz neben ihren alteren Schwestern. Was der 
Bearbeiter Ludwig Mitteis darin fitr die ErHi.uterung der Urkunden geleistet hat, vermag 
vielleicht nur der Jurist in voUem Umfange zu wurdigen, aber auch jeder andere, der 
sich mit diesen Dingen bC3chaftigt, wird dem Herausgeber fur seine eiugohende und viel
seitige Belehrung zu Danke verpflichtet eein. }'ast jader Text bietet etwas Neues, und 
die ausfiihrlichen Einleitnngen sowie die angehangten Kommentare werfen ein helles Licht 
auf den Inhalt der Urkunden, besonders soweit Fmgen des Rechts und der Verwaltung 
in Betracht kommen" (Literarisohes Zentralblatt.) 



Verlag von B. G. 'Teubner in Leipzig und Berlin 

Grallllllatik der griechischen Pa},yri aus der Ptolellliiel'zeit. Mit Ein
schluB der gleichzeitigen Ostraka und der in Agypten verfaBten In
schriften. Laut- und Wortlehre. Von Etlwin Mayser. [XIV u. 
538 S.] gr. 8. 1906. Geh . .;It. 14.-, in Halbfranz geb . .At. 17.-

Das Buch, dem bald ein zweiter, die Syntax enthaltender Teil foIgen Boll, will 
zunachst cine geordnete, vollstandige und auf den besten bisher publizierten, zudem vom 
Verfasser an Faksimiles nachgepruften ].icsungen beruhende Sammlung des sprachlichen 
Materials fur die erste Periode unserer nichtliterarischen Papyrustexte bieten und damit 
die Geschichte der griechischen Umgangs- und Kanzleisprache im griechischcn .A.gypten 
der vorrbmischen Zeit auf cine siohere Grundlage stcllen. Wo verschiedene Erklarungen 
der vorliegenden Spracherscheinungen mbglich sind, ist auf die Vieldeutigkeit ausdriick
lich hingewiesen und vorschnelle Entscheidung fur eine bestimmte Moglichkeit ver
mieden worden. N aeh allen bisher gemachten Erfahrungen kann behauptet werden, daB 
aus der Periode, die das Werk umfa.f3t, aIle vorkommenden und zu erwartenden rrypen 
sprachlicher Erscheinungen schon aus dem bisher publizierten Material ersichtlich und 
demnach in diesem Buche verzeichnet sind; auch die Proportionen in der Frequenz der 
Erscheinungen werden durch fernere Funde schwerlich stark verftndert werden. DaB 
auch das sonst stiefmiitterlieh behandelte Gebiet der Wortbildungslehre ausfilhrlich be
sprocllen und in geschichtliche Beleuehtung gestellt ist, diirfte vielen erwiinscht sain. 

Teutfel, W. S., Geschicllte der rOmiRChell Literatur. 6. Auflage, be
arLeitet von E. Klostermann, W. Kroll, R. Leonhard, F. Slmtsch 
und P. Wessner. 3 Bli,nde, zusammen ca. 80 Bogen. 

I. Band. BiB zum Jahre 31 v. Ohr. [In Vorb.] 
n. Band. Vom Jahre 31 v. Ohr. bis zurn Jahre 96n. Ohr. [VIu.348 S.] Geh . .!t 6.-, geb"f( 7.00. 

III. Band. Vom Jahre 96 n. Ohr. biB zurn 8. Jahrhundert. [In Vorb.] 

Dei der Nf'ubearbeitung des 'lTeuffel" soIl an dem Charakter diesf's bewahrten Hand
buches milglichst wenig gehnrlert werden. Aber schon dadurch, daB die Literatur von 
fast 20 Jahren naehzutragen ist, ohne daB doeh del' Umfang merklieh wachsen soIl, sind 
Streichungen notig geworden, die sich besonder3 auf die nicht zur cigentliehen Literatur
geschichte geborigen Angaben der Anmerkungcn ordtreckt habou j daher wird man im 
neuen "Teuffel" weniger Aufsatzc, dle Konjekturen enthaltcn, und weniger sprachliche 
l\{onogr lphlen zitiert fiudcn. Schoncndcr wurde dcr Text behandelt, aber auch hier Ver
altctes und Falsches ohne groBes Za2'cn gestrichen. Die Arbeit ist in der Weise vertCllt 
wordl'n, duB in der Hauptsache Skutsch die Literatur der Republik, Kroll die der Kaiser
zeit ubernommen hat; die chdstlichen Sehriftsteller sind von E.Klostermann, die Juristen 
von R. Leonhard, die Grammatlker von P. Wessner bearbeitet. 

Geschichte del' rOlllischen Kupferl,riigung yom Bllndesgenossenkrieg 
bis ant' Kaiser Claudius nebst einleitendem Uberblick tiber die Ent
wicklung des antiken Miinzwesens. Von Heinrich Willers. Mit 33 
Abhildungen im Text und 18 Lichtdrucktafeln. [XVI n. 228 S.] gr. 8. 
1909. Geh . .;It 12.-, in HallJfranz geb . .;It 15.-

Diose Monographie filhrt im prsten Abschnitt in graBen Ziigen die Entwicklung 
des antikf.'n :\Iunzwcsens bis auf 8nlla vor und behandelt sodann im zweiten Abschnitt 
das romiscl1f' Kupfer vom ViprtelunzenfuS auf Grund von mohr alB tausend Wagungen 
und im dritten die militnrisc'hc Kupferpragung ?ur Zeit df'r Kampfe urn die Alleinherrschaft. 
Dcr senatorischcll Knpft'rpragung der Kaiserzeit bis Claudius i .. t der vierte Abschnitt ge· 
widmet, wohei bf'sonders die Fragen nach dcm Zeitpunkt ncr WlCderaufnahmc der Kupfor
prngung unter Anguitus, SOWIe die emzolnen Munzsorten, besonders der augusteisehe As, 
auf Grulld einer mit zahlrciehen \Vagungen belegten Besehrcibung aller llntcr Augustus 
in Rom gf'schl:.tgcnell KupfermuHzen eingehende Erorterung findell. J:.1 11r Erbringllng de~ 
slCh besonders auf dle Gegenstempel stUtzellden Nachweisl'8, daD das senatorische Kupfer 
der Kaiserzeit nicht Reichsmunze, sondern itulis<he LandesmiiDze SCIn BolIte, muEte das 
bis auf Kai-er Claudius gl'pragte Knpft'r mitherangezogeu werden. DIe Darstellung stiitzt 
sieh tlberall auf reiches AbbUdulIgsmaterial, das abgeseben ·von 33 Textabbildungen auf 
18 Lichtdruektafeln dem "\Verk hcigegeben ist. 

"Ein gedankf'nvoUes Bueh, das mit einer Flille von neuen Ergebnissen in bisher 
noeh dunkl .. Parti n des rOIDlschen l\{il zweS"DS heUeres Licht bringt und die romische 
Numismatik tAllweise tiberhuupt anf eine neue BURlS stellt .... Es ist oft iiberrasehend zu 
sehell, wie lD dem nicht selten bisher undurchdringlich erschienenen Diekicht von Gewiehts
anomalien del republikanischcn Kupfermiinzen dur('h dle sorgfaltlge Wagearbcit nnd 
scharfsinnige 13eobachtung des Verfassers gute Wege geebnet werden. 

(Blatter fiir Miinzfreunde.) 
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Kultur, die helleni sch e, dargestellt v. FRITZ BAUMGARTEN, FRANZ POLAND 
und RICi/ARD 'V AGNER. 2. stark vermehrte Auflage. Mit 7 farbigen 
Tafeln, 2 Karten und uber 400 Abbildungen im Text und auf 
2 Doppeltafeln. [XI u. 530 S.] gr. 8. 1908. Geh. Jlt 10.-, 
geb. ult 12.-

Leo, Fr., die griechisch-romische Biographie nach ihrer 
literarischen Form. [III u. 329 S.] gr. 8. 1901. Geh. JIt 7.-

LiteraturundSprachet die grieehische und lateinische. (Die Kultur 
der Gegenwart. Teil T, Abt. 8.) 2. Auflage. [VIII u. 494 S.] Lex.-8. 
1907. Geh. Jlt 10.-, geb. Jlt 12.-

Inhalt. I. Die griochiBehe I,itoratnr nnd Spraehe. U. v. Wilamowitz
Moellendorff: Die griechiBehe Literatur des Altertums. - K. Krumbacher: Die 
grieehisehe Litcratur des Mittel.]ter •. - J. W" eke rn age I: Die grieehisehe Sprueho.
II. Die lateinische Literatur und Sprache. Fr. Leo: Die romiscbe Literntur des 
Altertums. - R Nor den: Die lateiniacho Literalnr im trbergang vom Altortum znm 
Mittelalter. - F. Skutsch: Ilio lateinische Sprache. 

Mayser, E., Grammatik der grieehisehen Papyri aus del' 
Ptolemaerzeit. lIit Einschlull del' gleiehzeitigen Ostraka und 
der in Agypten verfaBten Insehriften. Laut- und W ortlehre. [XIV 
u. 538 S.] gr. 8. 1906. Geh . • If. 14. -, geb .• 'It. 17.-

Misch, G., Gesehiehte der Autobiographie. I. Band. Das Alter
tum. [VIII u. 472 S.] gr. 8. 1907. Geh . .;1t 8.-, geb. JIt 10.-

Mitteis, L., griechische Urkunden der Papyrussammlung zu 
Leipzig. Band I mit Beitragen von ULRICH WILCKEN und 2 Tafeln 
in Lichtdruck. [XIII u. 380 S.) 4. 1906. Geh. Jle. 28.-

Norden, Ed., die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert 
v. Chr. bis in die Zeit del' Renaissance. 2 Bande. 2. Ab
druck. gr. 8. 1909. Band I. [XX, 450 u. 17 S.] Band II. [IV, 
S. 451-968 u. 18 S.] Geh. je Jlt 14.-, geb. je oft 16.-

Otto..! W., Priester und Tempel im hellenistischen Agypten . 
.J<.;in Beitrag zur Kulturgeschichte des Hellenismus. 2 Bande. gr. 8. 
I. Band [XIVu. 418 S.] 1904. II. Band [VI u. 417 S.] 1908. Geh.je 
.'It. 14.-, geb. je Jle. 16.-

Partsch!, J., grieehisches Burgsehaftsrecht. 2 'feile. I. Teil. 
Das !teeht des altgrieehischen Gemeindestaates. [IX u. 434 S.] gr. 8. 
1909. Geh . .'It. 14.-, geb . .'It. 17.-

Poland, F., {jesehichte des grieehischen Vereinswesens. [Vln 
u. 655 S.] Lex.-8. 1909 Geh. JIt 24.-

Reitzenstein, R., die hellenistischen Mysterienreligionen, ihre 
Grundlagen und Wirkungen. [IV u. 222 S.] gr. 8. 1910. 
Geh . .It 4.-, geb. Jlt 4.80. 

Schwartz, E., Charakterkopfe aus del' antiken T~iteratur. 
I. Reihe: 1. Hesiod und Pin dar, 2. Thukydides und Euripides, 
3. Sokrates und Plato, 4. Polybios und Poseidonius, 5. Cicero. 3. Aufi. 
flV u. 128 S.] gr. 8. 1910. II. Reihe: 1. Diogeues der Hund und 
Krates der Kyniker, 2. Epikur, 3. Theokrit, 4. Eratosthenes, 5. Paulus. 
[IV u. 136 S.] gr. 8. 1910. Geh. je JIt 2.20, geb. je v1(, 2.80. 

Stengel, P.). Opferbrauehe der Griechen. 
1910. lieh. Jlt 6.-, geb . • It 7.-

[IV u. 238 S.] gr. 8. 




