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ine Zeit wie die gegenwartige , die sei es geflissentlich oder durch die

Umstande ffedrunffen eine iiberlieferte Form nach der andern abslreift und alleh^"* ""&

Hoffnung fur die vaterliindische Zukunfl auf neue Gesetzgebungen stiitzt , kann

wohl auch andere Wissenschaften, als die sicli bisher allein mit Rechtsfragen

beschafligt haben, zur Betheiligung an solchen Fragen einladen; und je mehr

der Mensch gerade fur seine Einsicht in die ungewisse Zukunft an die Erin-

nerungen und Beispiele der Vergangenheit gewiesen ist *), desto weniger

wird er in solcher Zeit auch die Venrleichunff entfernter Vergangenheito'"*v"""e>

schmahen diirfen, zuraal wenn diese einem Volke angehort, dessen ewiger

Ruhm und weltgeschichtliche Grosse gerade darin besteht, zugleich mit seinen

nationalen und zeitlichen Bediirfnissen mehr als jemals rein menschliche Em-
pfindungen und Begriffe gepflegt und entwickelt zu haben. Es versteht sich

freilich von selbst, dass antike und namentlich griechische Zustande als solche

in der Weltgeschichte nie wiederkehren werden : konnen selbst unsere Dichter,

1) Hochst charaktcristisch vcrbindet das Alterthum selbst bei seinen Sehcrn die

Kenntniss der Vergangenheit mit der der Zukunft, wie Kalchas Iliad. I. 70 : ds rM
id j iovta t« <t looo/ieva jiqo % iovxa , oder Nereus bei Virgil Georg. IV.

392
: nocit namque omnia tales, quae sinl, quae fuerint, quae mox venlura tra-

hantur ; vgl Isocr. ad Nicocl. §. 35: lav ydg id nuQiXi]lv&ota fwy/uovevtjg,

u/itcivop negi T(iJv fteXXovrtav fiovXsvoei, und Cicero de Republ. IV bei Nonius

p. 500: atque ipsa mens, quae fufura ridel, praeterita meminit ; ja selbst unsern

Zschokke Novellen B. VI, S. 280: „um in die Zukunft zu schauen, muss man
riickwarts sehen, nicht vorwarts; riickwarts, da hiingt der Prophetenspiegel."

C2
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imsere Kiinstler von den ewigen Mustern hellenischer Poesie und Plastik nur

so weit Gebrauch machen, als sie die Gesetze der schonen Form zu beliebi-

ger Anwendung 1 auf ihre Werke ubertragen , ohne diese darum mit gleichem

Inhalte und Geiste erfullen zu wollen oder zu sollen, so gilt dieses noch un-

gleich mehr von der politischen Gesetzgebung, wo der Inbalt Alles ausmacht,

und von einer Selbststandigkeit der Form um so weniger die Rede sein kann,

als diese hier nicht wie in der Kunst das Ergebniss freier und personlicher

Schopfung, sondern der naturnothwendige Ausdruck des namlichen Volkstlmms

ist, fur dessen Bedurfniss eben jener Inhalt zu sorgen bestimmt war; mid in

sofern kann eine Darstellung griechischer Gesetzgebung aucb in gegenwartiger

Zeit nur das theoretische Interesse geschichtlicher Parallelen ansprechen. Aber
|

gleickwohl tlieilt der erwahnte Charakter des griechischen Volkstlmms audi

diesem theoretischen Interesse einen tieferen Gehalt mit, als ikn sonstige Ver-

gleichungen fremder Sitten und Einrichtungen mit unserigen zu haben pflegen.

Deim bei gewohnlichen Vergleicbungen dieser Art kommt es doch im Grunde

weit mehr auf die Verscbiedenheit als auf die Ahnlichkeit der Mittel an, durch

welche gleiches Bedurfniss bei den verschiedenen Volkern je nach der Be-

schalfenheit ihres Wohnorls oder ihrer gescbichtlichen Entwickelung befriedigt

wird, und selbst die allgemeine Gleiehheit eines Bediirfnisses schliesst die gros-

sere oder geringere Starke nicht aus, in welcher es bei den einzelnen Vol-

kern hervortritt; gleichwie es aber gewiss ist, dass in Griechenland das Be-

durfniss staatlicher und geselliger Ordnung und Gliederunor sich so stark ent-

wickelt und geltend gemacht hat, als es nur in irgend einer menschlichen Ge-

sellschaft moglich ist, so werden auch die Mittel seiner Befriedigung bei aller

nationalen Verschiedenheit der Factoren doch in ihren Producten manche Ana-

logien darbieten, die auch mit heutigen Erscheinungen wenigstens ein Element

als gemeinschaftlich voraussetzen lassen. Und dieses ist eben der vorhin er-

wahnte humane Charakter des griechischen Volkes, der auch seiner Gesetz-

gebung durchgehends die rein menschliche Idee des Rechts zu Grunde legt 2
)

2) Hesiod. k'.it. r
t
. 277: dv&gunotot if itfwxc dix^p, tj noXXov uqigt^: vgl. Platner

Notiones juris et justitiae ex Homeri et Hesiodi carminibus explicitae, Marb. 1819.

8, und Allihn de idea justi, qualis fuerit apud Homerum et Hesiodum, ac quo
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mid dieser, so weit sie ihm zum jedesmaligen Bewusstsein gediehen ist, fur

alle Fragen des offentlichen und geselligen Lebens maassgebende Gewalt ein-

raumt. Ein solches Rechtsvolk wie die Rumer siad die Griechen allerdings

nicht, namenllicli aus dem Grande, weil der Begriff dcr Rechtspersonlichkeit

bei ihnen noch keineswegs vollig enlvvickelt erscheint 3
}; ihr Recht ist so zu

sagen mehr ein mathematisches als ein logisches Verhultniss , dessen Elemento

mehr fur numerische Grussen als fttr Substanzen gelten, mehr in einer ab-

selbststandi^en Bezichung auf cinander stehn. und

halb © prechen konnen, die einem jeden dersellx*

Lift seiner Stellung im Ganzen zukommt; aber je grossere Lebensbedin

Griechen GleichgewicJit im Innern und Aussern

war, desto sorgfaltiger hat er wenigstens diese Seite des Rechtsbegrifls ent-

wickelt 4
3, und wenn ihm audi die Wissenscliaft des Rechts stets fremd ge-

blieben ist, so hat er doch in Anwendung und Ausiihung desselben seine kunst-

lerische Nalur nicht verlaugnet. Nur wo er auf Incommensurability mit sich

stosst, wie bei fremden Volkern, bleibt er der Anerkennung gemeinschaftlicher

Rechte unzuganglicher als der Romer, der allerwarts ein Rechtsubject voraus-

setzt und selbst Fictionen nicht scheut
;
um jede Persoiiliehkeit , mit der er in

Verkehr treten soil, zu einem solchen zu stempeln 5
); inzwischen lebt auch

modo a Doriensibus veteribus et a Pythagora exculta sit, Halis 1847. 8; auch

Welcker, die letzten Grunde von Recht Staat und Strafe S. 344 fgg.

3) Bezeichnend fur den Untcrschied beider Kechtsansichten ist selbst die ctymologi-

sche Erkliirung bei Cicero Legg. I. 6: nam ut Mi aequitatis, sic nos delectus

vim in lege ponimus; et proprium tamcn utrumque legis est; vgl. Stahl Geschichte

der Rechtsphilosophie S. 41 fgg.

4) Aristot. Politic. III. 7. 1: doxti cfe Tidoiv ioov %i %o dixuiov etvat: vgl. II.

1. 5: dioneQ to ioov to dvTtnenov&dg (Eth. Nic. V. 5) od)£et %'us nokeig,

und V. 1. 2; auch Eurip. Phoen. 538: to yccg ioov vo/u/iop dv&gumots irpv,

und Cic. Off. II. 12 mit Fr. von Raumer iiber die geschichtliche Entwiekelung der

Begriffe von Recht Staat und Politik, Lpz. 1826. 8, S. 4 und A. Veder Hist, phi-

los. juris apud veteres, L. B< 1832. 8, p. 15 fgg.

5) Aristot. Politic. VII. 2. 8: uai oneg avtoie i'xaotoi ov fpaoiv tlvai dixaiov ovde

ovf.i(pigov , %ovt ovx aioyvvoviut ngog tovq ccXXovg doxovvveg' avioi fihv

yuQ sTap* avjoig to fixator dgyeiv ^tovoi , ngoe <fe vovs dXkovg ovdhv //*'-

Xsi twv dixctuov: vgl. Wachsmuth de jure gentium p. 47 fgg. Limburg-Brouwer

Etat de la civilisation des Grecs T. I
; p. 103 fgg. Ill, p. 51 fgg.
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in dem Griechen das menschliche Verkehrsbediirfniss dergestalt, dass er der

rechtlichen Maassstabe immer mehre findet 6
), und zwar um so leichter als

seine sittlicbe Natur oder die Lebhaftigkeit seiner Phantasie ihm auch sein ur-

spriinglich.es Recht nur unter derselben religiosen und gottesdienstlichen Form

erscheinen lasst 7), in welcher sich ihm alle spiitere volker- und menschen-

rechtliche Erweiterungen desselben aufdrangen 8
J. Doch diesen Punct hier

weiter zu verfolgen liegt nicht in meiner Absicht; diese gebt viebnehr dahin,

in geschichtlicher Entwickelung der Begriffe Gesetz, Ge$etzgebung
}
und gesetz-

gebende Gewalt in Griechenland die sittlichen, rechtlichen, mid staatskiinstleri-

schen Gesichtspuncte nachzuweisen, imter welchen diese Begriffe dort zur

Befriedigung gesellschaftlichen Bediirfnisses in's Leben getreten sind, und selbst

in den nationalen Abweichungen derselben von heutigen Ansichten die echt

menschlichen Motive durcliblicken zu lassen, die ihnen wie gesagt fortwahrend

ein mehr als antiquarisches Interesse gewahren. An sich betrachtet soil sich

ubrigens, me sich von selbst versteht, meine Darstelhmg rein auf dem ge-

schichtlichen Gebiete halten, und selbst die Zufalligkeiten desselben, so weit

sie zur Veranschaulichung des Ganzen gehoren, nicht ausser Acht lassen; zur

Nutzanwendung wird es meinerseits geniigen, falsche Vorstellungen und Miss-

brauch verhiitet und zu richtiger Wurdigung den urkundhchen Stoff gelieferl

zu haben.

6) Kotvoi vofioi diidvxwv dv&odmwv (Demosth. Aristocr. §. 61) oder wenigstens

'EXkddog, wie Euripides Antiope bei Stob. Serm. I. 8, Thucyd. IV. 97, Diodor.

XIX. 63; vgl. Aristot. Rhetor. I. 13. 2: Xiym dh vofiov xov flip i'diov ihv dh

xotvov' lioiov fthv xov ixdoxoig wgia/iiivov ngog avxovg, ttal tovxmv xov (iilv

dygatfov tov de y£ygafi/tievov' xotvov dk tov xuxd tpvoiv eoxi ydg, dig f.iav-

tivovxui xi ndvxsg, rpvost ttotvov Sinaiov nut ddixov, ttdv /uqdejula noivmvia
ngog dXXr

t
Xovg y juqdk ovv&q*q: mit Veder p. 159 und Dissen kleine Schrif-

ten S. 168.

7) Eurip. Hippolyt. 98: ti'neo ye &vt]Xo\ &e<nv vofnoiai ^gw/us&a: vgl. Demosth.
Aristocr. §. 70: ol tavxa i£ dgyijg xd vofitpa. dtaSivxsg, ol'xtvig nox f

t
aav,

m& fgmeg (its &eo! : und Wachsmulh Hell. Alterth. B. II, S. 113 fgg.

8) Xenoph. Mem. Socr. IV. 4. 19 : iyd) fttv deoi/g ot/tat xovg vo/Ltovg xovxovg xolg

dv&gdmotg fcivcti: vgl. Boltiger Kunstmythol. B. II, S. 113 fgg., Veder p. 22 fgg.,

Limburg-BromverT.VIII, S. 307 fgg., und mehr in m. Lehrbuch d. griech. Staats-

alterth. §.10.
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Das griechische Wort, welches wir durch Gesetz iibersetzen, ist bekannt-

lich pofxos: etymologisch betrachtet entspricht jedoch dem unserigen vielmehr

dsfffjtos von rtSivat, setzen, was man jelzt gewohnlich durch Satzung wie-

dergibt 9); und darait hangt dann wieder die Bezeichnung des gottUchen llechts,

Ssfjus, zusammen, wahrend der dem vo/uos entsprechende mmcMiehe Rechts-

begriff vielmehr mit dem Worte Mxy be/eichnet zu werden pflegt «>). Doch

ist dieser letzlcre Unterschied der iilteren Sprache fremd ll
); und selbst fur die

spatere, wo er eintritt, diirfte sich kaum behaupten lassen, was Manche an-

nehmen 12
) , dass audi Sefffjos und vopos sich wie fas und jus zu einander

verhielten, also jenes mehr gollliches, dieses mehr menschliches Gesetz be-

zeichnete; es scheint vielmehr nur
;
dass &£<rpds das tiltere Wort war » 3

), was

spater mehr im dichterischen Gebrauche oder der gewahlten und altertluiineln-

9) Preller Demeter und Persephone S. 352: „&to{iog wie vo/tog und vofitfiov ist

urspriinglich iibcrhaupt Kegel, Satzung, nicht Gesetz im ehgern Sane, am vvenig-

sten das geschriebene"; vgl. Creuzer Symbolik B. IV, S. 371.

.

10) Moschop. ad llesiod. 6 x. rr 9: dint] toil xgtoig, r
t
v ol av&gwnot xgivovoi,

dijutg dh dint], yv ol &eol dtxd^ovoi. Ganz willkurlich ist dagegen die Unter-

scheidung des (Pseudo) Pythagorcers Theages bei Stob. Serm. I. 67 : fa'/tug ye

ovv <f>yfti£etat nagd toig ovgaviotg &eotg, 31x7] 6*h nagd tote x&oviotg, vo/uog

dh nagd tote dv&gwnoig: im Gegentheil ist dUrj vo/tov %e\og, Plutarch, ad princ.

inerud. c 3, vgl. Cicero Lcgg. I. 6 und Diotogenes bei Stob. XLVIII. 61: to fihv

ydo dixctiov iv i<a vojua taxlv , 6 di ye voftog ahtog tov dixulov x. %. X.

ll)Insofern diese ailes menschliche Recht aus gottlichem Ursprunge abieitct (s

Note 7), eben desshalb aber auch menschliche Richterspruche u.s.\v. de/uoTcg zu

nenncn kein Bedenken tragi, vgl. Iliad. I. 238: dtxaonoXoi, ol' re &i,motag ngog

Jiog rigvaxai, und eben desshalb dixaanbXog (Odyss. XI. 186) und &e
l
utotonoXog

(H.Demet 103) ganz synonym gebraucht. Hochstens kann man mitNitzsch (erklar.

Anm. B. I, S. 144) den feinen Unterschied machen, dass „dif*tg nie ohne das be-

gleitendc Gefuhl der Billigung gesagt wird, dixrj dagegen die blosse, wenn auch

ausdruckt

XI

12) Wyttenbach ad Plut. Mom p. 874; Creuzer Symbol. B. I, S. 149 u.s.w.

13) Dass vbfiog bei Homer nicht vorkommt, wohl aber &eoft6g (Odyss. XXIII. 296),

hatten schon die Allen bemerkt; vgl. Joseph, c. Apion. II. 15 und Pseudoplutarch

de vita et poesi Homeri c. 175 mit Thiersch in Abhh. d. Bayer. Akad. philol. CI.

1813, S. 13. Zwar findet

starch direct von vittetv: c

Ari
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den Sprache verhlieb nj, wiihrend vopos den praktischen Begriff des gemei
Lebens ausdriickte; und noch weniger darf man sich (lurch jene Et\

gie verleiten lassen , etwa Seffpos fur die Quelle des positiven Rechts im Ge-
gensatze des natiirlichen zu nehmen, welches letztere audi in vo^os nicht

weiter liegt, als insofern jede Gesetzgebung anfanglich auf hohere iiber-

menscbliche Urspriinge zuriiekgefiihrt wurde. Folgen wir freilich Cicero M),

so ware das griechische p£fjtos a suum cuique Iribuendo benannt; aber so
richtig auch die Ableitung von p^iv, tribuere, ist 16) so gehen wir dock
gleicb in der altesten Stelle, worin das Wort vorkommt it), wie audi diese

distributive Gerechtigkeit zunachst als ein gottlicherseits Gesetztes angeseben
ward, das eben desshalb auch wesentlich von der religiosen Gewahr des Ei-
des abbing; und so vieles audi fortwahrend in Griechenland als ungeschriebe-
nes Recht im Gegensatze positiver Gesetzgebung gait WJ, so wenig nimmt es
den Ausdruck voixqs fur sich allein in Anspruch, oder scheint ihn uberall an-
ders als nach Analogie der burgerlichen Gesetzgebung selbst gefuhrt zu ha-
ben. Ja gerade die einfachsten Gebote der sittlichen Natur oder der rechtli-

chen Uberzeugung, die sich in dem gemeinschaftlichen Bewusstsein der Ein-
zelnen als Gewohnheitsrecht geslaltet W), werden an gotlliche oder sonstige
mythische Gesetzgeber angekntipft, die in dieser Eigenschaft zugleich als Vor-
' * m » - ~ - - — - - "'

i n mmm

14) So in dem athenischen Biirgereide bei Poll. Onom. Vm. 106 oder Stob. Serm.
XLIII. 48: xal wwwfam rwv au ngivovteiv xccl totg dto/tolg %olg idgv/nivoig
nuoo/iui, iea} ovgttvag aXXovg idgvoe-iai to nXij&og o/toygovag: desgleichen
Solon bei Plutarch, c. 3; ja selbst bin und wieder bei Rednern, wie Demosth.
Leochar. §. 46:

f<j ini'dixov elvat %6v *Xr,gov %6v 'Agyuidov ovtwp avru
naidiav yvqoimv xvglwg wz* xov &eo/ncv, und wenn es auch verkehrt ist, was
das Argument zur Leptinea p. 454 sagt: ^oflog de fan vo^og nagwXevojuevog
™*>g del vopo&etniv, so litest doch auch dieses kein gottliches oder ungeschriebe-
nes Gesetz voraussetzen.

1
5) Legg. I. 6.

_

16) Plutarch. Q„. syroposs. II. 10. 2: oi vbpoi ttjS i'aa miovaVg tig *<i xoivtr uq-
XVg ««* dvvupsme inwvvnoi yeyovaoiv: vgl. vit. Horn, c. 175: xaitoi

I

aai 6
vonog leyeod-at so*** dno tov vi^tv t« i'oa naotv r) rd xaz «*iav ixdmo.

)
lliucyd. II. 37: twv ybf.mv oooi aygatpoi ovxt.g aioxvvyv 6/ttoXoyovftdvtjv tpi-

«» i°T* \
AriSt°t Rhet0r

'
l 13

'
2 Und Dissen u

- Schriften S. 161-170.
19/ Vgl. Puchta Gewohnheitsrecht und Cursus der Institutionen B. I, S. 30 fgg.
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bilder aller menschlichen Gesetzgebung ersclieinen 20
); die Gottin des Aekcr-

baus selbst ward in weitem Kreise als Bringerin der Satzungen verehrt 2i)

.

und auch wo sich ein uraltes Recht auf keine solche scheinbar historiscbe

Quelle zuriickfiihren liess, trug es doch lediglich den posiliven Charakler ei-

nes Herkommens , das von dem beslimmten Volke odor der Gerneinde, wo e

gait, geheiligt sei, ohne sich dafiir irgend eiues anderen Grimdes als seine*

thatsachliehen Bestehens bewusst zu werden 22
). Erst spfiter, als (lurch forrn-

liche schriflliche Gesetzgebun&*•""© po

Granzen gebannt war, setzte man diesem wold das Herkommen and d

che des goltesdienstlichen odcr geselligen Lebens als etwas Urspri

Naturwuchsiges entgegen 23
} Geselzi!

fortwiihrend auf der Stufe

mittelbarkeit verharrten 24
); aber schon der Name, womit man auch Einricli-

tungen letzterer Art bezeichnete , rd vofjttpet oder vofxi£o/xsvct 25
), liess doch

auch sie nur als etwas aus der gemeinschaftlichen Quelle des popes abgelei-

20) Vgl. Soph. Oed. Tyr. 865 und Archytas bei Stob. Scrm. XLIII. 129: ntovfamv

i]&mv voftoi &€wv ccyouffoi dvrivo/it^oftevoe , novfjqav /hoIquv xat fy/iiav loi

firj nct&o/iivo) didovieg, ^ccregeg xai 7;yejtt6veg rwv yeyoa/ijHevwv vofmv xai

doy/udiwv dv&Qiunoig re&ivitov.

21) Jr/Ltr^zQ <&eo/torf6Qog, Virgil Aen. IV. 56; Diodor. I. 14; V. 67; Macrob. Saturn.

III. 12; vgl. Stockmann de Cerere legifera, Lips. 1802. 4 und mehr bei du Theii

in Mem. de l'A. d. Inscr. T. XXXIX, p. 240 fgg. Creuzer Symbol. B. I, S. 148 fgg.

Preller Demeter S. 335 fgg.

22) Plat. Legg. VII, p. 793 A: on ravx eon ndvra oaa vvv du$€Qyo/te&a, rd

naXov/ievcc vno rwv noXXolv dygatpa ro/ufta, xai ovg natgiovg voftovg ino-

votv, ovx uXXa iativ rj rd rotaira gv/unavra: vgl. Politic, p. 295 A;

LXXVI IV

vow d fdv ovv&e/uevoi dXXrjXotg ol uv&gomoi avrol iavrolg nguriovot, xai

vaXelrai to toiovtop e&og, eon dh, dog r
t

<p*;/iy Xiyet , vofiog dyQuyog.

23) Aristot. Pol. III. U. 6 en xvQmxegoi tmv xard ygaftjaara ro/mv oi xara rd

III

to Hierokles bei Stob.

Serin. XXXIX. 36: ovdlv de ijrrov rwv vo/limv xai rd e&t] ffvXaxreov ru ye

ovrwg ndrQia xal rdya nov noeofivreoa xai iojv vo/twv avrtnv.

24) Der Grieche hat vofiovg, der Barbar nur vojitiftu] vgl. Stahr in Jahns Arrhiv f.

Philol. B. IV, S. 246.

25) Wachsmuth hell. Alterth. B. I, S. 330. 349.

Histor.-PhiL Classe IV. D
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tetes erkennen ; und das Wort vopos selbst fixirt sich immer mehr gerade als

Bezeichnung des gegebenen oder gesetzten Rechts, das ohne unvordenkliclie

Giiltigkeit aus der Freiheit menschlicher Bestimmimg hervorgegangen sei

Selbst der Name vojuos, sagt Josephos 27
) ;

ist jung, weil die homerische Zeit

derffleichen Satzunffen noch nicht kannte, sondern nach ungeschriebenen Sit—

26

ten und veranderlichen Ansichten lebte; und in welchem Grade jedenfalls

diesem Worte der Begriff des Coneentionellen anklebte, zeigt seine Anwen-

dung auf die musikalischen Weisen des griechischen Goltesdienstes 28
), so wie

die Formen vov/j/jlos 29) oder vo/jtur/jtct in der Bedeutung von Miinzen, deren

Gultigkeit als Tauschmittel lediglich auf positiver Vereinbarung beruhen konnte 30
)

;

so dass es nicht auffallen darf, alsbald nach dem Erwachen des philosophiren-

26) Rhetor, ad Alex. I. 5: dixatov /uv ovv ion to twv undvjow rj to iwv nXei-

orwv e&og dygarpov ... ro/iog ds ioTiv 6fioX6yr;fia noXswg xoivov did yga/ti-

Phot. Lex. p. 302 : vo/uog to dixaiov eyygatpov.

LXXVI

27) C. Apion. 11.15: ovdh ydg r
t
v xaTu tovtov , dXXd yvdtjtiatg dgioTaig tcc nXij&Tj

diwxtno xal ngogTay/iaoi Toip ftaodewV drp ov xal fteygc noXXov diefieivav

e&eoiv aygdrpoig ygwjctevoi xal noXXd tovtwp del nurd to ovvTvyydvov f.it%a-

Ti&evTeg.

28) Plat. Legg. Ill, p. 700 B: vo/tovg tie civtq tovto Tovpo/ta ixdXovp , tpdijv me
Tiva tTegav, ineXeyop da xi&agwdixovs: vgl. VII

; p. 799 E
;

Aristot. Problem.

XIX CCXXXIX
9 W ^» V

und mehr bei Bode Gesch. d. hell. Poesie B. II Thl. 1, S. 192 fgg. und Hartung

Alterth
V

29) Sicilisch, Poll. Onom. IX. 79 fgg.; vgL Bekk. Anecdd. p. 109: vo/tovg to vo/iio/lw,

ovg ol *ItaXixol vov/ufiovg xaXovoi, audi Suidas T. II, p. 630 und Mazocchi ad

Tabb. Heracl. p. 216 fgg.

30) Aristot. Eth. Nic. V. 5. 11: oiov tf vnaXXay/ia Tijg ygeiag to vojuio/ucc yiyove

Hard ovp&fjxyr , Hal did tovto Tovvo/ta ay at vo/ito/ia , 6 ov (pvaei dXXd
vo/uo) iaii xal i(p tj/Lily /LUTafiukkeiv xal noulv uyj>yG%ov. Ubrigens bedeutet

vofuafia selbst auch nicht nur jedes Maass und Gewicht (Aristoph. Thesmoph.

348), sandern s. v. a. vo/ios oder vofu&fuva uberhaupt; vgl Pindar, bei Cra-

mer Anecdd. Par. T. Ill, p. 154, Soph. Antig. 296, Euripides bei Stob. Serin. I.

3, Aristoph. Nubb. 249, und insbes. Solons Ausspruch bei Deinosth. Timocr. §.213:
«' » * c >

oxt avTog yyeirai agyvgiov ftev vo/aa/ua tivai tup idiojp ovvaXXuyfuiiwp
i'pexa Totg idrnxatg evgrifiivov , %ovg dh vofiovg r;yoiio v6{iiojua T>]g nbXewg
elvai x. t. A.
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den Geistes in Griechenland das Gesetz geradezu als ein Ergebniss des Ver-

- bezeiclmet zu sehen. Was wir jetzt Naturgeselze zu nennen pfleg

hat der Grieche nie eigenllich vo/jlos genannt 31
); dafiir hat er das Wort dvdyxy,

Nothwendigkeit, um eben die Unabhangigkeit derselben und ihre Erhabenheit

iiber das Gebiet menschlicher Freiheit und Willkiir zu bezeiclmen **) ; und

vofxos ist ilim gerade das Gegentheil von (pvW, das Gebiet der zuiulligeii Be-

slimmung nach wecbselnden und abhangigen Riicksichlen 33
), das ftir die Phi-

losophic gar nicht vorhanden ist 3+) oder wenigstens dercn Einiluss nur in

31) Denn auch wo von einem yvociog rojiiog die Rede ist, >vic bei Dio Chrysost.

LXXX. 5, ist es kein physikalisches Gesetz, somlern was anderswo yvoixor dixuiov

heisst, die allgemeinen Forderungen der sittlichen oder inlellectuellen iVnlur d<

menschlichen Geistes, die hier als gottliche Gebote angesehen werden, vgl. llicro-

kles bei Stob. Serni. XXXIX. 3G : to /ilv i-'&og ctyQayog vig thai (tovXtiui

vo/tog, HctXov iniyeyQttfi/iisvog vofiodlxrp , fi]V vwv %Qmitiip(op ndvzwv tt'uoi-

oryoiv, i'ao)g de nov nut tolg (pvott dtxuiotg iyyvg (fdMMv : auch Max. Tyr.

XII. 3 und mehr Note 6 und 40.

32) Plat. Tim. p. 48 A. Aristot. Metaph. I. 4, Plut. Plac. philos. I, 26, Diog. L. IX. 43

u. s. w. Auch im menschlichen Gebiete wird uvdyxrj als physischer Zwang dem

Geselze und der Siltc entgegengesetzt , trie von Menander bei Stob. Sena. XLII1.

15, wo Gaisford den Juristen Modestin vergleicht Digest. I. 3.40: ergo omne jus

aut consensus fecit mil necessitas constituit aul firmavit consuetudo.

33) Plat. Gorg. p. 482. E: wg id noXXd dh tuvia ivuvTta aXXyXotg tori, r
t
%e <fv-

otg xat 6 vo/uog: Protag. p. 337 D: o dh vo/tog tvquvvoq mp tcop dvfrgiunoji'

noXXd nagd ttjv (pvoiv fiid&tai: Aristot. Eth. Nic. I. 3. 2: <td dh xaXd mJ »«

dixaia, negl wp f) noXitixtj oxonmui, %ootxvtr
i
v e%€i diacpoodp xui nXupyp,

wgte doxelv vo/m fxovov tlvui 9 tpvaa di pifi V. 7. 1: tou jutp noXitiuov di-

, to dh po/iixov tpvoixop /up to napzayov xi]veott

6avTfjv eyop dvpa/up %a\ ov v<Z dotulv tj fit]) po/uxop dh o

dip dtaffigei ovTwg ij dXXivg, otup dh &(uvtcu , dtaff&get: vgl. Raumer S. 17

und Veder S. 134 und 277.

34) Aristot. Soph, elench. XII. 8; tjv dh to /up xatd (fvotp avtotg bo uXr&*e % to

dh *atd vo/uop to voig noXXoig doxovp: Demokrit bei S. Empir. adv. Mathcm.

VII, 135: noiytd dh po/u/ta dpai, yvoti dh drona xai xtvop : auch Diodor.

Sic. Exc. Vat. p. 23: alpat ydo ty;p cpvotp &tov noitjdtp, top dt vo/top dp&Qio-

no)p, und mehr Gesch. d. platon. Philos. B. I, S. 197 f p 653 feg. Anderswo scheint

sich freilich das Verhaltniss umzukehren, wie bei Demoslh. Aristog. l
7

§. 15:

tovtwp d* 7] fUP (fvoig iarip diaxTOP xai dpoj/iaXop xat xu% dvdga i'dtop

toy i'ynvtog, ol dh vofioi xoivop xai %h%uyfxivop nat iuvtq ndotp: doch fangt

D2
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sofern empfinden kann, als es eben auf seine specifische Freiheit verzichtet und

sich nach der Analogic der Naturnothwendigkeit organisiren lasst. So hatten

allerdings die Pythagoreer eia Ideal burgerlicher Gesellschaft auf den Grund

der namlichen Gesetze ewiger Harmonie atifgestellt, wie sie dieselben in dem

Weltgebaude nachgewiesen hatten 35
); so lehnen sich auch Plato's zwei grosse

politische Naturpliilosophie an 36
), die nur dadurch

zu solcher Anlehnung geeigneter wird, dass der Schuler des Sokrates auch

in die Schopfung der Welt Motive sittlicher Freiheit und Giite einflocht 37
),

ohne jedoch darum noch den positiven Weg der Gesetzgebung zu verlassen,

deren Tadel bei ihm nur dem todten Buchstaben schriftlicher Gesetze, nicht

der Freiheit des personlichen Gesetzgebers gilt 38); und daneben bestehen

ibrtwahrend die Sophisten, die alles Gesetz auf dem Wege des Vertrags ent-

stehen lassen 39
);

so dass es der ganzen Entwickelung der von Sokrates kaum

auch dieses nur mit dem sophistischen Naturreclite zusammen, das im Gegensatze

mit der positiven Gesetzgebung dem Individuum das Recht des Stiirkeren ein-

raumte , vgl Aristippos bei Diog. L. II. 93 : ftyfcv ts thai (pvoet dizatov tj

aiayoov, dkXa vofiip xal e&ei , insbes. aber Plat. Republ. I
; p. 338 E und Legg.

X, p. 890 A mit Veder a. a. 0. p. 91 fgg.

35) Theon. Smyrn. Mathem. p. 15: ip jtovaixij qiaaiv rj ofxovota %wv ngayiudtojp,

in xal dgiotoKQCiTia %ov navxog' xui ydq av%rj iv ttoofiw fihv uQ/uovia, ip

nblu dh evvoftia, ip ohois dh owpgoavvrj yivea&ai ntyvxe; vgl. Krische de

societ. a Pythag. eond. scopo polit. p. 78 fgg.

36) Vgl. Olympiod. ad Plat. Gorg. ed. Jahn in Klotz Archiv f. Philol. B. XIV, p. 518:
" ir c „

iozeov on vv ftci'ov o ap&Qwnog ftixoog xoo/tog ioiiv , dXXd xal tj n6Xig m

el ovv Hoo/iog tcriv j; uoXig, 8ei /Litfteio&ai tovg dv&ownovg top xooftov

x.z.X. und mehr in m. gesamm. Abhh. S. 136.

37) Tim. p. 29 E; vgl Seneca Epist. 63: quae deo faciendi mundum causa fuit? bo-
nus est

j
bono nulla cujusquam boni invklia est, und Demosth. Aristog. II §.27:

inu xal top oXop xoejuop xal xd &eia xal zdg xuXov/tevag wgug vofiog xal

td&g, el ygfi %olg oQWftepotg niozevetp, dtoixeiv (paivexai.

38) Politic, p. 294 E: top de ye vofiov oQw/rtep oyedop en avto tovio ^vvjsipovia,

(ugntg xivix dvdgwnop avdddtj xal dfta&tj xal fti-dtpa /tr;d'hv iv'ypra nouiv
nugd %r;v iavxov idltp pctj$ ineowrdp prfiivas vgl. Lcgg. IX, p. 875 und de

Geer Diatr. in polit. Plat, princ. p. 169 fgg.

39)Hippias bei Xenoph. Mem. Socr. IV. 4. 13: po/iovg dh noXtwg ... u oi noXixut

ovp&enepoi ate del noteiv xal mv dneyeo&ai iyodwano: Glaukon bei Plat. Re-
publ. II, p. 359 A: xal ivztvdep dij do*ao&ai po/iovg xitieodui xal ovp&yxag
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schwach begriindeten Idee der Menschheit als eines grossen Weltstaais be-

durfte 40
), urn innerhalb des Reichs der Freiheit selbst den Begriff des (ie-

setzes in einera hoberen Sinne als dem der factischen Verordnung oder Be*

scblussnahme zu fassen- Damit gehen wir aber auch schon iiber den politi-

sehen Standpunct des grieehisehen Volkes als solchen hinaus; die hftchste

Stufe, welche dieser erreicht haben diirfto, ist das Prracip der platonischen

Geselze, die sich bekannllich nalier als die Republik an die bestehenden Zu-

slande anscbliessen , dass das Gesetz eine zu gnnciiischaftlichcm Beschlus<e

erbobene Uberlegung 4i
), eine verniinflige Ansicbl sein miissc; nnd so scheint

sich dann auch die Mehrzahl der wissenschafllichen Werke des spalercn Alterlhum>

avxcig xal ovoftuout 10 vno xov ro/tov inixayjtia vo/tt/tov xui dixuiov : Ly-

kophron bei Aristot. Politic. HI. 5. 11: xal 6 vo/tog pvv&tjxfj, iyyvqtijQ aXX%-

Xotg tolv dixaltov , aAA ov% olog noulv ayu&ovg xcti dtxciiovg tovg noXixag:

Rhetor, ad Alex. I. 5: vo/tog iozl noXewg o/ioXoyr^ta xoivov did yga/ttjttdxwv

wqoqtuttov ndig yorj ngaxxeiv exaota u. S. w.

40) Wie die stoische Ansiclit von einer res humana analog der res popu/i, in welcher

jcder Mensch seine Slelle habe (Persius Sat. III. 72), sich bis auf Sokrates zuruck-

leiten lasst, habe ich Gesch. d. platon. Philos. B. I. S. 84 nachgewiesen; doch ver-

Avies auch dieser seine Jtinger noch immer auf den vo/tog noXeo)g (Xenoph. JH

Socr. I. 3. 1; IV. 3. 16), und solche Bestimmungen wie bei Cicero Legg. II. 4:

legem neque hominum ingeniis excogitatam, nee scitum aliquod esse populo-

rum, sed aeternum quiddam, quod unitersum mnndum regeret, gehuren oflfenbar

erst der Stoa an, vgl. Stub. Eel. eth. II. 7, p. 190 oder Serin. XLIV. 12: %6v Sk

ro/tov cnovdalov elvui rpaot Xoyov oq&ov ovtu, TinogTuxxixov fuv xolv not);-

«W, dnayogevxixop fih xwv ov noiyxivw , und mehr bei Krische Forschungen

auf dem Gebiete d. a. Philos. S. 370—372.

41) Legg. I, p. C44 D: ini de no.01 xovroig Xoyio/iog o %l nox athotv u/uipov >;

yfloor* og ytvo/tevog doy/tia noXeoig xoivov vo/tog inwvo/iuoTai: vgl. auch Pe-

rikles bei Xenoph. M. Socr. I. 2. 42 : navxeg yug ovxoi vo/toi tiaiv , ovg %o

nXij&og cvveX&ov xui doxtfidoav eygaif/e , <pgd£ov a ie foi nosriv xui d /ti\

und Demosth. Aristog. I, §. 16: 01 d votioi to dlxaiov xul to xaXov xui xd

§ovXovxat xui tovzo £ XOiVOV TQVIO

ngogxay/ta dntdtiy^tj fidotv ioov uul o/ioiov, xui rovz' eon ro/tiog , w nuv-
iug neifreo&ut ngog^nei dtu noXXd , xai fidXto& on niig ioxi vo/iog tvgrjtu

/up xctl dwoov &eo)V, doy/ta 6' uv&Qomotv rpgovifuov 9 inavoQ&w/tta dh twv

ixovoiwv xal dxovoiwv ditaox tjfidxow # noXtt&Q dh avv&ijxtj xotvtj, nuti* %v

ndoi noogijxei £ijv xoig iv it] noXu — eine bemerkenswerthe Slelle, welche
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iiber diesen Gegenstand, so weit wir sie noch verfolgen konnen 42
), enlwe

der ganz an die geschichtliche Aufzeichnung des Thatsachlichen gehalten ode

wenigstens nicht uber den Bereich empirischer Welt- und Staatsklugheit hin

gen zu haben

Daraus folgt iibrigens fiir Griechenland noch keineswegs, was mancher

nach heutigen Begriffen daraus folgern konnte, dass das Gesetz von den Bur-

gern selbst als ein Ding betrachtet worden ware, womit sie nach Belieben

schalten und walten und es auf dem Wege einfacher Beschliisse mindern oder

mehren konnten; eine solche Freiheit, wie sie der romischen Gesetzgebung

zumal der spateren Zeit der Republik zu Grunde liegt, hat in Griechenlands

classischer Zeit kein geordneter Staat beansprucht, und zwar aus dem einfa-

chen Grunde, weil der Begriff der Freiheit selbst fiir den Griechen noch un-

gleich mehr einen sittlichen als den streng rechtlichen Charakter tragt, den er

mit Bewusstsein erst bei den Romern erhalt 43
). In Griechenland hat nur

das Ganze wahrhaft Rechtspersonlichkeit; die Einzelnen nehmen an dieser nur

in sofern Antheil, als sie integrirende Theile jenes Ganzen sind 44
) ; eben dess-

halb aber ist selbst die Freiheit, welche ihnen diese Theilnahme gewahrt, we-

sentlich bedingt durch das sittliche Moment der Unterordnung unter eine hohere

Auctoritat 45}, und diese ist dann in oberster Instanz eben das Gesetz, zu

alle die im Vorhergehenden beriihrten Gesichtspuncte rednerisch cumulirt und selbst

in die Pandecten 1. 2 de Legg. ubergegangen ist.

42) Verzeichnet bei Wachsmuth hell. Alterth. B. I, S. 796; vgl. Grafenhan Gesch. d.

Philologie B. II, S. 146.

43} Persius Sat. V. 83 : an quisquam est alius liber nisi ducere vitam cui licet ut to-

luit? licet ut tolo vieere ; non sum liberior Bruto? vgl. Cic. Parad. V. I und

Arrian. Diss. Epict. II. 1. 23. In Griechenland (Aristot. Politic. V. 7. 22; VI. 1. 7)

ist das wenigstens erst Folge der Entartung, wovon unten Note 77.

44) Aristot. Politic. I. 1. 11 und VIII. 1. 2: d/tia 8h ovdh ygr) vo{ti£eiv uvtov avvov tivd

elvcci tdiv noXnwv, dXXd ndvrag %t]g nbXmg' /lioqiov ydg enaotog vijs no~

Xewg: vgl. Plat. Legg. XI, p. 923 A: i'ywy ovv vopodhyg wv ovfr' v/udg vpiav

uvr(t)V elvm %i&rjf.n ovie xtjv ovaiav zavrfjv, J-v/LtnavTog ds iov yevovg . . . nai

eti ftdXXov tijg noXewg tlvai to te yivog ndv xat tr
t
v ovaiav, und Stahl Gesch.

d. Rechtsphilos. S. 41 fgg.

45) Aristot. Politic. VI. 1. 6: iXw&sgiag de iv fthv to iv fiigei dgxso&ai re not dg-

X€tv: vgl. III. 7. 13; auch Plat. Legg. I, p. 643 E, Demosth. Aristog.H, §5, Stob.

Serm. XLIII. 94, und mehr bei den Erkl. zu Cicero Legg. III. 2, de Geer de liber-
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welchem sie, auch wo sie mitwirken, (loch nicht als individueJle Rechlsperso-

nen, sondern als Glieder des Ganzen mitwirken , das seinen auch sie sehVt

heherrschenden Willea in diesem Gesetze ausspricht. Nur die Gleichheit, oder

richtiger ausgedriickt das Gleiehgewicht 46) vertingt auch dor Einzelne von

dem Gesetze als sein llecht, ohne welches er eben nicht organisches Glied do

Ganzen sein zu konnen fiihll 4Q; wird ihm aber di< ^ so unterwirft er sich

nnr urn so unbedingter und hingcbendcr der IJp^schnfl des Geselzes, in wel-

chem or keineswegs bloss don InbegrilF seiner llechte und Pllichlen, sondern

(Urn subslantiellen Ausdruck und die Gcwahr seiner ganzen biirgerlichen Exi-

stenz erkennt 48). Mit andern Worten: das Gesetz ist ihm nicht bloss ein

Gewand, das er nach Belioben an- und ablcgen kann und dessen Dauer nur

davon abhiingt, ob sein Inhaber mehr oder minder veritnderungs- und modc-

siichlig ist; sondern es ist cm Stuck seines eigenen Leibcs, ein organisch mit

tate civili apud veteres, Traj. ad Rhen. 1817. 4, Wachsmuth hell. Alterth. B. I.

S. 445 fg.

4G) Das heisst die Verhallnissuiassigkcit der Rechte und Luistungcn oder die io6t*;g

yewjtuTQixt; , wie sie Plato Gorg. p. 508 licunl; vgl. Legg. VL p. 757 und Isocr,

Areop. §. 21: oti dvolv ioox^totp voju<£o/iivoDV etvai, xai %rje fttv xuvxop

unuoiv ceTtovefiovoqg, xijg dh xo ngogrxop ixdoxotg, ovx jypoovv xijp yQyaiftw-

vtQav, dXXd xrjv pkv xwp aviiuv u&ovaav xovg yotjoxovg xai xovq novygovs

an edoxi'fia£op rig ov ftixaiap ovoccv, Tt}P 6'h xctTa xr
t
v d£iav i'xaoxop xifiojoap

xai xoXd£ovoap nqoygovPTo xai did Tuvxqg otxovv xr
t
p noXtv: insbes. aber

Aristot. Eth. Nic. V. 3. 16 und Politic. V. 1. 7 oder 2. 11; auch Dio Cass. Exc
Vat. c. 25: 6xi drjioxgaiia ioxlv ov xo ndvxag xtijp avxdip dnXoig xvyydveip,

dXXd to %a% d£lav exaoxop (piQia&ai , wahrend der numerischen Gleichheit al-

lerdings nur die absolute Demokratie hulditrte, looxr;xd xiva 6/ttoiwc toots xz xai

dviooig diuvi/iovoa, Plat. Republ. VIII, p. 558 C, \ L Cic. Republ. L 34 und Philo

bei Damasc. Parall. p. 556: 76 rif.utp i'oa xoig dviooig xijg /uyioi i
s e ioxlp ddixiag.

47 Plut. de Monarchia c. 2: Xeytxai fdp drj noXixeia xai /mxdXr^tg hop iv noXtt

dixaiw. vgl. Aristot. Politic. III. 1. 4, Cicero Republ. I. 27 und IV. 8: nan enim

facile volenti populo resistitur, si aut nihil impertias juris aut parum; auch Stob.

Serin. XLIII. 94: dti ydg top noXix^p jluqoc tmuQyopza tijs ov/undoys noXi-

tuuq (fegeo&ai %i dn avif
t g ytoag.

48) Stob. Serin. XLIII. 140: dt;/ioo&6rr;g 6 (jtjtwq k<pt] noXevtg etrai ir
t
v tyvytjP revs

va/tiovg* wgn€Q ydg to awfta cxioidlp ilwyije nimti 9 ovxw xai s?oA/g fty op—

to)p vofioyp xaraXverat : vgl. Eurip. Suppl. 312, Cicero Legg. II. 5, Diog. L. IX.

2: ftdyeo&ca yorj top dfjiop vnlg tov ro/tov ornas vnlq niyeog u. s. \v.
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ihm verwachsenes Gebilde, dessen er sich zwar nach Umstanden auch ent-

ledigen darf, urn es miltelst seiner politisehen Reproductionskraft durch em

anderes zu ersetzen, das aber gleichwobl die hochste Schonung verlangt, um

jene Kraft selbst nieht missbrauclilich zu verschwenden , und jedenlalls schon

durch sein Dasein den Menschen ungleich abhungiger von sich macht als es

von seinem Willen ist. Die Lacediimonier, sagt Demarat bei Herodot 49
J,

sind frei, gleichwohl aber nieht ganz frei, denn iiber ihnen sehwebt als Herr

das Gesetz, das sie mehr fiirchten als der Orientate seinen Despoten; und

diese Furcht vor dera Gesetze ist nach zahlreichen Ausserunsren und Zeugnis-o~*~ ~— —-©

sen des Alterthums das sittliche Motiv aller Biirgertugend 50) in einer Zeit
7

wo kaum wenisre hoherstehende Geister sich zu vernunftiffer Selbstbest^* ^^^K/VJLrWfc/lJAU.Ut***^

aus Griinden hiiiaufgeschwungen hatten. Nicht dass damit aussere Abschreckung

durch Strafe gemeint wftre, obgleich auch dieser Gedanke der griechischen

Gesetzgebung nicht fremd ist 5r
); aber desto machtiger wirkt die innere sitt-

liche Scheu 52
3, die sich schon bei Homer als Furcht vor iibler Nachrede 53

)

VII 51 not. 6.

50) Thucyd. II. 37: id fiyfioata did deog ftdXiara ov nugavo/uov/tev *wv re del iv

&QXfl ovtwv dxQodoei xctt imp vofimvi Lysias adv. Alcibiad. I. §.15: noXv ftuX-

Xov ifpo/Ssio&s %ovg i?]g noXecog voftovg rj top noog lovg noXe/tiovg xivdvpov:

Demosth. Mid. §. 96: jovg vojuovg jitdXXop e'foice iwv dneiXwp iwv ioitov:
Plat. Legg. I, p. 647 A: uq' ovp ovx dp pojuo&hqg xat nag ov neci Oftixoov

fiop iv ttfiy ftsyioTM aide

>/*

<r

nsQ ovg anoTQtnovTai daiftopag qyov/iiepot, dXXdzyp noXtzeiup /tdXiota cvv-

iyeo&cu (pofia) vofii^ovTeg x.r.X*

51) Demosth. Aristog. I. §. 17: dvoip ydo optoip wp k'vma ndpteg ti&sptui ol pofiot,

tavta xoXcc^oftipovg §
ft

•§

52; Cic. Republ. V. 4: nee vero tarn metu poenaque, quae est constituta legibus, quam
verecundia, quam natura homini dedit quasi

jtistae timorem; vgl. Stob. Serm, XLIII. 93:

ftog ifinaQaGxevd&LV, %r}V dh ttidm id £&
\

* ip6§op o po-

xaXcog aidovp-

VII

govaia e^inoul ir
4
p dXq&ivfjv aidoj xcel top %<hp iXev&iowp troSov, und mehr

in Act. Societ. gr. Lips. T. I
; p. 9 fgg.

XaXent; dfjfu

B. II. S. 125.

vgl. Nitzsch erkl. Anmerk. B. I, S. 95

;
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wirksamer als alle Zwangsniitlel iiusscrt imd von Jugend auf durch Erziehung

ini Geiste des Gesammtlebens geniihrt 5+} den Einzelnen unwillkiirlich vor al-

lem zuriickschaudern liisst, was ihn aus der organischen Verkniipfung mit sei-

nen Mitbiirgern herausreissen konnte. In sofern heissen die Gesetze geradezu

die Konige der Stiidte 55
), mid weit entfernt dnrch jenen iliren positiven Cha-

rakter elwas an der Ileiligkeit und Unverbriichlichkeit ihres BegrifFs zu verlie-

ren, gleichen sie den Gotterbildern der alien Kunst, vor welchen selbst der

Ktinstler, der sie verfertigt hat, sich anbetend nicderwirfl, sobald ilire Vollen-

dung den Typus verwirklicht hat, in welchem der Volksglaube den Gegen-

stand seiner Verehrung erbliekt : auch das Gcsetz ist nur der Ansdruck der

siltlichen Idee des Volkes selbst , sein biirgerliches Dogma , dem er nicht un-

treu werden kann, ohne sich selbst zu verrathen, und dessen hochste Berech-

tigung mi thin gerade in der Thatsachlichkeit liegt, mit welcher es aus dem

lebendigen Organismus des Volkes hervorgegangen ist 56
). Ob es das Beslc,

das Verniinftigste ist, kommt dabei weit weniger in Betracht, als ob es den

Gehorsam findet, auf welchem allein seine wahre Starke beruht 5?); der Grie-

54) Aristot. Elh. Nic. V. 2. 11: t« &h noeTjjmd tijg oXijg dgatijg io%$ tdp vofil/mv

ooa vevo/to&eTTjTai nigt nude!up tr
t
p fiQog to koipop: vgl. Politic. II. 5; V.

9; VIII. 1 mit Kapp Aristoteles Staatspadagogik, Hamm 1837. 8, S. 80 fgg.; auch

Isocr. Areop. §. 41: ov ydg tolg tfjqrfioftuotv dXXd totg yd-eot nuXdg oizaio&ui

%ag noXtig kui tovg flip naxuig te&gafi/itvovg xui tovg dxgtfiwg iojv pojhwp

dvuytygu/tfiapovg toX/n;oaip nugafluirtti> 9
tovg da xuXtUg nenaidav/iipovg nai

tovg daiXxig xetfiiiotg i&ah;oetv i/u/tapaip: Plut. comp. Lycurg. c. 5 und mehr

bei Wat hsmuth hell. Alterth. B. I, S. 447 fgg. B. II
;

S. 344 fgg.

55) OJ toIv noXamv fiamXelg vojtioi, Aristot. Rhetor. III. 3 oder Plat. Symp. p. 196 E ; vgl.

Stob. Serm. XLIII. 131: 6 Blag fyij ngutiotfjv alvut drjioxgatiup, Iv y nupteg

tig tvgarpop rfo/Sovrtat top v6ftov y
unci mehr beiBockh ad Pindar. T. HI, p. 641

und Krische Forschungen S. 475.

56) Plat. Legg. I, p. 631 E: fiilj grjtelp rolv vewv /tqdapa tap, noia xuXo'jq avtoip

V /**] *YJ* > fU(? &* <pwpjj xal i£ ipog cto/tatog nurtag ovfiywpaip , o)g xuXdg

xaiptai dirtrnp frewr: vgl, das. VII, p. 798 B, VIII. p. 838 B, und Hierokles bei

Stob. Serm. XXXIX 36: del dh xal tovg vo/tovg t?;g natgidog ua&dnag tipug

&eovg davtagovg ovptrjgalp avrop taXatovpta xatcc %r
t
p rovtwv vqnjyijtHr,

xccp r\ nagafiatvaip tig avtovg rj vaoyjiovp Iniyatgoirj, onovdjj ndotj xwXvovtu

xai ndpta tgonop Irapttovfttrop.

57) Stob. Serm. XLIII. 33: dvratui At otav avxoi /SovXwptat sidoyttv' toloi ydg nat-

&o/u*poioi ti]v idlf;p dgeirjv ipdeixpvtui: vgl. Plat. Legg. Ill, p. 684 B.

Histor.-Phil. Cfosse IV. E
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che riiuuit sogar ein, dass fremde Einrichtungen besser sein konnen, ohne (less-

halb die seinigen minder festzuhalten und vorzuziehen 58
); und wie nach Thu-

kydides ein Staat auch bei schlechteren Gesetzen, sobald sie gehalten werden,

holier steilt, als ein anderer bei besseren, die keine Auctoritiit haben 59
), so

resetzlichkeit als die Bedingung jedes gedeihli-noch Aristoteles die Wohl

chen Staatslebens zuvorderst darein, dass die Gesetze befolgt werden , wah-

rend ohne diesen Zusatz auch die beste Verfassung jenen Namen nicht ver-

diene 60
}. Der beste Gesetzgeber ist demnach der

7
welcher seinen Satzun-

gen die dauerndste Geltung zu verbiirgen weiss und sein Volk am lang-

sten der Nothwendigkeit uberkefct. dieselben durch andere zu ersetzen 61
}; der

gliicklichste Staat der, dessen Gesetze die allgemeinste und willigste Aner-

kennung seiner Burger erhalten 62
}; eben desshalb aber soil auch keinEinzel-

ner kliiger sein wollen als das Gesetz 63} und selbst kleine Mangel desselben

58) Aristoxenos bei derns. XXXIX. 45: to [livsiv tots nargtoig i'&cat xca vo/tots

idoxljua£ov , d xai fiixguy yjiga) twv iiiguop eiy: auch Serm. XLIIL 25, XLIV.

21 und im Allg. Herodot III. 78: ei ydg rig ngo&tly nuci dv&gwnoioi ixXt$a~

a&ui xeXevmv vo/iqvq xaXXiozovg ix t<hp ndviojp po/liwp, diaoxetydespot iXoiaio

eXUOTOI VQVg iwVTWP X. T. A.

59) Thucyd. III. 37: y^elgoat vouoig dxipytoig ygo^/nivr) noXig xgaiaoo)p ioitP tj x«-

}mq eyovow dxvgoig: vgl. VI. 18: xai twp dv&gwnwp dorfaXeOTara TovTovg

oiitsiv, oi uv xoig nagovoip ijdaai Hal vojuoig, %v xal fcigta fi , jjxioTa diayo-

gwg noXivevmi.

60) Aristot. Politic. IV. 6. 3: ovx eoic Sh evvo/jtia to ev xho&ui tovg vo/Ltovg, jay

nei&eo&at de* Jio fjbiav fikp evvo^iap vnoXqniiov slvai to nei&ea&ai xei-

jLiipois po/uoig, iregap 6h to xuXujg xeio&at Tovg vofiovg, oig i/ujiievovoip
9 eon

ydg neldeo&ai xal xaxiog xei/tivoig: vgl Diog. L. III. 103 und ra. Staatsalterth.

§. 51, Not. 9.

61} Antiphon de caede Herodis §. 14: tovg . clvtqvc del ntgl twi> avxwp , oneg

jutyiotop bqti oy/niop vo/uwv xuXwg xei/ttipwp: vgl Xenoph. M, Socr. IV. 4. 15:

Avxovgyop dk top Aaxedaiftoptop xaTCCftefid&qxag, oti ov5%p dp dtatpoQov

t6p uXXt&v noXecov tt}p ZndgT^v inoiyotp, tl pr} %6 neideo&cu Toig vofiQi£

judXiOTu ipsigydoctTQ avTy a. t. A.

.62} Plut. Praec. polit. a 20: ow&a&ai ttjp 2ndgzfjp did Tovg noXXovg netdagyixovg
ovrag; vgl. Plat. Crit. p. 52 E und Staatsalterth. §. 26, Not. 8.

63) Aristot. Rhetor. I. 15. 12: to tw pofuav Go<pd}%sgop £ijveiv slvcu tovi eottv

o tp Toig inairovfiipoig vojuote anayogeveiut : was freilich zunachst auch auf

Lakcdamon zu gehen scheint, wo nach Demosth. adv. Lept. §. 106 selbst fremde
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lieber ertragen als dem hiiufigen Wechsel huldigen
;

der gleich wiederholtem

Thronwechsel in monarchischen Staaten nur die Slaligkeit der politischen Ent-

wickelung unterbreclien und den Zauber der Gewohnheit zerstoren kann, in

welchem eben die sittliche Macht des Geselzes wurzelt 64
).

Aus diesem Grunde erklart es sich dann auch, wie so viele griecbische

Staaten ohne geschriebene Gesetze sein konntcn, und schrifliiche Gesetzgebunffcn

iiberall eine verhaltnissmassig spiite und durch besonderc Umstiindo herbeigefiihrh

Erseheinung sind 65> Was nicbts als der Ausdruck einer lebendigen Willens-

gemeinschaft war, pflanzte sicli auch in dieser Gemeinschait von selbst und

ohne iiusseres Zuthun lebendig fort; die Freiheit, die ihr sittlicher Charakter

nie das Bediirfniss der Unlerordnung unter eine hohere Auctorilat abJegen

liess, ausserte sich sozusagen als ein ewiger Schopfnngsact, in welchem ihm

diese Auctorilat inimer jung und frisch erschien, ohne jemals in dem todlen

Uuchstaben geschriebener Satzungen zu erstarren; und selbst wo der Geist

aus eigenem Vermogen zu schwach war, half wie gesagt die Gewohnheit

nach, die bei solchen Volkern und Stammen, deren Umgebung und Lebensart

sie von vorn herein auf Eintonigkeit anwies, mitunter auf Jahrhunderte hinaus

die Schwingungen des urspriinglichen sittliehen Anstosses fortsetzte 6 fi
). Nur

wo aussere Einflusse und Bewegungen oder Storungen diesen regelmassigen

Wellenschlag der Silte durchkreuzten , wo Erschutterungen oder Wechsel de-

vaterlandischen Bodens dem Gefiihle der Selbstundigkeit ein Ubergewicht iiber

Gesetze zu loben verbotcn war, uXX a %fj nao txeivotg nohteiu ov/ifftoet,

%avi' inaiveiv uvayxrj nut uouiv : vgl. untcn Note 220.

tf k&lL
Xvetv %ovg vofiovg (fav/.ov, ifuvtoop tat; iuziov iviag u/tugriug xat to'iv vofto-

Xt1>t
t
OCCQ, 00OV fi

i&io&eig .... o ydo vo/iiog ioyvv ovd't/iiuv

tjti KQog to nei&eo&ai n\r
4
v napd to i'&og . ... wete %6 budiwg /iztati

Xttv in tmv vnaQyovuov vo/mv tig itioovg vojttovg xuivovg , uodtff/ noutv
toii rr

4
v rov vojlwv Avvctfitv.

Wolf Prolegg. Horn. p. LXV! fgg.

indoles, Lips. 1823. 8, p. 85 fgg.

Thucyd. I. 71: r^vya^ovofi M* nolu ru uxtvryta v6fii}ia uotaza, nQog noXXd

Cotuvotg iivat noXXijg xui rijg intxi/v^G^ws du: vgl. Staatsalterth.

Weisse divcrsa naturae et ralionis in civit. const.

S. 61, Not. 4 fgg.

E2
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das Bediirfniss der Abhiingigkeit verschafften, wo die AYillensgemeinscluift selbst

durch Verschiedenartigkeit der Interessen getrennt ward, konnte friiher oder

spater die Nothigung entstehen, das moralische Band durch ein juristisches zu

ersetzen, zu dessen Kniipfung die Betheiligten bereits wirklich als eben so

viele Rechtsnersonen mitwirkten und ihre Einwillisung nicht etwa bloss durcli

stillschweiirende Einverstandniss, wie es z. B. in Plato's Kriton zur B o

dung der gesetzlichen Auctoritat vorausgesetzt ist 67
), sondern wahrhaft

und formlieh auf dem Wege des Vertrags abgaben 68
3; und darauf wird sich

dann auch wohl das meiste zuruckfiihren lassen, was wir von schriftlicker

Gesetzgebung aus dem Alterthume horen. Von den bekanntesten und bedeu-

tendsten Beispielen dieser ist es wenigstens gewiss, dass sie entweder Colo-

nien angehorten, die durch die Verpflanzung unter eine ganz neue Umgebung

und mehr noch durch die Mischung aus sehr verschiedenartigen Bestandtheilen

selbst alle lebendige Uberlieferung verloren batten, oder dass sie zur Ausglei-

chung biirgerlicher Zwistigkeiten und Parteikampfe bestimmt waren, in welchen

das ungeschriebene Recht allerdings nur noch dem Sonderwillen dessen diente,

in dessen Gewalt seine Handhabung gerade lag; in solchen Zeiten war die

Selbstbeschrankung des herrschenden Theils durch schriftliche Gesetze noch

das glimpflichste Mittel, urn den Anspriicken und Beschwerden des heherrsch-

ten Rechnung zu tragen, ohne darum die hergebrachte Verfassung selbst zu

iindern; und je allgemeiner sich in der Entwickelungszeit des griechischen

Staatslebens die Erscheinungen und Motive wiederholen, die in den erwahn-

ten Fallen zu schriftlichen Gesetzgebungen Anlass gaben, mit desto grosserer

Wahrscheinlichkeit sind wir zu der Voraussetzung berechtigt, dass letztere,

wo sie uns begegnen, ahnlichen Ursachen ihre Entstehung verdanken. Ob es,

wie bei der lykurgischen Verfassung in Sparta, die konigliche Macht ist, die

67) Plat. Crit. p. 52 E: wjnoXoyr^iyai noXiTtvoeodui xa&' rjjtidg tgyot aXX' ov loym.

68) Cicero Rep. HI. 13: sed quum alius alium timet et homo hominem et ordo ordi-

nem, turn quia sibi nemo confidit, quasi pactio fit inter populum et potentes : vgl.

Xenoph. Rep. Lac. XV. 1: fiovXo/tiat dk xal its fiuoi'/.ei ngog ttjv noktv avv-
dtjuag 6 AvHovgyog inoiyoe dtyyqoaod-ai , und iiber den Eid , durch welchen

solche Vertriige nicht bloss bei ihrer Entstehung, sondern von Zeit zu Zeit vvie-

derholt bekriiftigt wurden, dens. §. 7 und Plutarch adv. Colotem c. 32.
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sich mit Hiilfe der niederen Volkschichlen zu heben sueht und dadurch mil ili-

ren Ebenburtigen in Conilicte geriith, die nur auf dcm We
ger Festsetzung der beiderseitigen Rechle ausgeglielien werden konnen 6y

J

Athen, die niederen Voll erhel)

chen der herrschende Stand Zugeslandnisse machen muss, iiui die geslorte

Eintracht herzustellen , ist dafiir gleichgiiltig, zumal da die verschiedcnen Re-

u-ierunffsformen in Griechenland keineswegs so grumlsulzlich gescliieden sind,
t>'~'""&

dass eine derselben vor der andern die Eigcnschaft der Gesetzlichkeit anspre-

efaen konnte: die Idee des Geselzes soil liber alien schwchen, und wo dieses

durch Zwietracht oder Eigenmacht geiahrdet erscheint, ist ubcrall die Regie-

rungsform die beste, welche diese Gefahr am sichersten abzuwehren und jene

Idee am reinsten zu bewahren geeignet erscheint 70
J. Nur in spiilerer Zeil

wo die herrschende Entsilllichung mit dem ungeschriebenen Rechte kaum noch

einen aiideren Begriff als den der Willkiir und Schrankeulosigkeit zu verbinden

gestaiteie 71), und unter dem Worte Gesetz schlechthin das sehriftliche ver-

standen wurde, konnte die Demokratie sich vorzugsweise als die geseUliche

Staatsform bezeicknen, weil sie allerdiugs viel wesenllicher als die iibrigen

von der Gewahr geschriebener Gesetze Gebrauch muchte 72
) ; doch gilt die-

ses zunacht audi nur von der alhenischen 73), die sich eben um ihrer Ach-

69) Vgl. m. Antiqu. Laconicae, Marb. 1841. 4
; p. 23 fgg.

70) Cicero Rep. I. 26 : atque korum trium generum quo

fectum

quidem neque meet sententia optimum, sed tolerabile tamen el aliud alio possit

esse praestantius ; vgl. Aristot. Politic. III. 4. 7 und mehr Staalsalterth. §. 52.

Not. 8 fgg.

71) Vgl. oben Note 27 und Aristot. Politic. II. 6. 16 oder 7. 6: to pq umtd yQuftjuuia

ccoyetv dXX uvToyro)floras intot/uXig.

72) Aeschin. Ctesiph. §. 6: dioixovvtui tf ai /.ilv ivoavvidtQ xoi oXtyuQ/jai toig

igonois Tttiv t(f€ori,x6iu)v , ai dh noXeie ai fy/HOXQarovfitvai TOie vofiots xei-

iuvoiq: vgl. Lycurg. adv. Leocr. §. 4 und Eurip. Suppl. 435: ytyQufi/utvwv tie

tow vojiim' 6 % do&crr
t s 6 nXovotos T6 %fjv di*?;v i'o^v fyei.

73) '11 vo/ttote low dnaowp noltwv /tdXtata oinuo&ai d'oxei, vgl. Demosth. Mid.

^ . Timocr. <§. 5 und mehr Slaatsalterth. §. 54. Not 4 und §. 113 Not. 5,

Daher riihmt Solon bei Plut. Sept. sapp. conv. p. 152: dXXu pip *a\ vvv 'A&rj-

vuioi ivos nt'QVKos dxQOwvtai xat uQyovjos tov vofiov^ drjfioxQariav eyovreS'
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lung vor dem Gesetze willen ungleich iiinger als in andere Yolksherrschaften er-

hielt 74
) , wo das Volk iiber dem Gesetze zu stehen glaubte und jedem seiner

Beschliisse sofort Gesetzeskraft beilegte 75
); und die letzten schriftlichen Ge-

setzgebungen, welche uns ausserAthen begegnen, lassen dnher auch bei wei-

tem nicht sowohl auf demokratische Staatsform als gerade auf das Bedurfni^s

schliessen, den Missbriiuchen der Freiheit, welche aus dieser Staatsform viel-

lach hervorgegangen waren
;
durch scharfe juristische und polizeiliehe Beschriin-

kungen zu steuern 76
}. Denn die griechische Freiheit als solche trug, wie

oben bemerkt, diesen juristischen Charakter noch nicht, und wo sie folglich

die sitUiche Schranke entbehrte, die sich vieUeicht zum letzten Male in der

soionischen Gesetzgebung ausgepragt hatte, konnte sie aus sich heraus nur

den verneinenden BegrilT ganzlicher Ziigellosigkeit annelunen 77), bis die ei-

gene Selbstsucht das Bediirfniss gesetzlicher Ordnungen empfand, die dann

aber freilich auch in keiner Hinsicht mehr unter die oben geschilderten Ge-

sichtspuncte fallen. Diese sind vielmehr lediglich die Producte staatswissen-

schaftlicher Reflexion, welcher sich die politische Abspannung des Volkes

mehr oder minder willenlos unterwirft, und konnen sich desshalb auch nicht

einmal auf ihrem eigentlichen Gebiete, dem juristischen, mit der romischen Ju-

risprudenz messen, der selbst in dieser Hinsicht ein lebendiger Bildungstrieb

74} Pausan. IV. 35. 3
: ov ydg nio dr^toxgaxlav ia/nev dXXovg ij 'A&tjvalovg uv£

\ «
oavtag • • • GWiOu yug oixetct to EXXyvixov vnegtpuXXovto Hal vottotg zoig

xa&eaTyxooiv iXaytaxa rjmi&ovv.

75)Aristot. Politic. IV. 11. 8: %jj /.tdXiot' elvat doxovojj drjioxgaxia tjj vvv , iv rj

xvgtog 6 dr
t
fiog xai xwvvofmv iaii: vgl. V. 7. 19 und Staatsalterth. §.67, Not. 8.

76}lsocr. Areop. §. 40: inei *d ye nXhSr, xai %dg dxc 0
eJvai tov xccxojg oixtio&at %i)v niXiv tuvxt;V i/u(fgdy/tata ydg avtovg not-

ovfiivove ™v dpagtrj/ndtoiv noXXovg xi&eo&ui xoi'g vofiovg dvayxd&o&ui :

vgl. Strabo VI, p. 260: nag' oig nXelotot vb^oi xai dixat , nagd tovxoig xai

(iioi uoy&woi* xa&dneg xai nap oig iaxooi noXXoi

.

xai vcoovg eixog elvai
noXXdg: auch Stob. Serm. XLIII. 91 oder Arsen. Violet, p. Ill und Tac. Ann.

corru

Lsocr. Areop. §. 20: wg& rjeto&ai ttjV /nlv uuoXaclav dqjuoxQUTiav , %fjv £h

nagctvofiuap iXtv&eQiav, %r
i
v dh naggf;aiav ioovofiiav , %r

4
v $ i

tv &
avratg dijfioxeaziaig ixuaiog log fiovXetat , auch VI. 1. 7 und mehr Staatsal-

terth. §. 72. •
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ihres Volkes zum Grunde lag: mag audi die romische Rechtswissenschafl ih-

rerseits einzelne Kategorien aus der grieclrischen Philosophie enllehnt haben,

so konnte doch dieses selbst nur darum geschehen, weil letzlere nach Bedtirl-

niss und Slandpunct dem romischen Volksgeiste viel niiher als ilirem eigenen

stand; und so wahr sich dieselbe riihmen konnte, dass ihre Schiiler aus freiem

Antriebe das thaten, wozu Andere erst durch das Gfesetz gezwun

miissten 78
), so sprach sie docli eben dadurch nur die traurige Thatsache aus,

dass aus dem Volke als solchem das lebcndige Milgeluhl fur das Gesetz ge-

~

wichen war, worauf dessen Herrscbaft friiher eben beruht halte.

Wenn iibrigens die schriftlichcn Gesetzgebungen in Gricclicnland , wi<'

wir gesehen haben, wesenllich den Charakter eines Vertrags Irugen, so ist

damit selbst fiir die friiheren Zeiten keineswegs gesagt, dass sie aus einer

weiteren Rellexion des Volks oder seiner Theile hervorgegangen waren, als

die dasselbe eben auf die Nothwendigkeit einer solchen Vereinbarung fuhren

musste 79). Es ist bereits bemerkt, dass fiir den griechischen BegrilF dos Ge-

etzes als solchen der Unterschied des gescbriebenen und ungeschriebenen kei-

neswegs so maassgebend ist, wie es z. 13. in Rom hinsichtlich des Gegensatze-

der lex mit den moribus majorum Statt findet; diese BegriiFseinbeit aber wiirde

nie haben Platz greifen konnen, wenn nicht die geschichtliche Entstehung der

schriftlichen Gesetzgebungen selbst mit derjenigen, welc.be man fiir die unge-

schriebenen annehmen zu diirfen glaubte, eben so viele Analogien dargeboten

hatte, als man deren andererseits fiir letztere ofienbar aus ersteren enllehnt

hat. Die mythischen Gesetzgeber der vorgeschichtlichen Zeit, von welchen

jene altesten Satzungen der lebendigen Uberlieferung abgeleitet wurden, sind

begreiflicherweise nichts als lypische Personificationen der religiosen oder volks-

Ihumlichen, jedenfalls sittlichen Quellen, aus welchen jene Satzungen eben im

Bewusstsein ihrer Stamme hervorgegangen waren ; flrleichwie man aber schwer

78) Vgl. Aristipp beiDiog. L. II. 68: iQwrx&eis nore rt nXiov i'yovoip oi (ftXoooyot,

i'W lav ndvteg oi vofiot dvmge&waip, o/toimg fiiwoofievi und Xenokrates bei

Cicero Rep. I. 2 udcr Plutarch adv. Colotem c. 30: noiovvxae eHovoiovg did top

Xoyov , a vvp dnovreg <J#a top vo/iov.

79) Vgl. hier und zum folgenden Wachsmuth B. I, S. 438 fgg. 444, obgleich dessen

Ansichten mit den meinigen nicht durchgehends ubereinstimmen.
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lich auf die Annahme solcher Personificationen verfallen sein wiirde, wenn

nicht auch die geschichtliche Zeit noch personliche Geselzgeber gekannt hatte,

so miissen wir andererseits auch diese fortwahrend in einem ahnlichen Lichte

wie jene, and ihre Vorschriften nielit sowohl als das Ergebniss weitliiufiger

Volksberathungen und gemeinschaftlicher Beschliissnahme, sondern als den Aus-

fluss einer personlichen Weisheit betrachten, der mitunter sogar noch gottliche

Auctoritat im Hintergrunde lag 80
). Yon Lyknrg wenigstens ist es be-

kannt, dass er seine gesetzgeberische Vollmacht vielmehr von der Aner-

kennung des delphischen Orakels als von dem Auftrage seiner Mitbiirger her-

leitete 81
), und wenn folglich auch seine Verfassungsgesetze sowohl dem Namen

als der Sache nach als Vertrage erscheinen, durch welche er den politi-

schen Griinzstreit der sparlanischen Konige mit ihrem Volke schlichtete 82
),

so tragi er darura nichtsdestoweniger das Geprage eines unumschrankten

Schiedsrichters , dessen Ausspruch, um Gesetzeskrafl zu erhalten, nicht erst

der burgerlichen Sanction bedurfte ; in ahnlicher Art soil auch Zaleukos seine

Gesetze als Eingebung der Pallas 83) wie Minos die seinigen als Rathschlage

?
§

*r
tg yeyovivcu, ov eii xctt vvv id vofitfta fiivei tug <&eia ovta ; vgl. Strabo

XVI, p. 762: xnl ol' ye do'/uloi to nugd %<hv &mv ingiofievov fiuXXov xui. did

tovto xal 6 ygqaTqgtugojuevog tfv tote tioIvq . .

.

. tcl d' oftoiu inont xul

Avxovgyog' nvxvu ydg tug e'oncev dnoStj/ttiuv invv&uvtTO nagd Tt;g Tlv&iag a

TTQogyxu nagayyekXetv Tolg Aaxtdta/rioviotg x* t. A. rait Brunnquell de variis

veterum legibus suis sanctitatem auctoritatemque conciliandi modis, in Opuscc. ed.

Koenig, Halle 1774. 8, p. 525 und oben Note 7.

81) Herod. I. 65, Plut. V. Lycurg. c. 13 u.s. w.

82) Vgl. Xenoph. Rep. Lac. XV. 1 mit Haases Wortbedeutung

fr-TQa, m. Staatsalterth. §. 23, Not. 16. Dem merkwurdigen Versuche von Gott-

ling in Verh. d. Leipziger Gesellsch. d. Wissensch. B. I, S. 136 fgg. die schlichte

Prosa der lykurgischen Rhetren in heroisches Orakelmaass zu zwangen, sind Ur-
lichs in Ritschls Rh. Museum B. VI, S. 194 fgg. und Kopstadt de rerum Lacon.

constitulionis Lycurgeae origine et indole, Greifswald 1849. 8, p. 17 fgg. mit Recht

enlgegengetreten, wie dieses schon aus dem Gegensatze erhellt, in welchen Plu-

tarch de Republ. seni gerenda c. 10 Orakel- und Gesetzessprache stellt: dio ttjv

iv Aaxedaiftovi nctQa&vyd-tiotiv dgtoToxgaTtav Toig {iaoiXevmv 6 Hvdiog
ngeofivyeviag, o de Avxovgyog itVTtv.gvg yigovtug tovoftaaev.

83) Plutarch, de sui laude c. 11: ov% r
t
xto*a yovv Uyovmv dgdout Aoxgoig ti;v
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des Zeus 8+~), oder Numa der Egeria dargestellt haben: und audi wo dieser

Hintergrund wegfallt, bleibt doch fortwiihrend ein Hauptgesichtspunct jeder or-

ganischen Gesetzgebung in Griechenland der, dass sie das Werk eines oder

Einzelner ist 85
) Ende durch d

erkoren, ja mitunler sogar aus der Feme ganz besonders berufen sind 6G
).

Selbst fremde Geselzgebungen eignen sieh griechisclie Slaalen uiibederiklieli

und nur mit solchen Modificationen an, die selbst wieder eincni Ein/.elnen an-

vertraut werden, wie dieses in Thurii mit Protagoras hinsichtlich der Geselze

des Charondas der Fall gewesen zu sein scheint 87); wo aber von einer be-

sonderen Gesetzgebung die Rede ist, da ist sie stets mit einer ausserordenl-

lichen Regierungsgewalt verbunden 88
), die sich selbst auf grossere Conmii^sio-

nen, wie die athenischen Dreissig, iibertrug (s. unten Note 197} und hociistens

die endliche Annahme ihrer Arbeit von der Zustiinniiuig der obersten Staats-

gewalt abhangig machte 89
}, so dass man recht deutlich sieht, wie der Grie-

ZaXtvxov vojtto&eaiav , ott trjv ^jt&^vuv e'rpaoxev avtut (fontnauv tig oiptv

exciaTOTe tovg vofiovg vrpt;yfio&ai xul diduoxsiv , avzov dh ju*;div tlvai J/a-

voyfia [iqd'h fiovXevfia zoiv tisyeQo/nivwv: vgl. Clem. Alex. Stromal!. I, p. 352

Sylb. oder Schol. Find. Olymp. XI. 17 und Val. Max. I. 2 ext. 4.

84) A*off /ueyakov oaQtotys, Odyss. XIX. 179; vgl. Plat, de lege p. 319, Strabo X,

p. 476, Cic. Tuscul. II. 13 u. s. w.

85) Vgl. Plat. Protag. p. 316 D: vofxoi dyadwv xal nalamv vofio&€T<iiv evay/iava:

und selbst fiir die spatere Zeit atomistischer Gesetzgebung noch die Alternative

bei Theon Progymn. XIII. 1 : vojuog ioTt doyjtia nX^&ovg % dvdgog ivdo&v no-

)utik6p , xa&* o Tidoi ngogr^nei £#i> toig iv ttj noXti.

86) So in Syrakus ol ijuovreg in Koqiv&ov vofiodixai KetpaXog xal Aiovvoiog bei

Plutarch V. Timol. c. 24; ferner Demonax aus Mantinea als uatagtiojig in Ky-

rene bei Herodot IV. 161, Androdamas aus Rhegion vojao&hyg Xukxidtvoi %olg

inl Qgax>;g bei Aristot. Politic. II. 9. 9 u. s. w.

87) So die Gesetze des Syrakusiers Diokles im ubrigen Sicilien; vgl. Diodor. XIII. 35;

iiber Charondas und Protagoras Staatsalterth. §. 89 und unten Note 162,

88)Niebuhr rom. Gesch. II, S. 350: „da es sich eben von selbst verstand, dass es nicht

nur die Gesetze zu entwerfen, sondern aucb sie einzufuhren habe und alleinige

Obrigkeit sein solle" u. s. w. Vgl. Plut. V. Solon, c. 14: ovx itpvyov i'va %ov i!t-

xaiotarov xal (fQovt/nmatov invo%r
t
om rolg ngdyjitaatv x. t. X.

89) Plat. Legg. III. p. 681 D: zo yovv fierd %av%a dvayxaiov utQtio&at rovg cvreX-

&oytag toviovg xoivovg %ivag iuviwr, oi drj id ndvrwv iSovxeg vo/at/na id

Histor.-Phil. Classe IV. V
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die von dem Gesetze und seiner Entstehunff einen ffanz andern BejrrifFo «... &

als dass es das Ergebniss wechselseitiger Zugestandnisse und Abniarktungo

sein sollte. Nur auf die Anerkennung des Volkes musste der Gesetzgeber

natiirlich rechnen diirfen 90
); eben diese scheint aber sehr hiiufig bereits in

Voraus dureh das Bediirfniss verbiirgt worden zu sein
7

dessen Constatirung

folgb'ch die alleinige Aufgabe offentlicher Berathung sein konnte und in dieser

gleichsam den politischen Zeugungsact vollbrachte, dessen Product alsdann in

voller Riistung wie Athene aus dem Haupte des Zeus aus den Handen der

Erkorenen hervorging, ohne sich erst noch lange besichtigen und begutachten

oder gar umschaffen lassen zu mtissen. Damit hangt es aber auch auf das

Innigste zusammen, dass eine grieehische Gesetzgebung nichts weniger als ein

InbegriiF systematischer Vorschriften ist, die in Gestalt eines Lehrffebaudes von6
.obersten Principien ausgehend fiir jeden moglichen Fall Fursorge treffen zu

miissen vermeinen ; sie ist lediglich das Kind eines praktischen BedUrfnisses 9

l

),

ohne dessen Eintritt sich der Grieche wie bemerkt Jahrhunderte lang mit sei-

nem iiberlieferten Herkommen behilft; und fur alles, was nicht durch die Ent-
wickelung des burgerlichen Lebens in Frage gestellt war, konnte dieses un-
geschriebene Recht auch neben positiver Gesetzgebung fortdauern, wovon das

deutlichste Beispiel bei Lykur dessen Bestiramungen geradezu
auch ein Verbot geschriebener Gesetze gewesen sein soil 92

). Erst nach
und nach steigerte sich allerdings dieses Bediirfniss dergestalt, dass es nicht

' > -
orfiatv aotoHovxct uvtdiv /idXiora sig to xoivbv tolg foe/twoi *«} ayayovoi
voyg dtjpove yaveod &/£«»*«£ iXeo&at re d6vTeg uvxol ,dv vo/uodhcci xXrr
Syoovrai x. t. X.

90) Das. p.684B: xal ^v tovxo ye ol noXXol ngogrdriovoi rots vofto&itmg, onag
roiovjovg rfoovoi rovg v^iovg, ovg ixovreg ol drlf,oi xal r« nXr^r

t
Mfrvvat.

91) Aeschm. adv. Timarch. §. 13: h ydg rov nodzTto&ai %tva Z>v oil ngog^ir,
ix tovtov tovg voftovg i'&yxav ol naXatoi.

92) Plut. V. Lycurg. c. 13: vipovg dh yeyQa/ufuvovg 6 Avxovgyog ovx e&qxev,
ccXXa fitfa ™v xaXovfitivoiv farowv iotiv avttj .... ^ yoijo&at v6,,otg iy-
youfpoig. Die Zvveifel, welche Schomann Antiqu. jur. publ. p. 132 und Kopstadt
a. a. 0. p. 25 gegen diese Rhetra aufstellen, kann ich urn so weniger beachten,
je sicherer auch sonst uralte schriftliche Aufzeichnungen im lacedamonischen Ar-
chive smd, vgl. Plut. adv. Colot. c. 17: Aaxzdaifwviot toV ntal Avxovoyov
ZQ>;o?tov Iv xaig naXatordxaig avaygcupaig fyovieg.
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bloss einige Bestiinimingen iiher streitige Verfassungsp uncle oder Gewahrlei-

des gemeinea Wesens, sonderu genuue

1 des geselliffen Verkehres. iiher Handel

Staliukeit und Sicherheit

Ordnuneen ub

und Wandel, Luxusarlikel u. dgl. verlangte 95
}, wie sie in solchen Slaaten, do-

ren Lage sie mehr auf Ackerbau oder Viehzuciit anwies, vielleieht nie vor-

kamen; und wenn es dann zugleich die politiscben Inlcrcssen der Demokralie

Entseheidunir der 1) -

licit zu iiberlassen 94
), so nmsste freilieh seibst dasjenige, was bis dahin nur

in lebendiger L'bung bestanden hatle, auch im geschriebenen Buchstaben be?

festigt werden; eine systematische Geselzgebnng lasst sich inzwischen daruin

doch hochstens in den lelzlen Zeiten annehmen, wo nach der obigen Benier-

kung das sich selbst zu helfen unvermogende Bedurfniss die Wissenschaft zu

diese ihren principiellen Charakter weilerHulfe rief, ohne dass jedoch audi diese ihren pr

als in etliischer Begriindung ihrer Vorschriflen gea

Nur darin unlerscheiden sich also die verschie

habe

die verschiedenen griechischeu Gesetzb

geber, von welchen uns Namen und Nachrichlen erhalten sind, von einander,

je nachdem ihnen ungeschriebene oder geschriebene Gesetze beigeh >gt wer-

den, und in lelzterer Hinsicht dieselben als der Ausdruck eines lebendigen

Zeitbedurfnissels oder einer Wissenschaft gelten diirfen, die dein Mangel leben-

o Zeugekraft auf kiinstlichem W<
dann auch die erhaltenen Namen

cht; und hiernach kan

l scbarf begranzte Zeit

raume vertheilen. Der erste von diesen umi'asst die mythischen Namen , in

welchen wir, wie gesagt, die Reprasentanlen oder Personificalionen der ersten

sittlich-geselligen Regungen erkennen miissen, die den Vulkern in der Klar-

heit des Wortes vor die Seele trelen, ohne jedoch desshalb auch nur der iius-

seren Einkleidung nach als Werke eines Einzelnen gelten zu diirfen;

dem zweiten gehoren die grossen persdnlichen Gesetzgeber von Lykurg bis

93, Aristot. Politic. IV. 1. 5: vo/ioi KtywQtofttvoi voir dqXavviwv rr/v nohxeiav*
xa& ovg dei rovg agyovrae aoyuv ?
rovfe-: vgl. Plat. Legg. V, p. 735 A und mehr bei Wachsmuth B. I, S. 317 und
Liinburg-Brouwer hist, do la civilis. T. Ill, p. 159 fgg.

94 'Aygarput vo/w) fttj yoijo&ttt tug uqx^ /«?<& negt ivog, Andoc. de myster. §.

85; vgl. Isocr. Areop. §. 26 und Staatsalterth. §. 54, Not. 4.

F2
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zur vollen Entwickelung der griechischen Demokratie an
;
deren geschichtlichc

Existenz jetzt wohl so leicht Niemand mehr in Zweifel Ziehen wird 95
) ;

auch

wo ihre Gesetze selbst sich vielfach nur als Sammlung oder Fixirung alter

Rechte und Brauche ergeben sollten j
— der dritte Zeitraum endlich wird vor-

zugsweise die macedonische und romische Zeit umfassen, wenn auch einzelne

Beispiele philosophisch - abstracter Einwirkungen auf praktische Gesetzgebung

schon friiher vorkommen. Leider mussen wir freilich beklagen, dass mit Aus-

nahme der allbekannten und so zu sagen sprichwortlich gewordenen Trager

griechischer Gesetzgebung uns weit wenigere Namen dieser Art erhalten sind,

als man nach dem gelehrten Fleisse erwarten diirfte, der sich im Alterthume

schon friihzeitig dieses Gegenstandes bemachtigt hatte: nicht allein von Ge-

setzen und Einrichtungen verschiedener Staaten, woriiber Aristoteles das be-

kannte grosse Sammelwerk verfasste 96~)
y
sondern ausdriicklich von Gesetzge-

bern, rtsg] vopoSeruv, haben Heraklides Pontikos 9?
);

Theophrast 98
), Apollo-

dor "), Hermippos 10°) geschrieben; und wenn uns ratter den 7tivctxes des

Kallimachos, das heisst dem raisonnirenden Katalog der alexandrinischen Bi-

bliothek, drei Biicher iteg) voticav erwahnt werden 101
3> so wird auch dort

keine geringe Anzahl von Gesetzgebern namhaft gemacht worden sein; auf

uns aber sind davon nur hochst diirftige und beilaufige Nachrichten gekommen.

Ja selbst unter diesen bedarf es noch mehrfacher Vorsicht und Kritik, um das

Verzeichniss nicht wetter auszudehnen
7

als es der geschichtlichen Wahrheit ge-

95) Wie dieses schon im Alterthume mit Zaleukos geschehen zu sein scheint, vgl-

Staatsalterth. §. 89, Not. 3; mit Lykurg selbst von Neueren, wie Zoega Abhh. her-

ausgeg. v. Welcker, Gtitt. 1817. 8, S. 316 fgg. und gewissermassen sogar von

Muller Dorier B. I, S. 137; wogegen Kopstadt a. a. 0. p. 2 fgg.

96) Vgl. Aristot. Rerum publicarum reliqu. ed. Neumann, Heidelb. 1827. 8. mit der Rec.

von Grashof in Jahns Jahrbb. 1829, B. X, S. 131 fgg. und der besseren Samm-
lung ihrer Bruchstucke in C. Mullers Fragmm. histor. gr. T. II, Paris 1848; ins-

besondere aber auch Stahr in Jahns Archiv 1836, B.IV, S. 237 fgg. und Schnei-

III

Politiarum quae

98)Diog. V. 45; vgl. Piut. V. Solon, c. 3i.

99) Diog. I. 58.

100) Athen. IV. 41 ; XIII. 2; XIV. 10; Porphyr. abstin.

101) Athen. XIII. 48; vgl. G. G. A. 1836, S. 1925.
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mass ist; und wenn wir auch die mythischen Namen uni desswillen nicht gan%

ausschliessen dttrfen, weil sich an sie jedenfalls iichte Erinncrungen gesetzli-

cher Dogmen anschliessen, so gilt gerade let/teres selbst in der geschichtli-

chen Zeit nicht von alien, die der erste Anblick dahin zu rechnen verfuhren

mochte. Vor Allem versteht es sich von selbst, dass der Doppelsinn des Wor-

tes vofxos, das auch musikalische Weisen bcdeuten kann , nicht benutzt werde,

urn audi Tonsetzer als Gesetzgeber aufziil'uhren , wie dieses z. B. mit dein

Kreter Thaletas mehrfach geschehen ist 102
J ; haben auch bei dein innigen

Zusamnienhange, in welchcm die Musik in Griechenland mit der Erziehung

und diese selbst mit dem biirgerlichen Leben stand, Anderungen des musika-

Geschmacks poiitische Bed

tung, als ihnen nach unserm Begrifle zukommt 103
3, so steht doch der Musi-

ker selbst dabei immer zu sehr als Techniker da, als dass seine Schopfungen

an sich als Ausdruck einer politischen Idee gelten konnlen ; und wenn folglich

auch die Sprache in der Redensart vofxovs ygcc-^at den obigen Doppelsinn fesl-

hait , so wird sie doch den Musiker fortwahrend mehr als vofxortoios
104

), den

staatsmannischeu Gesetzgeber als voiJ.o$tT?\s bezeichnen. Ferner kommen aber

fiir unsern Gesichtspunct gar nicht oder hochstens beilaufig und vergleichungs-

weise die philosophisehen Theoretiker in Betracht, die wie Plato ganze Ge-

setzbiicher verfasst haben, ohne denselben jedoch jemals praktische Geltung

verschafl'eii zu wollen oder zu konnen l05}; sind sie auch der Ausdruck eines

102) Vgl. die iibrigens von Aristoteles selbst verworfene Angabe Politic. II. 9. 5 und

Strabo X, p. 482: 0«A^t« ccvSqi /(eXonoiw xal ro/iio&eitHU) , was selbst noch

Hoeck Kreta B. Ill, S. 366 falsch aufgefasst hat; besser Nitzsch de his!. Homeri

T. I, p. 35 fgg. 43 fgg. Ahnliches Missverstiindniss hat vielleicht auch Stesicho-

ros Bruder Helianax bei Suidas T. Ill, p. 375 zum vofio&iTr
t g gemacht; wenn

aber derselbe T. II, p. 360 auch Aeschylos nebst QuXijg unter uthenischen vo-

/io&i%ixtg aufluhrt, so hat darin Wesseling zu Petiti Lcgg. Alt. p. Ill allerdings

noch einen groberen Irrthum nachgewiesen.

103} Plat. Kepubl. IV, p. 424: ovda/tiov yao xivovvjai jnovaenijc TQonoi avev noh-

tixojv vo/nwv tujv fuyiatwv: vgl. Legg. Ill, p. 701 und Cicero de Legg. II. 15.

104) Vgl. Diog. L. II. 104: Qeodwgoe 6 Ttegi ndiv voftonotiHv , nmQctyfiuisv/iiivog,

do^aftevog uno ov

105) Ausser Plato gehort dahin Hippodamos nach Arislot. Politic. II. 5, vgl. m. Abh. de

Hippodamo Milesio, Marb. 1841. 4; ferner Phaleas von Chalkcdon das. II. 4 und

\
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eines geisligen Bedurfni?ses Hirer Zeit, so folgt daraus doch noch nicht, das

dieses audi mit dem sittlichen Standpuncte des offentliclien Lebens in hinrei-

chendem Einklange gestanden liiitte, urn diesem als angemessenes Organ zuB v...v«»v,w>, ~*0

dienen; und so beschrankt sich ihre liistorische Bedeutung jedenfalls auf die

zufalligen Elemente, die sie aus positive!! Gesetzgebungen der Wirklichkeit

heriibergenommen oder vielleicht auch iniltelbar zu solehen hergegeben h

ben 106
). Drittens werden wir audi im Gebiete der positiven Gesetzbiich

von den eigentlichen Gesetzgebern wohl die sosenannlen Gesetzschreiber

ygdtpot 107
), unterscheiden miissen, die, wie Nikomachos in Athen nach dem

peloponnesischen Krie berufen wurden, das best

hende Recht mit den Nachtragen mid Modificationen , die es im Laufe der Zeit

erhalten hatte, in EinkJang zu setzen und in sofern neu zu redigiren, ohne

dass jedoch ein solcher Auftrag mit der Vollmacht, deren, wie oben bemerkt.

{nach Bekkers Lesart statt QtXoXuov) 9. 8, den Roscher Klio S. 247 wohl mit

Recht zwischen Hippodamos und Plato an die Spitze derjenigen setzt, welche die

lacedamonische Verfassung in theoretischen Itlealen nachbildeten , und wozu wir
nach dems. VII. 13. 11 auch Thimbron werden rechnen durfen. Audi die yrovU-

tela des Telekles von MUei das. IV. 11. 3 scheint mehr theoretisclier Art gewe-
sen zu sein

, und selbstredend wiirde dieses von den vo/itotg gelten, welche Epi-
phanes de sectis HI, p. 460 dem Chrysippos beilegt, wenn diese iiberhaupt nicht

auf Missverstandniss beruheten ; vgl. Baguet de Chrysippo p. 334.

106) Vgl. m. Abhh. de vestigiis institutorum veterum, imprimis Atticorum, per Platonis

de legibus libros indagandis, und Juris domestici et familiaris apud Piatonem in

Iegibus cum veteris Graeciae inque primis Athcnarum institutis comparatio, Marb.
1836. 4.

10/J Vgl. C.Inscr. n. 1193 und 3046: zovg rtmaoia&tvrag vo/toygdrfovg Katuymgi'iai,
inei ica at vofioyguylut ylvtovtui , eig lovg vopovg, und was Athen betrifft, im
Allg. Demosth. Lept. §. 91

: zooovtot f,hv ol ivavzioi orpiotv avzoig tiat vo-
fiioi, wgT« yeigoioviid'' v/uelg rovg foctXii-ovTag zovg ivavtiovg inl ndfinoXvv
rjdy ygovov ual <to ugdy/ta ovdiv /tdXXov tivvutai negag eyttv, uber Nikomachos
insbesondere aber die Rede des Lysias gegen denselben mit Bergk fainter Schil-

lers Andokides, Lips. 1845. 8. p. 140—155 und Fr. Vermooten Weijers diatribe,

Lugd.B. 8. 1839, ferner Schomann im Greifswalder Lectionskataloge 1839—40, p. 5,

Scheibe oligarch. Umwalzung in Athen S. 148 fgg., Hamaker Quaest. de Lysiae
orat. p. 76, Vischer Untersuchungen uber die Verfassung von Athen, Basel 1844.

4, p. 7 u. s. w.

I
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ein eigentlicher Gesetzgeber genoss, die geringste Ahnlichkeit gehabt hitlte.

Endlich ist auch nicht zu iibersehen, dass miter don Einzelheiten, die uns von

Gesetzgebungen der historischen Zeit vorliegen, nicht Alles iicht, sondern Man-

ches selbst aus den Falschungen eines spateren wissenschafllichen Standpunclos

hervorgegangen ist, wie dieses namentJich von don Bruchslucken gilt, welche

die beriihmten Namen eines Zaleukos und Charondns an der Stirn tragen, wiili-

rend ihr ganzer Inhalt, wenigstens was die sngenamiten Proomien oder Ein-

gange belriflt, in Sprache und Gedanken nichts woniger als der Einfachheil

der Jahrhunderte , wo jene Manner gelebt haben, entspricht 1Q8); und obne

die 5 iSachrich

ten von ihnen bei glaubvviirdigen Zeugen zu beslreiten, werden solche Be-

merkungen doch auch in dieser Bezieliung zur Vorsicht ennahnen raiisscn.

Was oimo solche Vorsicht diirch gelehrte Zusaminenstellung aus den Angaben

Allerthums gezogen werden kann, findet sich in einem eigenen Capitel

liibliotheca graeca von Fabricius und seinem Heissigen Nachfolgcr Ilarless

numelt 109
) , welcher letztere dabei auch eine recht verstandiffe Zngnbe

d e t

6" ""O
vonRichter benut/.t hat 110

); iiber die einzelnen Geselzgebungen selbst handelt

das grosse Werk von Pastoret U1
) und in kurzer aber liefer greifender tber-

sicht des Wesenllichen die hellenische Alterlhumskunde von Wachsmuth 112
);

fiir unsern Zweck wird eine Andeutung der Stelle geniigen, welche jeder

historisch iiberlieferte und kritisch gesicherte Name in der oben umrissenen

Entwickelung einnimmt.

Was also zuerst den mythischen Zeilraum betriffl, so ergibt sich der

oben geschilderte Charakter desselben am deutlichslen aus den Nachrichten

1 08) Staatsalterth. §. 89, Not. 12.

109) Fabr. Bibl. gr. T. I, p. 546 fgg. oder Harless T. II, p. 1 fgg.

I10)Chr. Gottl. Riditcr spec, animadvers. de veteribus legum latoribus ad J. A. Fabri-

cii Bibl. gr. Lips. 1786. 4. Zwei ahnliche Programme von Jo. Gottfr. Hauptmann

de priscis Graecorum, nominatim Atticorum legum latoribus und de latione et con-

servatione legum apud Graecos, Gera 1759 und 1760. 4
;
sind mir nur dem Tild

nach bekannt.

lil)Histoire de la legislation T. V—XI, Paris 1824 fgg. 8.

112) Hell. Alterth. B. 1, S. 438—458; B. H, S. 123 fgg.
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liber die sog Geselzgebung des Triptolenios ll3)
;
von welcher

stens die beiden ersten Puncte nichts als den einfachsten Ausdruck der erste.i

sittlichen Regungen enthalten, die patriarchalischen Grundl
gen menschlicher Gesellschaft verbunden sind: die Altern id ehren "4) llll( |

die Getter mit den Friichten des Feldes zu erfreuen ; - nur ini letztern liegt
allerdings schon eine positive Bestimmung iiber die Art des Opfers, und noch
deutlieher tritt diese in dem dritten Gebote hervor, keine Tliiere zu schadigen,
welches dann auch wenigstens theihveise in der mit dem Namen eines andlern
mythischen Atheners Buzyges verkniipften Bestimmung wiederkehrt,
Ackerstier geschlachtet werden sollte "*} fazwischen hangt auch diese

dass

Pietat des altesten Landlebens dass es zu ihrer
Erklarung keineswegs eines besonderen Gesetzgebers bedarf, sondern der N
Hires Urhebers selbst als Personification dieses wesentlich durch den Gebrauch
des Stiers im Joche bedingten Lebens gelten kann; und dieser Alterstufe
der Menschheit entsprechen dann auch die iibrigen Satzungen , die unter dem
Namen der buzygischen Fliiche bekannt sind "6J, weil sie statt aller sonsli-
gen Sanction mit der gottlichen Strafe droheten, wenn Jemand dem Andern
den Mitgebrauch des Wassers oder Feuers vorenlhalten , den Verirrten nicht auf
den rechten Weg gewiesen UQ, einen Todten unbestattet liegen gelassen

i 1
3) Porphyr. de abs.in. IV. 22: rfii tohm '^^ VOflB&l^„ Tgim6U„ov „a-XccTavor ™eedv ,fa,«y . xai lwV v6„av aitoi %ttle ft, Z^oXgd,rS „•

114) Dasselbe rechnet auch Xenoph. M. Socr. IV. 4. 20 zu den r6/l0ts dyQ«yotS : vgl.
Euip.de. be. Slob. Serm. I. 8: *„* T€ %l^v^ T£ ^,/JJ^ J.
flOVS T£ KOIVOVQ EXMdoS X. T. A. ,

115) Vgl. Varro R. Rust. II. 5, Ovid. Metamorph. XV. 122, insbes. aber Perizonius zu
Acta. V Hist V. 14 „„d VIII. 3 mit Petit, legg. Att. V. 3, p. 491, Creuzer de
Athen cmt p. 50 oder Ann. dell' Instit. arch. 1835, p. 101, Bossier de famil. Att.

Paroemiogr
Alterth

o yaQ Bov£v?7]$ 'A&ijpjjoiP 6 rov isqqv agorov

Vnvgoe v M vnorfuivovoiv 6S6v nXav^nvotgi vgl. Valcken. ad Herodot. VII.

11T\r
Un
^ (

_
Sc

I

hne,dewin de Pitlhe° Troezenio, Golt. 1842. 4, p. 4.
17) Cicero Off. I. 16 : ut qnicquid sine detrimenlo possit commodari, id tribuatur vet
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hatte 118
). Einen Schritt woiter gehen schon die Bestimmungen , welche die

Sage dem Minos und Rhadamanthys auf Kreta beilegt, obgleich es sich von

selbst versteht, dass nicht alles, was die geschichtliche Zeit von Staatseinrich-

tungen an den gefcierten Namen des mythischen Urkonigs kniipft 119
), so fru-

hen Ursprungs sein mag; im Gegentheil wird die grossere Anzalil der angeb-

lich minoischen Geselze erst von der dorischenEinwandcruiigabzuIcilcn sein 120
)

friiheren Zeit nodi wcit elici

dasjenige angehoren, was in den griechiscben Rechtsallerlhumern rhad

ignoto; vgl. Plaut. Trinumm. m. 2. 53, Ovid. Mctam. VI. 351, Seneca Bcnef. IV.

29, Dio Chrysost. VII. 82, Juvenal. XIV. 103 u.s.w.

118) Aelian. V. Hist. V. 14: vofiog xul ovtog 'Att/xoV og av nf-gnvyy did<fw od>-

/(uti dv&gmtov, ndvuag intfidXXetv yijv, was wenigslens der Scliol. Soph. An-

tig. 255 auch auf Bu/yges zuriickfUhit : Xoyog 3k on BovCvyyg 'A&^vijoi xaxrr
gdoaio ToJg negiogwotv axafpov ow/»«: vgl. Paus. I. 32. 4, IX. 32. 6 mil Kitzsch

z. Odyssee B. Ill, S. 18 und ttber die Bestallung der Todten im Kriege m. Staats-

alterth. §. 10, Not. 5.

119) Die vvichtigsten derselben nennt Aristot. Politic. VII. 9. 1: ott du #i%Qijo&at yja-

gig Hard yivrj ttJv no)jv 9 nat to T€ /tayt/tov tjeoov tfvcu %tu to y€0)gyovv ...

tcc f.uv ovv tear Aiyvnxov m _ .

dh tcc negl Kq)jt^p: und §. 2: ugyaict f iotxev ilvat xai t<Lv avooirlwv Vj

§<*£*£* tcc ftlv negi ¥^gi}%r}v ysvo/nva ntgt ttjv M<Vw fiaotXeiav, T(x dh negi

T7]V 'LraXiav noXXw naluioiegu tovxow. Kurzer Diodor V. 78: fcivat dh xai

vofiove rolgK.gyotv ovx SMyovg, ngognoiov/ievov naga Atog %ov notTgog %a/t-

ft M
der nur (nach Epho-

%ivog 'Puda/u,uv&vog , dixatotdtov ilvtioog, o/uwvvjuov %ov ufoXqov ayxov, og

ngtuxog ryv vijaov ij-tj/iegwoui doxtl vofii/toig xai ovvoixtofioig noXeiov xai

noXixtiaig, oxTjtpd/ievog nugd Atog (pigttv ixaota 7o)v rt3e/>evi»v doy/tdiotv

dg fUoov. vgl. Neumann Cretic. spec. p. 41 fgg. und Preller in Zeilschr. f. d.

Allerlh. 1838, S. 1U83.

120) Vgl. Hoeck Kreta B. II, S. 187—200 und m. Staatsaltcrlh. §. 10, Not. 7. Dass sich,

wie Wachsmuth B.I, S. 350 sagt, „mit Sicherheit niclit cin von ihm abstammendes

Verfassungsinstitut nachweisen lasse," ist vielleicht zu stark ausgedruckt; fur die

kretischen Miw'frai aber, in dcren Namen man sonst den seinigen wiederzufin-

fur

Geschichte 1844 Juni S. 561 gem gefallen lasscn.

Uistor.-Phil. Classe IV. G
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thisch heisst 121
): das Vergeltungsrecht 122

) , die Straflosigkeit der Nolhwehr

oder des geiibten Hausrechts l23), und der gerichtliche Eid, der freilich spii-

ter zu einer offenbaren Verhbhnung des Heiligen ward, in einer Zeit aber,

wo die Scheu vor der Gottheit als selbstverstanden vorausgesetzt werden

konnte, allerdings das einfachste 3Iittel zur Schlichtung biirgerlicher Streitig-

keiten war 124
). Mit Minos und Rhadanianthys verbindet die Dichtermytholo-

gie als Todtenrichter Aeakos von Aegina 125
); und demzufolge werden wir

auchdiesen als uralten Typus griechischerRechtspflege und Gesetzgebung ansehen

diirfen , der in ahnlicher Art wie Minos auch von den doriscben Einwanderern

adoptirt war 126
}; einzelne Satzungen liegen jedoch von ihm nicht vor, und

so konnen wir ihn allerdings nur zu der allgemeinen Classe griecliischer Patri-

archen rechnen, die wie Phoroneus 127) und Apis 128) im Peloponnes, Deu-

121) Vgl. Richter ad Fabric, de legisL p. xxvn: J. V. Westenberg de jure Rhadamanthi

in dessen Opuscc. acad. ed. Puttmann, Lips. 1794; Hoeck Kreta B. II., S. 198 fW.

Bei den Schriftstellern negl evQfjfiaTwv scheint er geradezu als Erfmder der no-

Xivela gegolten zu haben; vgl Cramer Anecdd. Oxon. T. IV, p. 400.

122) Aristot. Eth. Nic. V. 53: to 'Padaftdv&vog Sinaiov, €tne nd&oi rd % eqeU,
diKT] x i&ehx yevono : vgl. Schneidewin Conjectan. p. 69 oder de Pittheo p. 12.

123) Apollodor. Bibl. II. 4. 9: 'Pudufidv&vog vo/iog, og dv dfivvr^ui %6v yeigwv ddi-

xo)v dggavia d&wov rival i vgl. d. Erkl. zu Demosth. Aristocr. §. 53 und m.

Staatsalterth. §. 104, Not. 13. 14.

124) Plat. Legg. XII
? p. 948: 'Padu/ndv&vog dh negl tyjv Xeyo/tivyv xgiotv tc5*> dtxoiv

ct^iov dyaodat, diovi naTtide rovg tots dv&gwnovg qyov/uevovg ivagycbg elvai
% ft

&zovg ... eoixe drj dixaotjj /dv dvdgwnvjv ovSevi diavoov/ievog deiv int-

VQfnctv, &eolg dh, o&ev aitXai xai xayeiai dixai ixgivovzo ttvvw' didovg yug

negi ixuOTow %mv a/Mpiofiyjov/tivoiV ogxov zoig u/Kftofirpovotv dnyXXuirtio
vayy xai uoyaXug: vgl. Wachsmuth B. II, S. 115. Nur darf dieser Eid nicht mit

dem sprichw8rtlichen 'Pada/tuv&vog ogxog verwechselt werden, woruber m. gol-

tesdienstl. Alterth. §.22, Not. 8, auch Meier imHall. Lect. Kataloge 1830—31 p. 5 und
Bergk com. Att. reliqu. p. 232.

125) Vgl. Plat. Gorg. p. 524 A und Hemsterh. ad Lucian. T. II, p. 502 Bip. — Bemer-
kenswerth ist dass Plato Apol. p. 41 A auch Triptolemos diesen beigesellt.

126) Pindar. Olymp. VIII. 30: Aojgul Xtxw rannvo/uvav 1$ Aiaxov: vgl. Bockh Expl.

p. 544 mit Miiller Aeginet. p. 21 und Schneidewin de Pittheo. p. 4.

127j Syncell. Chronic, p. 125: 4>ogwvtvg natg 'lva%ov xul Niofiqg ngmzog Xtyerai

vofiovg xaixQitrjQia nag "EUijai &60&ai: vgl. Isidor. Origin. V. 1. 1 und Clem.

Alex. Protrept. p. 67: 6 /dv ovv *A&r
t
ralog %olg SoXiovog enia&io vo/toig, 6 de

Agyeiog zoig ^ogoivdmg x. z. A.

!28)Porphyr. abstin. III. 15:
rAmg dh Xiyezai tiguiog voitofozijaat nag 'EMyoiv,
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kalion in Hellas 129
)?

Ion und Theseus in Allika 13°), mir darum zu Gesetzge-

bern gestempelt worden sind, weil von ihnen neue staalliche Entwickelungsrei-

hen ihrer Volker angehen. An Ions Namen wenigstens kniipft die Sage nur

die Eintheilung des atlischen Volkes in die vier Stamme, deren Namen in sei-

nen Sohnen personificirt sind 131
), an Theseus die Vereinigung des atlischen

Landes zu einer grossen Staatsgemeinde, die sich dann in die drei Stande far

Eupatriden, Geomoren und Demiurgen gliederte, ohne jedoch darum schon, wie

manche im Alterthume wollten, Demokratie heissen zu konnen 132
); und nicht

anders werden dann audi wohl Nestor in Pylos 133
), Saon in Samothrake 134

j,

Makareus in Lesbos 135
) aufzufassen sein, wofern der erste nicht iiberall nur

ove iferj&voav : Theodoret. Gr. affect, cur. IX, T. IV, p. 927: xui i'vct %ovg uX-

Xovg vo/io&ttug naQiio ,
rAnip iov ^Agytituv x.t.X.

129) Plutarch, adv. Colotcm c. 31: y xal Avxovgyog Aaxedatfioviovg xal Nonug

'Pwpaiovc xui "W 6 nuXuiog 'A&tjvaiovg xal AsvxaXiwv "EXXyvag oftov %i

ndvtag xa&woiwouv svyu'tg xal boxoig xal fiavrevftaot xui yijfiaig tftna&eig

ngog id &£lct di iXnidtttv ccfua xui qoSwv xaTao%r
t
oavTtg.

130) Cicero Republ. II. 1: qui suam quisque rem publicum constituissent legibus atque

'

institutis suis, ut Cretum Minos, Lacedaemoniorum Lycurgus, Atheniensium
,
quae

persacpe commutata esset, turn Theseus, turn Draco, turn Solo, turn Clisthenes,

turn ntulti alii.

131) Vgl. Staatsalterlh. §. 94 fgg. und E. H. 0. Midler de priscarum quatuor populi

Atheniensis tribuum quae vulgo Ionicae dicuntur origine, Marb. 1849. 8. Dass

die ionischen Phylen, vvie Const. Matthia in Zeitschr. f. d. Alterlh. 1840, S. 7G1 fgg.

annimmt, nur Unterabtheilungen des atlischen Kriegerstamuis waren, widersprichl

alien Zeugnissen des Allertliums.

132) Vgl. Staatsalterth. §. 97 fgg.

133) Theodoret. T. IV, p. 927 Schulz.
f

134)Diodor. V. 48: /uiu d*e raitct roiv xaid %rp v>~oov J«W« yevoftevov, wg fiiv

itvig <puo,v, ix \iog xui Nw/i^c, a* di riveg, i* 'Eojaov xal Jv*W, ovva-

yaytlv iovg Xaovg onooadyv oixovvxug xui vofiovg di/uvov avxnv fdv ano

ifg vr
t
oov Zdwva xXV&f,vai, to to nXr^og tig nivxt ffvXdg Aw«>«*W twv

Mm* viwv inwvfiovg uvxovg nonpar, vgl. Dionys. Hal. I. 61 und Schol. Apoll.

Rhod. I. 916.

«f d Maxaofig iv xv Aioftu> 8
<?

ftov i'yoarps noXXd twv xmvj) ov/icftgovxav negttyovxa, v>voi<aoe

ano xijg rov &ov dvva/twe xal dXxr
t
g &ipevoe "> ngogrjogiuv: vgl. Plehn

Lesbiaca p. 25 fgg.

G2
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als Kiyvs dyogyrys zur Bedeutung eines Gesetzgebers gelangt ist. Aber audi

von Saon wird im Einzelnen nur erziihlt, dass er das Volk in fiinf Stamme

getheilt habe, welche die Namen seiner Sohne fiihrten, und von Makareus,

dass er die Stadte von Lesbos nach den Nanien seiner Tochter benannt and

ein Gesetz gegeben habe, das vieles Gemeinniitzige enthielt und seiner Starke

wegen den Namen Lowe fiihrte; und so bleibt als die einzige Personlichkeit

mythischer Zeit, mit welcher wir eine genauere Vorstelluiig gesetzgeberischer

Thatigkeit verbinden konnen, Akrisios iibrig, dem die delphische Amphiktyo-

nie wo nicht ihre Entstehung dock ihre nahere Einrichtung und insbesondere

auch die Bundesgerichtsverfassung verdanken sollte 136
).

Von alien diesen Gesetzen aber behauptete das Alterthum selbst keine

schriflliche Abfassun sie also natiirlicherweise den miindlich ub

lieferten Satzungen und Gebrauchen zu, deren ohnehin kein Staat entbehren

konnte, und die folglich audi da vorausgesetzt werden miissen, wo zufallig

kein Eponyraos eines Volks zugleich eine mythische Erwahnimg als Gesetz-

geber gefunden hat : wie noch Pindar die Gebrauche der Spartaner als Satzun-

ffen des vorffeschichtlichen Dorierkontes Aearimios bezeichnet, von dessen Soh-

die Phylen des dorischen Voll ), so konnte

nach Umstanden jeder Ahnherr eines Stannnes zu gleichsam typischer Bedeu-

tung fiir die Grundlagen seines burgerlichen Lebens gelangen, und die allge-

meinere Geltung, die ein solcher erhielt, hing hochstens von der Anerkennung

und Verbreitung der Culte ab, mit welchen jene Grundlagen in der Regel

verbunden waren. Ja auch die erste eigentlich positive Gesetzgebung, die sich

an eine geschichtliche Personlichkeit anknupft, die lykurgische, kann eben je-

ner pindarischen Stelle, so wie ihrem ganzen bekannten Charakter zufolge in

vielen wesentlichen Stiicken nur als die Erneuerung und Befestigung iiberlie-

ferter Volksbrauche aufgefasst werden 138
), die Lykurg selbst fortwahrend

136) Strabo IX, p. 420: *Axq!oiov Sh %wv fiVTj/tiovevofievcov nQairog doxsi dta%alcu

rd negl %ovg 'A/utptKTVovag . . . dnodetlai 81 nai idc djufftxrvovtxdg divas,

ooai nofoot ngog noketg dot: vgl. Staatsalterth. §. 14, Not. 1.

137)Pind. Pyth. 1.61: i&iXovn dh Tia/it(pvXov xal fidv 'HgmXstddp Uyovot oy&atg

vno Tavytvov vaiovteg ccul /tiivtiv itdfiQiaiv iv Aiyt/tiiov Avjgtotg* vgl. Staats-

alterth. §.20.

138) Staatsalterth. §. 23, Not 10 fgg.
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mehr auf lebendisre Ubung als auf den Grund©^ ^-.^-"w Buchstabens

wissen wollte; die wenigen ausdrucklichen Geselze, die er, wie oben be-

merkt, zwischen den Konigen und ibrem Volke vertragsmassig vermittelt halte,

betrafen nur solche Pmicte, in welchen die uberlieferte Sitte durch die Erfah-

rung als unzulanglich bewnhrt war; und die erslen wahrhaft schriftlichen Ge-

setzgebungen begegnen uns daher vielmchr in den Colonieo, wo eben keino

Uberlieferung bestand und selbst die mutterlftndische durch die verandcrlen

Umstande leicht nusser Ubung kommen musslc. Wai uns ausser Allien und

Sparta von Gesetzgebern im griechischcn Multerlande bcrichlet wird, ist aus-

serst wenig und beschrankt sich fur die vorphilosophische Zeit auf ein Paar

Namen, die nicht einnial mit chronologischer Seharle zu bestimmen sind: Pa-

gondas in Achaja, wofern dieser nicht selbst erst dem folgenden Zeilrauin an-

gebort 139
), Pliidon In Korin(h

;
der nach Aristoteles dort Gulergemeinschaft

eingefiilirt hatlc 140
J und von inanchen geradezu fur denselben mit dem Selbst-

herrscher von Argos gehalten wird, dessen Einfluss im Peloponncs sich audi

durch die Einfuhrung gleichcr Miinzen, Maasse und Gewichte verewigtem); —
ferner Philolaos in Theben, von welchem derselbe Zei

iiber Adoption oder, was nach griechischen Rechlsbegriffen dasselbe isl,

ge die erslen Gesetze

139) Theodoret. T. IV, p. 927; vielleicht der namliche mil dem Diagondas Thebanus,

der nach Cicero Legg. II. 15 omnia nocturna (sacra) in media Graecia lege per-

petua sustulit.

140)Aristot. Politic. II. 3. 7: (pu'tiwp flip ovv 6 Kogip&iog , wp vo/uo&iiyg iwv dg-

%aioitiTwv , rovg oixovg ioovg ojrj&t] deip dtctfiivtiv xui to nXij&og tujp noli-

twv 9 xai el to notozov tovg xXrjgovg avloovg elyov nuv%eg xata /ttyt&og*

141) Wenigstens legt der Schol. Pind. Olymp. XIII. 20 dieses geradezu dem Korinthier

bei; inudtj <I>tidwv tig dpr;o Kogip&iog eioe /thgu xui ozu&iia , wiihrend cs

sonst als Folge der Herrschaft betrachtet wird, welehe Phidon von Argos liber

den grosseren Theil des Peloponnes erlangt hatte; vgl. Herodot VI. 127 und Strabo

VIII, p. 358: $aidm>a dh top 'Agyeiop, dvrd/ut d* vntgfitfiXrjiirov jovq xax

avxov, dtp ?]g rijv te Xijfrp oktjP dpilafie tip Ty/upov xai /utga i&vge id

$>n8J)Pia xaXov/upa xai oxa&fiovg xai po/uo/ia xtyuQuy/upov, mit Miiller Ae-

ginet. p. 55 fgg. und Weissenborn Hellen S. 39 fgg., welcher letztere freilich

nach Heyne Opuscc. T. II, p. 255 und Neumann ad Aristot. Rcrum publ. reliqu.

p. 105 den korinthischen Gesetzgeber als einen Eingeborcnen von dem argivischen

Eroberer unterscheidet.
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iiber testamenlarische Erbfolge herleitet, wodorch er der Vereinigung mefarer

Erbtheile in einer Hand zu wehren gesucht habe x +2
) ; entllich Nikodoros in

Mantinea, obgleich diesen der Beistand, den ihm Diagoras der 3Ielier gelei-

stet haben soil, bereits der Ubergangszeit znr philosophischen Gesetzgebunjr
zuweist U«)

;
— die bedeutendsten Naraen vor dieser Zeit aber gehoren je-

denfalls den Colonien an, und zwar audi unter diesen wieder weniger den
ostlichen, in welchen fortwahrend mebr ein bestimmtes Stammgeprage herrschle.

als den westlichen
,
deren verschiedenartige Zusammensetzunff friihzeiti

Bediirfn
e ..„_„g d

ss positiver Ausgleichung herbeigefiihrt zu haben scheint W). Na-
raentlich gilt dieses von dem epizephyrischen Lokri, welchem die erste schrii't-

liche Gesetzgebung beigelegt wird **); seine aus Lokrern, Doriern, Achaeni
gemischte Bevolkerung verlangte auch eine gemischte Gesetzgebung; und
wenn diese also auch, wie ausdrucklich von Zaleukos gesagt wird, aus lace-
damonischen, kretischen und areopagitischen Einrichtungen zusammengesetzt
war

,
so lag doch schon in dieser Mischung ein Fortschritt uber die Herrschaft

des blossen Herkommens
, zu geschweigen, dass Zaleukos demselben Zeugen

142) Aristot. Politic. II. 9. 7: iriViTo & Ma} ^doXaog 6 Koglv&tog vono&hrg &rr
§
voi vofitove dexixovQ* xa* *ouV iotlv Mwg vn ixelvov vevo,lo&ejrjdvov,
<mu>g o ccgi&ftog omfrtm zw *\r

t
Q«>v; vgl. Gans Erbrecht in wcltgeschichllicher

Entwickelung B. I, S. 316. 383.

143) Aelian. V. Histor. II. 23: N«o^o ff dh 6 nv-^g h, Wfe 3o*<pargots 1VW-

uvzoig eyevexo .... <p« } & uvrd, \,ay6ouv <tbv M#Uov avv&uvat %ws Vu-
fiovg touotvv yevo^vov. vgl. Phaedr. Epicur. de nat. deorum ed. Petersen, Hamb.

% ovg vo-

XXIV
144; Ausser dem bereits Note 109 fgg. citirten vgl. Willi. Gottl. Vangerow de Grae-

c.ae legislatoribus, Halle 1765. 4; Sainte-Croix sur la legislation de la Grande-
Grece in Mem. de l'A. d. Inscr. T. XLII, p. 256 fgg.

;
Heyne Opuscc. acad. T. II,

p. 12 fgg., Welcker Recht Staat Strafe S. 402 fgg.
14 3)StraboVI^p_259: ngdrzoi fo v6/totg iyyotmotg yg^aao&ttt ntntoTev/ttvot eiai:

vgl. J. W. Engelbrecht leges Locrensium Zaleuco auctore promulgatae, Lips. 1699.
4 und mehr Staatsalterth. $. 88 fgg. Eine Schrift von Portoghese: I Frammenti
oeUa legislazione di Zaleuco di Locri, posti in rapporto colle legislazioni degli an-
tichi popoh e con quella in vigore nelle due Sicilie, Catania 1842. 8, ist mir nur
dem Titel nach bekannt.



UBER GESETZ, GESETZGEBUNG U. S. W. Ill GRIECH. ALTERTHUME. 55

zufolge gleichwie Charondas in Katana, in biirgerlich- und criiniiialrechllichcr

Hinsicht manche genauere Bestimmung zuerst eingefiihrl mid namentlich der

richterlichen Willkiir feste Granzen entgegengestellt hatte 1+6
). Was Charon-

das betriftt, so ist es freilich schwer zu entscheiden, welclio unter den Ge-

setzen, die ihm beigelegt werden, wirklich von ihm selbst herruhrlM oder

erst von den andern Stadten beigefiigt waron, die sicli seine Geselzgebung

im Ganzen aneigneten l47
); doch sclircibl ihm Aristoteles wenigstens cine Ein-

richtung, die spiiter im iillischen Processe eine grosse Ilolle spielt, das Iledits-

miltel der iirfaxti\l/ts oder Einspraclie gegen verlalschlon Zeugenbeweis , als

eigenthiimlich zu 1+8
), und gesetzt auch das ubrige, was sich an seinen Na-

men kniipjt, sei spateren Ursprungs, so deuten Veranstaltungen, wie die

Strafandrohung fur Nachlassigkeit in biirgcrliYlien Pflichten l49
), die Einzeich-

ming der niundigen Jugend in Biirgerbucher isoj die Sorge fiir Vormund-

146) Das. p. 260: zijg $ twv Aoxgwv vo/ioygurp'ag /ivi;o&eig "Eyogog, j}v 7,uXtv-

xog ovvhugtv i'x ze twv Kgyrtxiov vo/ii/iow xui Auxiavixmv xai in xuiv'Agtio-

nuyixtxoiv, (ptjoiv iv zolg ngwxotg xuivlaui tovxo tov ZidXtvxov , im tiuv

ngoxegov tag £r
t
filag zoig tiixaoxuig iniTgtipdvzwv ogi&iv i(p ixdoxotg ro'ig

ddtxr,/iaatv , ixitvog iv xolg vo/uotg dmgiaev , r.yovfuvog tug ftev yvai/uag %wv
dtxuoxwv ou/l rag avxdg ttvat negi zojv uvxdiv , <)iiv tik fivut rug avxdg'
Inuivu dh xui zo dnXovaxigiag ntgl xiHv avftfioXuiatv dtaxul-ui: vgl. Diodor.

XII. 21 und einzelne Gesetze mehr bei Polyb. XII. 16, Athen. X. 33, Aelian. V.
Hist. XIII. 24 u. s. w. Die Mischung bezweifelt zwar Wachsmuth B. I, S. 445;
inzwischen ist es doch ganz dieselbe Art, wie auch Plato Legg. Ill, p. 681 D
iiberhaupt eine Gesetzgebung entstehen lasst; vgl. auch Charondas nacli Diodor.

XII. 11: intaxeipdftevog xdg dndvxwv vofio&eaiug i&Xil-uxo xd xgdtiaxu.

147) Aristot. Politic. II. 4. 5: Xapwi'Jttff 6 Katavaiog xoig uvxov noXixutg xui xuig

aXXatg xulg XuXxtdixaig noXeat xutg neg} 'IxuXiav xui ~ixeXiuv: vgl. Rhegion
bei Herakl. Polit. 25 und Tlmrii bei Diodor XII. 11, urn der Mazakener in Kap-
padotien bei Strabo XII, p. 539 nicht zu gedenken; im Allg. auch Plato Republ.

X, p. 599 E.

148) Politic. II. 9. 8: Xagutvdov tf i'dtov fttv ovdiv ioxt nXr;v al dixui xoiv v>tvtfo-

ftagzvgtmv ngiaxog ydg inolyoe xyv inioxi^'iv: vgl. m. Ahii. de vesligiis in-

stit. veterum in Platonis Legibus p. 69.

149) Das. IV. 10.6: xoig /ulv evnogotg tJvui fy/tiiav, idv firj dixdgowi, xoig $ dni-
gotg ddtiuv, i; %olg fdv fteydXyv, %oig dk fnxgdv , wgneo iv toig Xugmvdov
vbfioig.

150)Dionys. Hal. II. 26.
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schaft 151} und Jugendunterricht 152
), die Vorkehrungen gegen zweite Ehen 153

};

Sykophantie 154
);

schlechten Umgang 155
}, Creditiren 156

), Feigheit 15^ — urn

der allgemein griechischen Satzungen iiber Erbtochter, Ehescheidung 158
), Ta-

lion 159) nicht zu gedenken, — jedenfalls auf ein sehr entwickeltes und tbeil-

weise sogar schon demoralisirtes Staatsleben bin, das imr durch positive Strenge

und Schiirfe juristischer Einzellieiten zusammengehalten werden konnte 160
3.

Wie sich in dieser Hinsicht die Gesetzgebung, welehe der Philosoph Parme-

nides seiner Vaterstadt Elea hinterliess 16r
), zu den genannten verhielt, lasst

151) Diodor. Sic. XII. 15: rwp /uhv ogtpavwwp ygtjftdrwp inirgoTieveiP rovs <*Yyj
m

arsis tovs cc7io nargos, rgeyeodcu dk rovs ogcpapovs naga rois dno /utjtqoq*

152) Das. XII. 12; rojp noXnuip rovs vletg ccnuvtag fiav&dv€iv ygdftjuara xogy-

yovorjs rrjs noXsws*

XII

ovftS

154) Das. XII. 12: rovs &* int GVKoqtccpriqs tcctraypowdipras ngogira^e neginaruv

i(JT£(pCCVU)jltiPOVS {IVgtMj.

Das. XII. 12. 14: dn^yogevae •j

kcci dinccQ inoiyoe naKOfxiXiae*

yQfjGaa&ai

XaowvdaQ Teat TIX

0 fit] eiPcu di-

%r
t
v avrov ydg ai'nov elvcu rijg ddixiag: vgl. Plat. Republ. VIII, p. 556 A.

157) Diodor. XII. 16: rwp ydg dXXoyp vo/uo&eToJv Hard rwp roiovrwv re&siKorwp

&dparov ro ng6s*t/M>p9 ovrog ngosera^s rovs rotovtovg £p *f] dyoga itp yfii-

gas tgsis xa&iJG&ai Ip io&ijoi yvpctinstaig.

158) Diodor. XII. 18. Zu dem Familienrechte gehorte auch der Ausdruck 6/iooinvoi,

den Aristot. Politic. I. 1. 6 aus Charondas Gesetzen anfuhrt.

159) Diodor, XII. 17: eav rig ripos 6(p&(xXft6p inxorpy, dvreKxonreo&ut rop ixe!vov:

vgl. Wachsmuth II. S. 118 fgg.

160) Aristot. Politic. II. 9. 8: ry $ dugi/Sela rwp voftwp earl yXafpvgwregos imp vvv

vo/tw&erwp: was freilich auch mit von den spateren Modificationen gelten wird,

namentlich den thurischen, welehe Strabo VI, p. 260, obgleich er sie vielmehr

auf Zaleukos zuriickzufiihren scheint (vgl. auch Athen. XI, p. 508), doch gerade

im Gegensatze mit diesem so schildert: Oovgiovs dh varegov dngifioyp &£Xop-

r«£ ndga nop Aoxgwv ivdo^ortgovs fihv yspia&at, %sigovas dh x. t. A.

161) Diog. L IX. 23: Xtytrat dh mxl pojttovs delPai rols noXiTatg, &S iprfii 2nmm

otnnog ip rw nsgi tpiXooorpwp: vgl. Plutarch, adv. Coloten c. 32: Yiag/iUpiSrs

dh rqp iavtov nargida diexoajLiyoe po/uoig dglorotg, costs rds dg%ds *<*#** i'xa-

crop ePiavrop i%OQxwaai rovs noXiras iftftipetp rols llug/Litpidov voftots*
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sich in Ermangelung einzelner Nachrichten nicht nieiir crmessen; dass aber

geberische e»^6
• -

Thurii 162) wesenllich nur in einer Uberlra

bestanden haben Kami, liisst sich schon dara

e""6 G

Charondas sclbst als Thurier erschcint lfi3
); raid audi die sicilische Gesetzge-

bung des Syrakusiers Diokles 164,
} ?

die bis fcur ROmerherrschaft in Kraft blieb

mid audi durch Kcphalos zu Tiinolcons 165} und Polydoros zu Hierons Zelt

eriautert, nicht umgeandert ward 166
), wild insbesondcre bus dem Grandenur

weil sie fur alle d burg

Lcbcns beslimnile Vorschrifleu entlialten und nanicnllich auf alle Verge!

162) Vgl. Hcrakl. Pont, bei Diog. L. IX. 50: oe triorJ Qovoioig vo/tovs ygaU'dt qnpiv

aviov, mil Mailer de Thuriorum rcpubl. p. 44. 51 und Frei Quaest. Protag. p. 60.

Mit Gecl Hist. crit. sophist, p. 77 Pythagoras zu subslituiren ist begreiflicher*

vveise ganz uuzulassig.

163) Slaatsalterth. §. 89 , Not. 4. Cbrigcns schcint Thcopbrast bci Stob. Serm. XLIV,

21 sclbst thurisclie Gosctze von solchcn dcs Charondas zu untersdiciden.

164) Vgl. Wachsmuth B. I, S. 837 nebst der Abh. von Huhmann: Diokles der Gesetz-

gebcr der Syrakusier, Amberg 1842. 4. und Brunet de Tresle lieeherclies sur les

etablissemens des Grecs en Sicile, Paris 1345. 8, p. 210, namcutlich uber sein

Verhiiltniss zu dem Demagogen Diokles, mit dem ihn Diodor. Mil. 35 vervvecbsell

zu haben scheint. Blanches hat er iibrigens auch mit Charondas gemein , wie die

Geschichte seines Todes, die freilich anderswo eben so von Zaleukos (Euslath.

Iliad. I. 197) und mit geringen Modificationen bei Lucian pro mere. cond. c. 4 von

einem sonst unbekannten Gesetzgeber der Krotoniaten Salaethos crzahlt ffrird
7
ja

im Wesentlichen sich selbst in der Eiitstehungsi»«schichte des Sprichwortes TaW-
diog nvjxvg wiederholt; vgl. Schneidewin ad Heraclid. Polit. p. 66.

165) Plut. V. Timol. c. 24.

166) Diodor. XIII. 35: ol d*ovv SvgaKoioiot uazd tovq vtuntgovg iqovovq Kurd f*k*

Tt/tiotiovra vofto^ex^oavTog avtoig Kt(fu)>ov, xtaa di top Ugwvu wvfiaothu

HohvdwQov , ovdiitQov avttov wvo/iaoav vo/to&ir r
t
v , uXk HyyiftV* %ov vo ~

/.to&iiov did to tovg vo/tovg ytyoafi/tivovg dg/uia diufonio) dotutv etvai

dvQxatarottiove* Miydkye & ovoye nurd w%P vo/ioSto'iav dva&ecogrjOtwg fti-

oonnDoov ftlv ffalviTui did to nuvxtov ruiv vo/uo&tToiv ntHQoiuva ngvgrt/ta

dtlvai xcctcI ndpTwv ddixovrrwv , dixaiog dh 1% %ov neontotegov twv ngo

avrov %a% dliav ixdozw to inni/uov vndg£ai m figuy/iauxog dh %ai nolvnti-

ooq in iov nuv i'vaXr/id %b xcci nguyuu drtiooior « xal idtmutop uiMpiofit;-

tovftevov togtojiiivr
d
g d^twoui zi/nwgiag

tor.-Phil Classe IV. II
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scharfe Strafen gesetzt habe. Nur die Pythagoreer, die gegen das Ende dc

sechsten Jahrhunderls v. Chr. G. in vielen grossgriechischen Sladten einen

entscheidenden politischen Einfluss gewannen 16Q, machen von dieser Rich-

tang in sofern eine Ausnahme, als sie offenbar melir auf sittlichem Wege durcli

Erziehung, diatetische Vorschriften u. dgl. als miitelst eigener Rechtsordnungen
zu reformiren snchten l6&) nnd desshalb auch wohl weniger auf schriflliche

Gesetze hinausarbeiteten als vielmehr gerade in ahnlicher Art wie spiiter Plato

in seiner Republik das altgriechische Princip lebendiger Ubung und Gewohnung
zum Rechten zuriickzufiibren gedachten; — haben sie daher auch spater nicht

nur manche Mitglieder ihres Bundes als wirkliche Gesetzgeber dargestellt iW),

sondern auch selbst Zaleukos und Charondas gegen alle Chronologie mil dera-
selben in Verbindung gesetzt, so verfallt dieses der historischen Kritik i™}
eben so sehr als die apokryphischen Prooemien, die in ahnliehem Sinne letzte-

ren untergeschoben worden sind, und kann hochstens so aufgefasst werden,
dass sie eben den von ihnen vorgefundenen und keineswegs gemissbilligten

Gesetzgebungen von ihrem Standpuncte aus eine ethische Hinterlage zu ge-
ben suchten. Wenn dagegen in demselben Jahrhundert und noch friiher auch
in den ostlichen Colonien Manner, die man gleichfalls an der Spitze der Ge-
schichte griechischer Philosophic zu erblicken gewohnt ist, zugleich als Gesetz-
geber ilirer Landsleute genannt worden ^ij

y
so ist dieses nicht s0 zu yer_

stehen, als ob auch sie von pkilosophischen Grundansichten ausgehend das
^—a

in ^_ , ^^^M i^^r i

167) Staatsalterth. §. 90.

Pythag « »

xal Aoioro-
xgdzVg hrjveyxav innr,^v,,«o I renal e'teotv, oig ««l ai iv ixeivotg *o)g <i6-
nots noUtg hut ixetvovg xovg yobvovg iygyoavzo.

169) Vgl. das. §. 172, wo fur e£ahVT g wahrscheinlich auch wie vorher ScohXvs
gelesen werden muss: vono&txui ndvxmv Znavxwv aoiozoi vevovaatv oi IT
nQogeXdortee- uqwzov ydg Xu9ojvduS 6 Katuvaio$- i'neiza Zdkevnos *<*i

A ngog rovroig QeaiTfjros xai
tLltxawv xai AQtotoxgdzyg xai &vriog, oi 'P^/W *«*>/***» rofco&szat.

j
vgL scbon Aristot. Politic. II. 9. 5: JUd xavia pk* Uyovotv doxemoteoov yQ6-
votv teyovzeg, und mehr bei Bentley Opuscc. p. 343 fgg. und Wachsmuth B. I,

S. 448.

171) Vgl. Meiners Gesch. d. Urspr. d. Wissensch. B. I, S. 44 fgg. und Brandis Gesch.
d. griech. rom. Philos. B. I, S. 99 fW.
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Leben mit diesen in Ubereinslinnnung zu bringen versucht hatten; im Geg

theil besteht ein wesentlicher Tlieil ihrer Weisheit eben nur in den Erfahruiiff-

satzen, die sie aus diesem Leben abgezogen hatten *72) und insofera sie ihre

biirgerliche Slellung zu staatsmannischer Thatigkeit rief l73
J, demselben wieder

zu Gute kommen liessen; und so wird dann namenllich audi Pitlakos von My-
tilene aufgefasst werden miissen, der allerdings gleich Solon en wirklich ge-

setzgeberischer Thiitigkeit Aiilass gefunden zu haben scheint 1 ?+). Erst die

speculative Naturphilosophie enti'remdete sich wenigstens in diesen Gegenden

dem Staatsleben, wie Ileraklils, Demokrils, Anaxagoras Beispiele zcigen 175
),

und was uns daher nach jcnen Weisen noch von gesetzgeberischer Thiitigkeit

172) Diog. L. I. 40
: o tie Aixaiag^oe ovze ootfovg ovve (piXoootpovs (pr

t
o)v aviovg

y&vto&at , ovpetovg d'i zivas* xut vofiodeiixove-

173) Cicero Republ. I. 7: eos zero seplem, quos Graeci sopientes nominaterunt, mimes
paene video in media republica esse versalos ; vgl. Orat. I. 34 und Plutarch V.

Solon, c. 3: (fiXoooyiug dk %ov S;&txov /ttaXinra to tioXitimv fugntg ol nXeioiot

ibjv tote aoffwv jydnqoev. Am unsichersten ist es von Thales, dessen Enuih-
nung bei Aristot. Politic. II. 9. 5 nicht wenigcr apokryphisch ist als wcnn Suidas

s. v. vofto&izai mit Cedrenus und Malalas (vgl. Wesseliug zu Petiti Legg. Alt. p.

in) ihn gar den Alhenern Gesctze geben hisst; dagegen erscheint Bias neben Pe-
rikles bci Plutarch Morr. p. 826 D, eben so Kleobulos als Atrdiwv /wvaoywv
bei Clem. Alex. Stromat. IV, p. 525; ja Plutarch, de Ei ap. Delphos c.3 stellt diesen

geradezu als Tyrannen mit Periander in eine Classe, wie ja audi Pittakos bci

Welcker •lass end
lich Chilon

, wenn auch seine gesetzgeberisdic Thatigkeit auf Missverstandniss be-
ruhen .sollte, jedenfalls Beamier seiner Vaterstadt war, ist bekannt: vgl. Antiqu.

Lace. p. 89. und Urlichs in Ritschls Rh. Museum B. VI, S. 227 fgg.

174) Aristot. Politic. II. 9. 9: iyirito #h *ul llhruxoe v6
t
uo>v drifi,ovgy6e , aXX* ov

noXtreias: vgl. Cicero Legg. II. 26, Dionys. Hal. II. 26, Strabo XIII, p. 617, Clem.

Alex. I, p. 300, und insbes. auch Diodor. Sic. Exc. I. IX : nura ftlv yug %i}v vo-
/Lio&eoiuv icpaivito noXirtxog xai <pgovi/noe, nebst dem Bruchstuckc seines In-

testaterbrechts bei Theon Progymnasm. c. 13: vi/teodui nuxtga xui fiyiega

%i;v iiar
t
v.

175) Vgl. Demokrit bei Diog. L. IX. 39, Anaxagoras bei Plat. Hipp. maj. p. 283 A und
Max. Tyr. Diss. XXII. 1 mil Menage ad Diogen. L. II. 6 ; insbesondere aber Hera-
klits >Veigcrung den Ephesiern Gesetze zu geben bei Diog. L. IX

XIV
p. 642 den Romern bei ihrer Gesetzgebung bebulflich gewesen sein soli; vgl.

Klotz latein. Liter. Gesch. B. I, S. 331 fgg.

H2
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in den dortigen Colonien begegnet, wie die Naraen des Archias in Knifes ™),
des Aristides in Keos i?7)j des Pliidon und Prometheus in Kvme *«), j„ selbft
des Rheginers Androdamas in den chalkidischen Sladten der thrakisdien Kiiste
der naeh Aristoteles iiber Blutreeht und Erbtochter Bestinnmingen gelroffen
halt© 1793

}
ermangelt fiir uns jeder naheren historischen Bestiiiimthcit, hoch-

stens mit Ausnahme des Mantineers Demonax in Kyrene, der urn's Jahr 550
v. Chr. G. die dortige Monnrchie in eine sehr gemassigte Demokratie
stnltete wo) imd dadurch auch dem oben angedeulelen Chorakler einer ^
nnsehten Gesetzgebung, wie jene Zeit sie suchte, vollig entsprach.

Ganz besonders aber pragt sich dieses in der Geschichte der athenisehen
Gesetzgebung aus, die auch in dieser Hinsicht, wie die gauze Entwickelun ffs-
gesehiehte des athenisehen Stents, als der normalste Tvpus und Inbegriff aller
Entwickelungsmomente betraehtet werden kann, die bei der griechischen Ge-
setzgebung uberhaupt in Ansehlag kommen, und die dessbalb aueh hier in ih-
ran Grundzugen etwas naher verfolgt werden muss. Ihr erster geschichtlicher
Vertreter 1st bekanntlich Drakon urn's J. 624, von welchem aber Aristoteles
sagt dass er seine Gesetze nur far die bestehende Staatsverfassung gegeben
HaDe

},
und der folglich nicbt eigentlieh als politischer Reformator gelten

m\ ItlTpn °' P ' 9" 7
'
vvenn anders dic Lesart richti^ ist

wu?p. 71/'
°' ^ AQlOT€id^ in*t«**m yvvaixuv evxoofuag: vgl. Sclinoide-

m)
tloL

l

)l*
dd°1V

"*?* d6*lfl0S nUi00t t"*4*™ ** ™xns ;as, V6fl0v *&
Z^^r^y^^^' "W*** ***«> ** ******

XaX-„r --•» ~« ^w*vs> ov negi re to.
ihov ye ovdhv avrov UyHV iyoi t<s «V.

f ! f'P
'1
';

mit ^ige Hist. Cyrenes p. 167 fgg.
'
V

181 Anstot. Poitic II Q Q- \«' *> > .

nXvv r vuL '

v > -
" *ote popoie oMiv «W Su v.al ftveias a^ov,

Aelian. V. H. VIII.

!„r» C
',

"e MyS 'Cr
- S

-
M leSe"> tes Drak«'« Gesetze L Ge-

onne alle Begnffsverschiedenheit nur der schon oben Nole 1 4 envahnie aller-
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kann
;

so charakteristisch gleichwohl audi seine Thatigkeit bei adherer Betrach-

tung fur das Bedtirfniss ist, axis welchem in jener Zeit die Erscheinung; schrii't-

lieher Gesetzgebungen tiberhaupt hervorging 182
). Ein Theil des Volks be-

herrschte das Gauze nach ungeschriebenen Rechlen; die Walil der Beamlen

aus seiner Milte legte die Auslegung und Anwendung dieser ganz in Seine

Hande; die gedriickte Mehrbeit verlanyte — nichl elvva Theilnahrae an der

obersten Gewalt, wozu sie sich selbst noch nicht fahig wusste, Bondcrit nur

schriftliche Geselze. urn in jedem Falle zu wisscn, woran sie wttre; dieseg

(I lusher nur in ein

zelnen Fallen das Volk darniedergehalten haltc, durch slebeiide Salzunaen zu

beiiigen — das ist der Sehliissei zu der beriicliliglen Strenge der drakoni-

schen Gesetzgebung 183
), die man sehr Unreclit gethan hat mil spateren Leh-

ren der stoischen Philosophic zu vergleichen, die sich nur auf das moralischc,
-

nicht auf das jurislische Verhaltniss der \ ergehen bezogen 184
). Ibrigens stelit

darum auch Drakon keineswegs vereinzelt da: dass seine Gesetze liber Todt-

schlag nur schriftliche Fixirung uralter Briiuche waren, geht schon daraus hervor,

dass sie auch nach Abschaffung der iibrigen forlwidirend in Kraft verblie-

ben 135
); und selbst was diese betrilft, so lassen sie sich doch zulelzt nur

thiimliehe Ausdruck, dessen sich darum auch Solon von den seinigen bedieneu

konnte, vol. Pint. V. Solon, c. 3 und Menage ad Diof. L. I. 53.

182) VgL m. Quaestt. de jure et auctor. magistr. p. 61 oiler Staatsalth. §. 103 undButt-

ner die Hetarien in Athen S. 6.
O rt

183) Plut. V. Solon, c. 17: fttd ydg oXlyov dtiv anaoiv woioto roeg a/taoiavovat

gyfiia ddvatog , wgte %a\ tovg dgyiag uXovtug dnodvijoxetv (s. jedoch Note

187) uul tovg Aayava xlttyavTug xul onojyav 6/totwg xo).a^ea&ai to/c Uqoov-

).oig xccl uvduorfovoig* foo \rjtddr
t
g voxeoov tvdoKtft^oev iiftmw, oti t)i ui'jtu-

toq ov did fiiXavog tovg vofiovg 6 Aodxwv k'yQurVev: vgl. GelL N. Att. \I. 18,

Alciphr. Epist. III. 40, Tzetz. Chiliad. V. 5
;
und insbes. noch Aristot. Rhetor. II.

23. 29: on ovh dv&oomov oi vo/toi % dXXd dgdxoviog.

184) Vgl. D. F. Janus de Dracone legislature Athenicnsium, Tips. 1707. 4, p. 14 und

Gundlingiana H. XXXIX, S. 326 fgg. Xoch St. John Hellenes B. Ill, S 96 nennt
'

ihn the most Utopian and savage of legislators!

185) Aelian. V. Hist. VIII. 10: /tioporg <fi i(pvXa£tt¥ rovg (povtxovg avroi : vgl. De-

mosth. Lept. §. 158 und Aristocr. §. 51, Piiusan. VI. 11; 2 und IX. 36. 4, und

m. Staatsalterth. §.104 mit Jo. Died, de Riemerus Spec, ad Demosth. Aristocr. p.

18 fgg. und Schelling de Solon, legg. p. 61 fgg.

«*
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als eine ortlich gefiirbte Wiederholung des namlichen IVincips belrachten, d<

uns auch in der grossgriechischen Gesetzgebung begegnet, wo Zuleukos eigener

Name sogar fur blutige Harte eben so sprichwortlich wie Drakon geworden

war 186
J. Man glaubte eben die demokratischen Regungen, die dem bestc-

henden Staatsgedanken Gefahr droheten, dadurch zu hemmeii, dass man mit-

telst des geschriebenen Gesetzes selbst noch tiefer in die individuelle Freiheil

eingriff, ja einschnitt, als es unter dem Reiche des Herkommens der Fall ge-

wesen war, wogegen die Anspriiche der letzteren durch den buchstablichen

Charakter abgefunden wurden, mit welchem dasselbe Gesetz der Beamtenwil-

kiir wehrte und eine Controle des Richteramtes moglich machte; und im Gan-

zen werden wir dieser Richtung auch Drakon um so mehr beiziihlen diirfen.

als dock auch noch andere als todandrohende Bestimmungen von ihm bekannt

sind 187
) und die von ihm begrundeten Ephetengerichte sowohl ihrem Namen

als bestiramter Angabe der Alten nach urspriinglich als eine Appellationsinstanz

gegen die Archonten betrachtet werden miissen 188\ Aber was unter dem

186) Zenob. IV. 10: ZaXevxov vo/iog int rwv ccnoro/ntov ZdXevxog vug A
tolg ETitgerpvgiotg ivuotsqov £

33. oder Aelian. V. Hist. H. 37.

vgl. nur das Gesetz bei Athen. X.

187) Selbst die Strafe der dgyiu , welehe Plutarch ihn mit dem Tode bedrohen lasst,

war nach Pollux VIII. 42 vielmehr dttjuice: eine Geldbusse erwahnt ders. IX. 61:

xut n%v xav tolg Aguxovzog vofioig iariv dnoxiveiv tixoad/Sotov : und die

Stelle , welehe ihm Aeschines adv. Timarch. §, 6 , Lucian de calumn. c. 8, Max.
Tyr. IX. 5 neben Solon anweisen, beurkundet kein so fluchbelastetes Andenken,
als man es obigen Ausserungen nach voraussetzen sollte.

188j Poll. VIII. 125: doxovoi 3k tovo/tuo&ai, oti ngotegov rov fiaoiXewg tovg eii

uxovoita (pov<a xgivofiivovg i^tu^ovtog 6 Jgdxiav nugidiaxe tolg iffhatg lijv

xgiotv irftot/iov dno tov paatXimg noiovjuevog, eine sicher aus Aristoteles ge-
schopfte Nachricht, die unbegreiflicherweise noch immer (vgl. m. Staatsalterth. §.

102, Not. 13 und neuerdings Weber ad Demosth. Aristocr. p. 269 und Droysen
in Schmidts Zeitschr. f. Geschichte B. VIII, S. 332) von vielen Gelehrten in Zwei-
fel gezogen wird. Dass die neun Archonten , folglich auch der {SceotXevg , ur-
spriinglich xvgioi fjoav ngre Tag Sixag avioteXeig noieia&ai , lehren Bekkers
Anecdd. p. 449 ausdrucklich ; avToreXeig aber sind nach Hesychios dtp J>v /uij

i'ottv itptivai: finden wir also von Drakon eingesetzt ein Gericht iiber dem /?«-
oiXevg, dessen Namen von iytivat abgeleitet ist, so wird dieses doch wohl als

Appellationsgericht gelten mussen; und was die active Form bei passiver Bedeu-
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Schutze einer gemischten Verfassung, wie sie in j<

durchgehends herrschte, heilsnme Wirkungen fiir die

ben mochte, ward in der attischen Aristokratie einei

West

autochtlionischen, folglich

ebenbiirtigen Volksmenge gegeniiber zu einem Drucke, den diese urn so we-
niger ruhig dulden konnte, als Handel und Industrie in ihrer eigenen Mitte

Keichthiimer gehiiuft hatten, welchen keine Timokralie wie in Gros

land die Theilnalnne an

-

anbahnte

auch noch ein Aufstand der niederen Volksclasse unterKylon misslang, so diente

doch auch diese Vereitelmig demokratischer Eigenmacht nnr dazu, der unaus-

bleiblichen Demokratie gerade in Athen durch die solonische Verrassung ein

grundgesetzliches Fundament zu verschaden. Denn ghieklicher als alio ubrigen

griechischen Staaten fiel

wiekelungsk

bediirfnissen

in Folge aller politischen Ent-

eim
;

als bis es eine den Zeit-

ebung erhalten hatte, welcher

die pisistratische Zwingherrschafl nur als Sehirm fiir die Periode ihrer politi-

schen Unmundigkeit diente: andererseits aber lag in den solonischen Gesetzen

selbst noch ein ungleich grosserer Keiin politischen Fortschritts , als dieselben

bei ihrer Entstehung an der Stirne trugen; und so grossen Missbrauch das

alhenische Volk auch spater hin und wieder von seiner Miindigkeit machle,

so wirkte doch der Geist der Miissigung und Besonnenheit, den Solon seinem

Pacificationsacte aufgep '), selbst noch iiber die Dauer
der ausserlichen Einrichtungen hinaus, in welchen dieser Geist zunachst ins

Leben getreten war. Ankniipfend an die gegebenen Elemente halte Solon

i'reilich auch zunachst nur eine Mischung des timokralischen Princips mit dem
demokratischen beabsichtigt, welcher der Areopag als oberste sittliche Machl

zur Stiitze dienen sollte ^oy
t
m(jem er aDer dabei dem Volke in seiner Ge-

tung betrifft, so wiederholt sich diese bei vieten anderen Wortern, wie tpfiujfje,

ivdvttjg, OTatiiQ, ngaxrJQ, uaftailfo* *a&6TrJQ, ftatJQ, iXuit;g, so dass auch die

sprachliche Berechtigung jener Etymologie ganz gesichert erscheint.

189)Plut. V. Solon, c. 14: diaWamqg 6/iov xui vo/uo&hyc: vgl. iiber den vcrtrags-

massigen Charakter, den er demselbcn beilegte. c. 5 und im Atlgemeinen Wachs-
muth B. I, S. 470 fgg. und Droysen in Schmidts Zeitsdu*. B. VIII, S. 387 fgg.

190 Plut. ibid. c. 18. 19: fovteoov de ZoXwv Tag ftiv ttgydg dnuoag , oigneo four.
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sammthcit die hochste juristische 3Iacbt als Richlergew all iiberlrug, bekleidele

er dasselbe nach griechischen Begriffen bereits mil der Souveruiiiilitt, die eben

in jener Ge^valt ihren friihesten Sitz hatte 191
); und so sclmell es sich daher

auch nach seiner Emancipation dnrch Klisthenes 192
) mid der Bewalii'img der

Perserkriege der Beschrankun Solon diese seine M
geben hatte, entledigte 193

}, so vergass es doch darum auch spater dessen,

der ihm
7
wie Theseus durch die Vereinignng zu einer Stadtgemeinde, so Solon

durch die Verantwortlichkeit der Beamlen, den ersten Weg zu seiner Herr-

schaft gebahnt hatte, um so weniger, als es diesein ausserdem zugleich in biir

gerlicher und geselliger Hinsicht den Verein von staatsklugen und praktischen

Satzungen verdankte, die Athen auch fiir eigentliche Rechtspilege zum fort-

geschrittensten Staate Griechenlands machten l94
}. Dass viele der solonischen

Gesetze gleich den vorhergehenden auch nur die Bedeutung hatten, altes und

gemeingriechisches Herkommen im Buchstaben zu fixiren oder bestinimten For-

men seiner Staatsverfassung anzupassen, liisst sich erwarten; daneben aber

darf ihm gewiss auch manche Einrichtung als neu beigelegt werden, die das

gesteigerle Culturbedurfniss einer vielgestaltigen Gegenwart verbunden mit den

wots svnoQoig xaraXmelv fiovXofisvog, zrjv cF aXXyv /iti^ai noliTuav, Jjg 6
8r

t
f,iog ov tt£Ttt%€v . ... J*j dh oguiv %ov druitov oidovvtu xtu dgaovvofievov

<tfi twv %Qmv drpiou, devtegav ngogxarlvei/ts fiovXijv .... <zt]v $ dvco fiov-
Xyv Inioxonov ndvxiav teal yvXuxa tow vo/timv ixudtoeiv , olojtievog ini dval

ftovXulg wgneg dyxvoatc opuovaav tittov ipoccXco %r\v m\Xiv Mamnftni *t*l t,r7X-

£

alterth. §. 109; auch Hiillmann griech. Denkwurdigkeiten, Bonn 1840. 8, S. 3 fgg.

191) Aristot. Politic. II. 9. 2: i<m$ Sh ^6Xwv exelva fihv vnagyovTcc ngozegov ov
xavuXvoat . .

.
rov dh dq/uov xaraoTijaai rd dixaoTrouz xutaoxrjoag ix nccntov

• 1 t « ft u mm * * •

. . . BTiai yug tuvi

tig vyv vvv dy/ioxgariuv xareoTqoav.
=

192} Klisthenes unter den Gesetzgebern bei Cic. Rep. II. 1, vgl. Mix. Tyr. Diss. IX.

5, Themist. Orat. XXIII, p. 348 Dind. und im Allg. Staatsalterth. §.111 mit Droy-
sen a. a. 0. S. 396 fgg.

193) Aristot. R 9. 3: *a \ %r
t
v ,dv iv 'Agsico nuyia (tovXrjv *Etpialilje ixSXovos xal

UeQiKlrg, id dh dtxccoTtjoia /iuo&orpoQa xaxiox^ae IlsQixXiJQ . . . yctiveo&ai
d ov xavd zjv 26Xuvoq yzvio&cu toivo nQoaigsoir, dXXd /ttdXXov uno ovumto-
ftCCTOS-

194} Wachsmuth B. I
7

S. 448 fgg.
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vielgestaltigen Gegenwart verbunden mit den durch ilm selbst zu politischer

Berechtigung erhobenen Anspriichen dcr personlichen Freiheit erfahrui

forderten 195
); und so wenig auch darum das sittliche Element verschwand,

das keiner achten griechiscben Gesetzgebung fehlcn durfte, so wobnte der

seinigen ziigleich cine Geschmeidigkeit und Anschmiegung an die mannichfal-

o en Anfordeningen des Lebens bei, die ihren specifis< hen Voraug vol

ubrigen ausmacbt 196
). Desshalb scheinen audi die oligarchischen It

^ y d mokratische Verfassung den soloniscluMi (1

cben nicht feindselig entgegengetreten zu sein; die Dreissig srlbst iiblen ihre

angemasste Gevvalt nur unler dem Vorwande aus, die angeslaminle Geselzge-

bung wieder in ungescbwacbte Kraft treten zu lassen 197
}, und als die thra-

sybulisehe Amneslie alle Parteien zu erneuerlcr Einlrachl ver-< Imiolz, war die

195)Eine genauere Wiirdigung der solonisehen Rcehtsbcstimmungen, wic sie thetls

Plutarch c. 20—25 und nach diesem Hearsing (Hafn. 1632. 4), llieils neuerding

aus den attischen Rednern Schelling (Berlin 1>42. 8) zusammmgestellt hat, wttrde

hier allerdings zu weit fiihren ; doch muge wenigstens auf cine aufmcrksam ge-

machl scin, die Plutarch c. 21 ausdriicklich mit fruherem Rechte in Gegensatz

stellt: tvdoxl/n^oa dh xav tw negi dia&t/xi'jv vofior ngoregor ydq ovx il^v,

uXXd iv ?oj yivti %ov Tedv?;x6tog i'det xd
%{>*',

ft&T(* *«' to* olxnv xaxa/tfrav

6 d' if) fiovXexal xig inngeipag, ti f*y nuidtg elev aviw, dovvtu xd uvxoi
9

» / * *

yiXuv xe ovyytvtiug ixi/tir;o€ ftdXXov xai ydgiv uvdyxr;g , xui xu ygrjiaxu

xxrjtaxu xu)v tyovTwr inoiroe: vgl. Cans Erbrccht B. I, S. 409 und Hullmann

griech. Denkwurd. S. 25, der mit Beziebung mil' die von Aristot. Politic. II. 4. 4

erwahnte o/taXoxyg ttjg ovoiug auch die Auiliebung der Majoratsrechte damit ver-

bindet; auch Droysen a. a. 0. S. 296.

196) Demosth. adv. Androt. §. 25: oxi xovg voftovg 6 xidug xovxovg SoXwv xui xwy

aXXmp xovg iroXXovg . ... ovy M edo>xt igonio Titoi xuiv d8ixt]fidtm> t xuaxiav

la/ifiuvtiv dtxi;p wotg fiuv/.o/ievoig negl xd)V dtiixovvxmv a).) a noXXayiog x.t.A.

Spater freilich macht Plutarch c. 18 vielleicht eben d< ttbalb seinen Gesetzen doa-

tfHuv zum Vorwurfe, wodunh die Gevvalt der Gerichte vermchrt WOfden sei;

aber diese selbst hangt wieder aufs Engste mit seiner Ansicht von der Fortbil-

dung der Gesetze zusammen ; s. unten Note 240 f(ig.

197)Xenoph. Hellen. II. 3. 2: i'do^e rw dijm rgidkovta ardgag D-tod-ai, oi tovg

TiaTQiovg vo/itove avyygdtyovGi, xa&* ovg noXnevoovoi: vgl. Staatsalterth. $.168,

Not. 6; obgleich uber Kritias anders Dio Chrysost. Or. WI, p. 270: ovx<>vv dixuiwg

'A&tjraioi vofio&iitjv aiior (IXovio ini ye tw /tuvayQuipai roig nuXatovg

voitovg, 6g ovdiva uvtwv kumv.

Histor.-Phil. Classe IV. I
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Riickkelir zu Solons Ordnung eine der wesentlichsten Grundlagen des verjiing-

ten Staalslebens 198
), bis erst Demetrios von Phaieron 199

), wie es scheint,

nicht bloss dem politischen, sondern audi dem biirgerlichen Principe seiner Ver-

iassung in sofern entgegentrat, als er selbst im gemeinen Leben Beschrankun-

gen einfiihrte 200
J, die der alteren Gesetzgebung fremd waren, mag anch ihre

Fortdaner immerhin fur ihre Zeitgemassheit zeugen.

Mit diesem Schiiler des Aristoteles stehen wir iibrigens bereits in dem dritten

Zeitraume der griechischen Gesetzgebung, wo allerdings der Einfluss der Zeit-

philosophie tiberwiegt und keine Biirgschaft mehr leistet, dass die einzelnen

Bestimmungen noch aus dem lebendigen Bediirfnisse und nicht zunachst aus den

abstracten Theorien hervorgehn, so wenig darum audi die letzteren gerade

als unpraktisch bezeichnet sein sollen. Die aristotelische Schule wenigstens

durfte ihrer iibrigen Haltung nach der letztere Vorwurf kaum treffen: und wie

Aristoteles selbst Ordner seiner Vaterstadt Sta

auch in staatsmannischer Hinsicht verdienten Ruhm genoss 201
), so wer

198) Vgl. das Psephisma des Tisamenos bei Andoc. de mystcr. §. 83 und mehr bei

Scheibe d. oligarch. Umsvtilzung zu Athen S. 150 fgg., namentlich auch uber die

daraalige Gesetzcommission, zu welcher er ausser Nikomachos (s. Note 107) mit

Wahrscheinlichkeit auch den von Isocr. adv. Callim. §. 11 freilich zunachst at

Gesetzfalscher erwahnten Xenotiraos rechnet; und wozu mogliclierweise auch der
bei Pseudoplutarch Vitt. orat. p. 837 genannte Zuhorer des Isokrates AJxgttog 6

vo/io&exf;aas 'Ao-yvaioig gehort haben konnte, da in spaterer Zeit, welcher ihn

allerdings die grossere chronologische Wahrscheinlichkeit zuweisen wiirde, zu per-

sonlicher Gesetzgebung in Athen kaum Raum ist.

199)SyncelI. Chronic, p. 273: A v/IVtoiov tqItov vo/to&hov 'Aftpra/W, vgl. Cic.

Republ. II. 1
:
postremo exsanguem jam et jacentem doctus vir Phalereus susten-

tamt Demetrius, und mehr bei Ostermann de Demetrii Phalerei vita spec. I, Hers-
feld 1847. 4, p. 39 fgg.

200) Ygl. Bockh in Abhh. d. Berl. Akad. 1831, S. 24—27, namentlich uber die eilf vo-
fAO(pv/.uaes bei Poll. VIII. 101, die mit den fruheren sieben des Ephialtes nicht

verwechselt werden durfen, (vgl. Staatsalterth. §.129, Not. 16 und Meier vor dem
Hall. Lectionskataloge 1844, p. 26), ferner uber die yvvaiKovouoi und andere
Maassregeln gegen den Luxus, worauf auch Ath. XII. 60 anspielt': 6 volg aXXotg
nfrifuvos faofiovg A^ft^Qtog Hal tovg fiiovg twcov: s. Cicero Legg. II. 26
und III. 6.

201) Plutarch, adv. Colotem c. 22. Gehort dazu auch der r6Mog Ziayetonow Aelian.
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den wir audi seinen andern Schiiler Mnason von Phokis am so nnbedenklicher

hierher ziehen, als derselbe an der Stelle, woraof sein Plalz tutor den ^rie-

chischen Gesetziiebern beruht, jedenfnlls in ganz aehlun^s^ rlher Nachb;u-

schaft erscheint 202
). Doch blent eben daselbst anch der Knidier Eudoxo-

den seine uissenschaflliche Tlialii>keit als Malheniatiker nicht abliielt, sei es

seiner Vatersladt 203
) oder den Milesierri als Gesatageber zu diencn; Ahnli-

ehes gilt von Archylas von Tarent 204
}7

der inn die ttamliche Zeit den pytha-

treiseben Einfluss in Grossoriecbenland mil irrossein Erfolsre erneuerte: und-

wie jrross die politische Bedeutong war, die auch diese Richlung gerade in

der Ubergangszeit von der uriechischcn Freiheit zu der macedonischen llerr*

schaft erlangt hattej zeigeu die wiederholten Einladungen, die scbon Plato zu

einer ahnlichen Wirksamkeit nach verschiedenen Gegenden erhielt 205
). Er

selbst lehnle sie tfwar alJe mil Ausnahme der bekminten nach Syrakus 206
)

ab, wo es sich ohnehin nicht sowohl am eine Gesetzgebung als um die Bil-

dung des jiingen Dionys zu deni philosophischen Heirscherideale handelte, wor-

aus nach seiner Ansicht die beste Verfassung nit den enlsprechenden Geselzen

V. Histor. III. 46: o ni
t
xnif&ov, fit} Xa/tftar*, so li

den ethischen Charakter dieser Geselzcrebuniz schliessen.»"-"""-?

202) Theodoret. 1. c.T. IV, p.!)27. Als Schiiler des Aristoleles erselieint cr bei Athcn. VI

86 und Aelian. V. Hist. HI. 19
;
wo die falsche Lesart <Pwxutvg Richter (bei Harles

ad Fabric. T.II
; p. 32) nicht hatte bestimmen dftrfeo ihn nach Phokaa zu versetzen

vgl. zum l beriluss auch Aristot. Politic. V. 3. 4 : xul iv ^ojxivoiv i£ imxXrnov

OTuottog yevofiivfje negi Wvuoiuv iqv Wir.aiovoQ nuriou xui VvdvxQaii] %iv
9

Qvo/(uq%qv , r; otdotg uvt?; ugyrj %ov Ugov noXifiov xuifoiT; voig <Pwxtvot.

203) So Plutarch adv. Colotem c. 32: Evdolog toiq Kvtdiotg , vrihreod Theodoret die

Milesier nennt; vgl. Richter p. ttn und Menage ad Diogen. L. p. 390.

204) Aelian. V. Hist. III. 17; vgl. Plutarch reip. pracc. c. 28, Diog. L Mil. 79 und m.

Gesch. d. plat. Philos. B. I, S. 60.

205) Diog. L III. 23: </ ni dh HafifflXfj I? tm nifif%%f xai ttxootoj imp vno/tvrud-

tq)v , wq *Aoxddeg xui Qrfiuioi y\tydXr
4
v noXtv oixt^ovreg nagixuXovr mvtop

rofto&iirv , 6 dh /ludwv i'oov tytiv ovOiXornxg ovx 4no(mr&/]: vgl. Aelian

V. Hist. H. 42 und ein zweites B< ispiel das. XII. 20: tig tooovjop dh hqu Kv-

gtjvuioi tQvepfjg i*cix€t).ar , ugvs WXdtowa nccQwdXovv , iva uvioig yivyxui

pofiO&ijt;g
9

'tor dh dna&woui paot did %r
t
v it dQ/jg gadv/tiav cwtcu*': auch

Plutarch ad princ. inerud. c. 1 und V. Luculli c. 2.

206) Vgl. m. Gesch. d. platon. Phiios. B. I, S. 64.

12
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Y selbst hervorgehn sollte 207); inzwischen soil er doch

ler nach verschiedenen Orten als Gesetzgeber empfohlen haben, worunter mis

namentlich Phormion fiir Elis, Menedemos fiir Pyrrlia, Aristonymos fiir Arka-

dien bezeichnet werden 208
). Die Frage bleibt nur , in wie weit dicse Ge-

setzgebungen die Probe der Zeit ausbielten; und hier muss es allerdings auf-

fallen, nicht allein in dem arkadischen Tegea vier andere Gesetzgeber von

unbekannter Lebenszeit 209
), sondern audi gerade in Megalopolis, woran, wenn

von Arkadien sclileehthin die Rede ist, zuniicbst gedacht werden muss, fast

leichzeilig mit Plato den Dichter Kerkidas 2l0) und spater nach Beendigung

des kleomenischen Kriegs den durch Antigonos von Macedonien dahin gesand-

o

ten Peripatetiker Prytanis 2l1
) in gleicher Eigenschaft thatig zu sehn; doch

beweist auch dieser jedenfalls fiir die Theilnahnie der Philosophic an der Ge-

setzgebung dieser Zeit, und so werden wir diese wenigstens mittelbar auch

da voraussetzen diirfen, wo, wie in den oben bereits erwahnten Erneuerun-

IV
W

tov T<p (jpQoveip Hml cwffQovtiv r] ^eytGtrj dvpa/ttig iv dv&gamo) avfiniaj;, tote

nohtelccg f^fi agic7?;g hui voftwv rdip Totovtwv (fvetai yivecig x.t.X.

208) Plutarch, adv. Colotem c. 32: IHatwv dh toiv italgmv i£mniin§tUv *Aqk«<h

ftev Agioitovv/tov diccxoo/urjoovta tr
t
v noXiteiav, 'HXeiotg dh <Pogjttitova, Me-

pidrrftov dh Uvggaioig: vgl. reip. praec. c. 10, wo Phormion mit Ephialtes als

flovXyv inay&ij xai 6Xtyag%iKr]p xoXovoug zusammengestellt wird, und iiber Me-
nedemos Cyrill. adv. Julian. VI, p. 208, woraus hervorgeht, dass er selbst aus

Pyrrha war und folglich nicht, wie Reiske gethan hat, mit seinem Namensver-
wandten aus Eretria verwechselt werden darf.

/
VIII 48: otrjXaig dh inaigyao/tivoi tij fthv ^Avt((fdvr

t
g tort hui KgoJaog

hui Tvgwvidag te %al Ilygiag , oi vo/tovg Teyedtaig di/tevoi ttftug net) i£

rode
»

nag avtojp eyovat

210) Eustath. Iliad. II, p. 263: vbfiovg xivhg tli&epto anootofiatl^sip tovg nctidevo-

Kegxidag (so Perizon. ad Aelian. V.

gr. rrj nct-

tgidi : vgl. Steph. Byz. s. v. Meyulrj noXig und Ptolem. Hephast. bei Phot. Bibl.

CXC, p. 151 Bekk. mit Meineke Anal. Alex. p. 386

Ug
tu>v

intcfavdip itvdgtuv in toy negtndtov xal tavtrfi vijg cclgioewg: vgl- iiber dor
tige Zustande auch C. W. Nitzsch Polybius S. 123.
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gen der syrakusischen Gesetzgebung, kcin bestimnrtes Zcugniss dafiir voriiegt.

Nur eine muthwillige Umwiilzung wie die der Aetolier Skopas mid Dorima-

chos urn's Jnhr 207 kann davon eine Ausnahme machen, von der es scheint

dass sie durch rein selbslsiichtige Riicksichlen geleilet die Zukmifl des ffemei-

nen Wesens auf eine aucli fiir Niehtphilosopli

hatte 212
); eine Griinze fiir diesen Zeitrnum al

nllerdings Einrichtungen, wie siePokhios in den

lmndes 213
) oder gar ein romiseher Machthaber wie LqcoHqs in Kyrane 21 *)

Irafen, weiter debts voraussetzen lassen, als dass sie dem praktiechen Sinne

entsprachen, der die Homer oberhaupt mid zmnal vor den Griechen dieses

Zeitramns auszeichnet. Damit hat jedoeb uberbaupt die Entwickehug grierhi-

scher Gesetzgebung ihre Endschafl erreicht, and es bleibt fiir unsere Anfgabe

anstossige Art hintangesetzt

gil>( erst die Konierzeit, WO
tdlen des aufeeUislen Achiier-

nur noch der eine Punct zn erledigen, ob und wie diese Gesclzgebungen selbst

fur ihre Fortbildung gesorgt and welclien Einfluss sie den herrschenden Staats-© &^"""*fo

gewalten auf diese eingeraumt, mit andern Worten, in welche Ilande sie die

gesetzgebende Gewalt gelegt haben mid welche Stellung diese lelzlere uberall

in dem griechischen Staatsorganisinns einnahm? Fulgen wir Arisloteles, so

nnterliegt es allerdings keinem Zweifel, dass die Nolhwendigkeit und Rathsam-

keil zeitweiliger Anderung bestehender Gesctze der damaligen Zeit im Ganzen

zu bewusster Anerkenmmg gediehen war 215
}; wenn war aber gleichvvohl sehn,

212) Polyb. XIII. 1: ouoi AfotoXoi did %e %r
k
v ovviyaiav imp TioXtjtwv xal did tqp noXv-

liXnav voir fiiwv eXa&ov ov fiovov tcXXovg uXXa ual ocpug uviovg xattr/oeoi ye-

vq&ivieg 9 dioneQ oixeiwg diaxet/nevoi ngog xuivoro/iticcv %r
t
g oixtiug noXntiug

ei'XoPTo voftoygd^fovg Aogiftayov xal Zxonav, dewgovviegjovTovg ua%d tc rdg

ngoaigeoeig xivytixovg vndgyovzug xal xuvd jag ovoiag tvdetfe/uivovg tiQ noXXu

tup fitu)%tHtop ovvaXXayfiatmv : und gleich nachher: on 'AXiJ-urdgog 6 A/**-

Xog vofiodexovvtog Aooi/tdyov xal ~kojiu dvieXeys toig ygucpo/iivoig , in noX-

Xwv inideixvv/uevog on tiuq olg i'tfv %6 fftnov tovto, ovdinote xattXr^a 7106-

T€QOV rj /iuyuXoig xuxoig negtfiaXtip tovg anal avtui yor^oa/tivovg' dioneg

r
4
liov fiy ftovov TiQog 16 nagov dnoftXtneiv , d xov<fio&t]oov%ui iwp iveoioj-

%(»v ovvaXXay/adnov, dXXa xal ngog to fiiXXov x.t.X.

213) Paus. VIII. 30. 4: 'EXXqpiov dh onooai niXng ie Ayaixov avvniXovv nugd

'Poi/ia/wv tvgavio UoXvfitov orpioi noXtruag tc xuiaoit;ouo&at xut ro/iovg

dtivat.

1 1 4) Plut. V. Lucull. c. 2.

215) Politic. II. 5. 10

—

14: dnogovat yuQ rtveg, nozegov (iXafitgov rj avnrjioov toig



70 KARL FRIEDRICH HERMANN

dariiber g schien, so ist es urn

so bemerkensw erther, dass er selbst noch keine eigenthiimliche Gewalt fiir diesen

Zweck im Staate annimmt, sondern denselben lediglich unter den Attribulio-

nen derjenigen, welche er den deliberirenden Theil nennt, mitbegreift 216
);

nnd fiir die iilteren Zeiten, aus welchen Aristoteles seine ganze politische

Theorie abgezogen hat, ist dieser Mangel vollends charakteristisch und muss

bei naherer Betrachtung, yerbunden mit den thatsachlichen Nachricbten iiber

die dessfallsigen Grundsatze friiherer Gesetzgeber selbst, auf ganz andere Er-

gebnisse fiihren, als wir sie uns gemeinhin aus romischen Beispielen angeeig-

net bahen.

Einer der wesentlichsten Unterscbiede namlich, der aus dem schon oben

heriihrteu Gegensatze des griechischen und romischen Staatsprincips hervor-

gekt, ist der, dass in Rom das Gesetz die Existenz der Burger als Rechts-

personen voraussetzt, in Griechenland aber alle Rechtspersonlichkeit, die man

dem Einzelnen beilegen kann, vielmehr von dem Gesetze selbst ausgeht, das

als die moralische Lebensbedingung eines jeden Burgers erscheint, und wah-
rend es folglich in Rom nur der Ubereinstimmung der Einzelnen bedarf, um
sich in einem andern Gesetze gleichsam ein neues Obdach zu geben, miissen

diese in Griechenland die hoehste Vorsicht anwenden, um durch ahnlicbe An-
derungen nicbt den Boden, auf welchem sie stehen, unter den Fiissen zu ver-

lieren. In Rom konnen Gesetze kommen und verschwinden, ohne dass die

iibrigen wesentlich davon beriihrt werden; in Griechenland bangen alle wenig-

stens ihrem sittlicben Grunde nach so eng zusammen, dass jede Anderung eines

noXeat to
fi

Itnv uv fiiXatov eh'ut to xivtlv . . . tovg yccg ugiaiovg vhfiovg Xiav vcnXovg

P*tf

J
at dh nQu&ig Tiigt twv xu&' ixaotov eiotv ix fihv ovv tovimv <paveqov , oxi
xivr

t
i(ot xai nvhg xai note rear vojutov eioi: vgl. Rhetor. 11.23. 23: olop *Av-

fyoxXijg HXeyzv 6 Ut**vt xwiryoqdv toi vouov, inet idogi
novtr diovTcci ol vo^oi vo/tiov %ov dioo&owovzog x.r.X.

V

IV II. 1: nvQiav ii ion to fiovXt-vofisvov negl noUftov uu\ etQt-vr^
ovfifwyjits *ai dtalvQtmc, *«* ntQt vopmv *al negl &avd%ov **l tfvyijg

nai %wv tv&vviuv.

Mat
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einzelnen die Herrschaft aller in Frage zu stellen droht 21 Q; und gleiehwie

desshalb hier auch jedes neue Regierungsprincip eine vollige Umgestaltung des

ganzen Rechtszustandes mit sich bringt 21*\ wahrend dort die entschiedensten

« namlichen Formen vor sich <rehn, so scheint

in Griechenland auch jede sonstige Modification des Rechtszustandes oder der

offentlichen Sitten das Staatsprincip selbst zu gefahrden und der Willkur preis-

zugeben, ausser welcher der Grieche der friilieren Zeit auch fiir die geringste

Abweichung vora Bestehenden keinen Grand kennt. Eine bcrathende. eine

verwaltende , eine richtende Gewalt flosst ihm keine Besorgniss ein, weil alie

unter dera Gesetze stehn, das ihm die Stelle einer leitenden Idee vertritt und

folglich ohne Weiteres zur Wiirdigung des concreten Falles iiberzugehn er-

laubt 219
}; eine gesetzgebende Gewalt aber wiirde die Idee selbst in Men-

schenhand legen 220) und fur dasjenige, was die ganze Zukunft und die Exi-

stenz einer Nation selbst hedingen soil, keinen andern Maassstab als den der

concreten Gegenwart zu bieten scheinen, der dann selbst wieder von so vie-

len Zufiilligkeiten abhinge; und wenn folglich auch ausserordentliche Umstiindc,

wie wir gesehen haben, eine solche Maassregel herbeifuhren konnten, so wurde

diese doch eben hnmer auf eine Art ins Werk gesetzt, die nur den entschie-
I

denen Mangel einer ordenllichen Gesetzgebergewalt im griechischen Staate be-& ~~~- ~.

—

urkundet. Es wiederholt sich hier ganz die ahnliche Erscheinung, wie sie

uns in der Urgeschichte des griechischen Volkes begegnet: wie der Grieche

die Urvater seiner Stamme die Lander, welche diese bewohnten, ganz nach

* *

217; Hierokies bei Stob. Serm. XXXIX. 36: xuv r
t

naQafiatvciv tig avtovs y vtw~

yftovv (nr/£iQoirj, anovdij naorj uwXvetv %a\ ndvra rgonov iravjiova&ae

ov yaQ aya&ov inivyfev/ua noXti dt* drift!ag uyoftevoi ro/to$ xai %a *sa noo~

218) Plat Legg. IV, p. 711 C: ftrjeig r^idg nudhm £Ug &*%tw *a\ Qaov /u€tu-
'

. - v - « m m m * * * ttl

§
•If

219) Cicero On". II. 12: leges incentae, quae cum omnibus semper eadem voce loqne-

rentur. Das ist das xa&oXov, welches Aristoteles wiederholt an dem Gesetze

hervorhebt, Rhetor. L 13. 14, Eth. Nic. V. 10. 4, Politic. HI. 6. 13 u. s.w.

220) Plut. Apophth. Lace. p. 23 1: oti tovs voftovs imp dvdov,v, ov tovg uvdgae rior

vo
t
iw)v xvoiovg ehat dei : vgl. oben Note 63.



72 KARL FRIEDRICH HERMANN

Art der spiiteren Eroberer oder Colonisten in Besitz nehmen liess, gleiehwohl

aber fortwahrend bemiiht war, wirklichen Eroberungen oder Colonisationen

der geschiclitlichen Zeit durch Ankniipfung an mythische Besitznahmen einen

zu verleihen, so ftihrt er zwar einerseits die un-Schein der Rechtmiissigkeit zu verleihen, so

geschriebenen Rechte des unvordenklichen Herkommens nach Analo

lerer Zeit auf personliche Gesetzgeber zuriick, verlangt aber dao-eo-en auch

sp

von spiiteren Gesetzgebungen ganz dieselbe Unverbriichlichkeit , wie sie dem
fruheren Herkommen Jahrhunderte hindurch angehaftet hat; — und dieselbe

Fiction, wie sie die statistischen Volkseintheilungen des geschichtlichen Grie-
chenlands durch die Namen Phylen, Phratrien u. s. w. der blutsverwandschaft-

lichen und geschlechtlichen Gliederung des friihesten Gemeinwesens gleich

setzt, pragt auch der Gesetzgebung, welche binnen Menscheneedenken aus

zu

Menschenhand hervorgegangen ist, eine Heiligkeit auf, wie sie ira Grande
den ewigen Producten der unmittelbaren moralischen Natur des Volkes
kam. Wo aber das Gesetz seinem Begriffe nach als ewig, jede nothgedrun-
gene Anderung desselben als eine beklagenswerthe Ausnahme angesehen wurde,
da konnte begreiflicherweise auch von einer gesetzgebenden Gewalt im Staate

wie gesagt, das ganze bestehende Recht als ein
keine Rede sein, zuraal da

so compacler Verein angesehen ward, dass selbst eine blosse Zuthat fur sei-
nen Gesammtbesland die Bedeutung einer wirklichen Anderung annahm; und
wenn daher auch die stabilsten Verfassungen, wie die Iacedaraonische , sich
soldier im Laufe der Zeit nicht ganz entschlagen konnen, so kann dieses doch
immer nur auf dem Wege besonderer und ausserordentlicher Vereinbarung ge-
schehen, etwa wie wenn in einer Erbmonarchie das Erloschen der Dynastie
neue Vorkehrungen zur Wiederbesetzung des Thrones veranlasst, ohne dass
erne solche darum einer gesetzlichen und stehenden Wahlbehorde bedarf. Erst
nach und nach erzeugte die oftere Wiederkehr solcher Umstande und die zu-
nehmende Einsicht in die menschliche Entstehung der Gesetze selbst ein Be-
durfmss

,
auch diesen moglichen Fall in's Auge zu fassen und Vorkeluwen

fur denselben zu treffen, die jedoch selbst, weit entfernt eine neue Gesetzge-
bung zu erleichtern, nur darauf berechnet sind, das Unvermeidliche modichst

und selten zu machen ; und auch wo zu diesem Ende
Verfahren und eine Behdrde angeordnet wird, die

fey

iiber org
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Fortbildung des Rechts entscheiden soil, wird nicht etwa eine neue Gewalt
geschaffen und besondere Formen dafttr organisirt , sondern aus der Zahl der
bestehenden diejenige dazu ermachtigt, die bei dem herrschenden Rechte selbst

am meisten betheiligt, und der sittlichen Idee, von welcher alle Gesetz<rebimo~~""o
durchdrungen sein sollte, am naehsten verwandt zu sein schien. Mil welchen
personlichen Gefahren die Verfassung des Zaleukos und Charondas das Ein-
bringen eines Anderungsvorschlags umgeben hatte 221

f
ist bekannt und kann

nur als der juristische Ausdruck der sittUchen Antipathie betrachtet werden,
mit welcher das althellenische Princip eine solche Anderung uberall betrach-

tete; aber auch derjenige, der diesem Principe gegenuber zuerst das Recht

des Fortschritts anerkannte, Solon, dem eben deshalb der Spartaner Cliilon

sogar die Freundschaft aufgekiindigt haben soil 222
J , war weit entfernt sei

es der berathenden sei es der ausiibenden Gewalt ein solches Recht anzuver-

trauen, das jedenfalls nicht unter dem Eindrucke augenblicklicher Stimmungen

und Interessen geiibt werden durfte, sondern legte es bedeutungsvoll genug

in die Hande der richterlichen 223
), von der es nur eine totale Ausartung auf

eine der beiden andern iibertragen konnte 224
J.

Freilich erscheint auch in sonstiger Hinsicht die richterliche Gewalt als

der eigentliche Sitz und die Tragerin der Staatshoheit in Griechenland 225
)

221) Demosth. Timocr. §. 139: ixet yug ovrag oi'ovtai Stlv toig ndXai xei/tevotg

XQyod-at vofioig xai %d fidvgia nsgtotiXXeiv xal ftf} ngog tecs fiovXqoeig tir
t
dh

ngog rag diadvoeig iwv ceding tidzcov vofio&tT£io&ai f agr idv tig fiovXr^Tui

voftov xaivov rt&evat, iv figoyjp tov tgdffiXov iyjav vofio&eTsi, xai idv fdv

36$% tcuXog xai ygrjotfiog elvai 6 vo
t
itog, £jj 6 tt&ug xal dnioxeiat) « &s

/uy, tid-vt-xtv imonao&dvzog tov figoyov: vgl. Polyb. XII. 16; Diodor. XII. 17.

18; Stob. Serm. XXXIX. 36.

222) Plut. sept. sapp. conv. p. 151 F: wg uga diaXvaano %r
t
v ngog 26X(ova ytXiav

xal ^sviav , '6%t tovg vo/uovg 6 SloXwv i'<fr4 /iieTaxtvtjiovg elvat.

223) Demoslh. Lept. §. 93: ovvu&' ov %gonov , <a dvdgee *A&r
{
valoi, o —oXmv rove

vo/uovg (ug xaXmg xsXsvet vt&ivat, ngajtov ftiv nag v/tiv toig cpw/ioxoot,

nag oigneg xal raXXa xvgovrai x.r.X., vgl. m. Staatsalterth. §. 131 und Schel-

Hng de Solonis legg. p. 43 fgg. mit Franke in Jen. Lit Z. 1844. S. 136 fgg

und Funkhlinel in Jahns Jahrbb. B. XXXV, S. 405 fgg.

224) Vgl. Westermann in Zeitschr. f. d. Alterth. 1844, S. 7T3 und Vischer Untersuchun-

gen tiber die Verfassung von Athen S. 22.

225) Lysias de caede Eratosth. §. 36: avxr/ ydg iati ndvioiv idiv iv %$ noXsi xv-

Histor.-Phil Classe IV- K
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und beurkundet eben dadurch selbst wieder die eigenthiimliche Beschaffenlieit

des griechischen Staatsprincips im Gegensatze des romischen, dem es nie in

den Sinn gekommen sein wiirde, ans der Richtergewalt gesetzgeberisehe Be-

fugnisse abzuleiten. In Rom ist die Rechtspflege ein blosser Act der Reflexion,

der Vergleichung des vorliegenden Falls mit den leitenden Rechtsnormen, oder

wo das Volk selbst riehtet, der Ausdruck seines Gesammtwillens gegen den

Einzelnen, der sich mit diesem in Widerstreit gesetzt hat; in Griechenland ist

sie der Ausdruck der Rechtsidee selbst, als deren Organ und Vertreter der

menschliche Richter erscheint und durch den Eid, womit er sich der Gottheit

verpfliehtet, von dieser zugleich die Weihe zur Anwendung des Begriffs er~

hiilt, der im ewigen Besitze der Gottheit selbst gedacht wird 226} j
— gje |st

mit einem Worte kein menschlicher sondern ein gottlicher oder gottahnlicher

Act
;

der den 3Ienschen iiber die gemeinen Riicksichten, die ihn im sonstigen

Leben leiten, erhebt, und dessen Bedeutung nach griechischen Begriffen noch

bei den attischen Rednern aus der steten Hinweisung der Richter auf ihren

Eid hervorgeht 227
), die bei den romischen nirgends vorkommt, aus dem ein-

fachen Grande, weil dieselbe nur einem nicht zu prasumirenden Missbrauche

der Gewalt wehren wiirde, in Griechenland aber gerade zum rechten Gebrauche

derselben hinleiten und anregen soil. Wie es ursprunglich die Konige sind
7

die vermoge ihrer naheren Verwandtschaft mit den Gottern diese Gewalt aus-

r •

gnoruti;: vgl. Demosth. Timocr. §.2: d doxti ovviyuv %fa noXtzsiav vd dixa-
oz7;gta, und m. Staatsalterth. §. 53, Not. 7.

226) Demosth. Aristog. I, §. 11: jjs (sc. &*qS) tempos iattv vfiwv ixaatog 6 del

dixd&tv fax**: vgl. Poll. Onom. VIII. 8 und Theon. Progymn. XIII. 1.

~27i Demosth. Mid. §. S: ov ydo dv uaxayvoiyv Vftaiv ovSevog , tag ipr
t
(pulxcii ojiiia-

/wxuigdXXo %i nXfjv <ti dv qyijrai dixatov: vgl. Steph. §. 50: dixdoetv ydo
oftvpSxctTe vHiQ amcov wv dv r

t
dioi^ig §: Leptin. §.75: nttg Vfiiv toig o/ta-

ftoxooi nag oignso xut taXXa vvgovzai: und insbes. pro Corona §. 6: tosneo
ol v6ftot xaXsvoyoiv, oik 6 rt&eig || dgyjjg Z6Xwv , evvovg wv vjniv xcd oV
ftotixog, oy fwvov %m yqd^cu xvoiovg yeto far elvat dXXd km tw %ovg di-
*u£ovTaS rfidg 6,nmfioxzvat, ovx dniotuv vftlv , mg ifiot (paivetut x. t. X.
Diese Bedeutung des Eids im Alterthume hat auch in anderer Hinsicht neuerdings
Mercklin gut ausgedruckt, die Cooptation der Rower, Mitau 1848. 8, S. 31 : „da-
durch wurde die Bedeutung des Instituts gleichsain vom menschlichen Eintlusse
befreit und dern Willen der Gutter anheimffestelit.

"
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iiben, oder richtiger ausgedriickt, welclien eben urn dieser Gewalt willen, die

ihre Hauptbestimmimg ist, erne nahere Beziehung zur Gottheit beigelegt wird,

zeigen die homerischen Gedichte 22
8J; wie aber gerade darin auch das We-

sen der Konigshoheit gesucht ward, geht schon daraus hervor, dass mit dem
Augenblicke, wo z. B. in Athen der Konig dem Adel oder einer sonstigen

Behorde verantwortlich wird und folglich einer hohern Richtergewalt unteriiegf

trotz aller Erblichkeit und sonstigen Besitzes seiner Ehrenrechte der Ubenr
der Monarchie in Aristokratie entschieden scheint 229

) ; und Ahnliehes gilt

derum von dem Ubergange der letzteren in Demokratie, sobald Solon dem
ganzen Volke das Recht der Controle uber seine Beamten eingeraumt hat,

ohne diesen darum schon damals die iibrige Richterthatigkeit zu nehmen , die

erst allmalig ganz an jene hochste Volksgewalt iiberging 2^y jn wessen
Handen in Griechenland die oberrichterliche Gewalt ist

;
der besitzt die oberste

Auctoritat und Hoheit im Staate, aus dem einfachen Grunde, weil er der

sichtbare Trager und Statthalter des Gesetzes 131251), in welchem der Grie-

che, und zwar nicht erst der republikanische in unserm Sinne des Worts, sei-

nen wahren Souverain erkennt; und bei aller Schmalerunjr, welcbe das Beam-

tenthum in spaterer Zeit erlitt, kann doch der Grieche keine offentliche Aucto-

ritat denken
;

die nicht einen wenn auch noch so ermassigten Rest richterli-

223) Xylol dh Tcai 0/i7joog % dixacnolovg re %cd£v xovg fiaotltig acoi &£/atOTon6-

in

229) *Avti ftaciXtiag mu*im%Q9* ti's &oyj;v vnev&vvov , Paus. IV. 5.4; rgt m.

Staatsalterth. §. 56, Not. 6, und uber die agyy dvvnzv&vvog der Koiiige Stob.

Serm. XLVIII. 61.

230) P! ut. V. Solon, c. 18: o xcn uoyccg filv ovdlv , voreQor de na/ijutye&ec iffdvt/

id yuQ TiXaiora ttop (hacfocwv ivintmsv eig xovg dtxaoxug: vgl Staatsalterth.

§. 107, Not. 4. fgg. mit Funkhanel in NJbb. XXXV, S. 409, Bei k in den Verb, der

Jenaer Philologenversammlung 1846, S. 38 fgg. undDroysen in Schmidts Zeitschr. f.

Geseh. 1847, S. 387, wogegen ich Schomanns Widerspruch Antiqu. jur. publ. p.

175 und de judic. heliast. Greifsw. 1847. 4, p. 7 nicht anerkennen kann.

231) Daher der Konig vojiog ?/n *>yog, Stob. Serm, XLVIII. 61; vgl Musonius das. c.

67, p. 330 und Archytas XLIII. 132; auch Xenoph. Cyrop. VIII. 1. 22 : top dh dya-

&6v aQyovxa fiXdnovxa vc/iov dv&Qi<motg ipo/uaev , und Plutarch ad princ. in-

erud. c. 3: dlxfj f$hp ovv vo.uov xeXog toil, vofiog dh ugyovxog ioyov , uoymv

dh ehtov &eov xov ndvxa uoo/tovvxog.

K2
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che Gewalt besasse 232
); auf der andern Seite aber erblickt auch die ent-

schiedenste Demokratie, so lange sie nur auf den Charakter einer gesetzlichen

Anspruch macht, den Sitz ihrer wahren Vollgewalt nicht in den Volksver-

sammlungen, wo eine zufallige Mehrheit nach Beweggriinden und Eindriicken

des Augenblicks entscheidet, sondern in den Gerichten, wo eine bestimmte,

wenn auch noch so grosse Anzahl aus ihrer Mitte unter der Aegide des Ei-

des das hochste Recht eines Menschen, die eigentliche Konigsgewalt ausubt.

Also nicht, wie in Rom, weil das Volk uberhaupt die hochste Staatsgewalt

ist, erhalt es als Ausfluss dieser auch das Richteramt 233
), sondern umgekehrt

weil es dieses besitzt, iiberlassen ihm auch die Beamten allmalig einen grossen

Theil der iibrigen Geschafte, urn sich der Verantwortlichkeit zu entziehen, die

ihm gegenuber mit diesen fiir sie verkniipft ist; eben dadurch aber pragt sich

der Unterschied zwischen demselhen als richtendem und regierendem nur um so

scharfer aus, und nichts ist bezeichnender fiir dasjenige, was ich oben den ge-

setzlichen Charakter der athenischen Demokratie nannte, als die Granze, wel-

che sie nicht etwa bloss nach ursprunglicher solonischer Bestimmung, sondern

auf dem hochsten Gipfel ihrer unumschriinkten Machl zwischen sich selbst als

Ekklesia und als Heliaa zieht. Auch ein souveraines Volk soil keine Despotie

uben, so wenig wie ein Monarch oder eine Aristokratie , und selbst wo es

sich, wie das athenische nach Perikles, aller ausseren Fesseln entledigt hat,

muss es in seinem Innern die Theilung der Gewalten aufrecht halten, die es

allein vor den Abwegen der Cabinetsjustiz und des letat cest moi bewahren

kann; denn Cabinetsjustiz ware es auch in der Demokratie, wenn das Volk

in der Ekklesia, wo es als moralische Person seine laufenden Geschafte beriith,

zugleich Richtergewalt ausiiben wollte: und wenn dergleichen auch in revo-

232] Plat. Legg. \I, p. 767 A: ndvtct uq^ovtu avayxalov xat dixaotijv eipat rtvmp:
gl Aristot. Politic. VII. 4. 7: ugxoviog d' inhu*ig ttal uqIois i'gyov, und m.

Ouaestt de jure

Process u. Klaffen bei den Attikern

tig

ingesehen hat: „diese richterliche Gewalt des Volkes wurde
Fortsetzung

blicanischen Ideen der Griechen und Romer einen wesentiichen Bestandtheil der
Volksrechte ausmachte" il m. w.
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lutionaren Volksherrschaften , wie sie fast jeder griechische Staat in den Wir-

ren seiner Parteikiimpfe von Zeit zu Zeit auftauchen sah, nicht selten gewe-

sen sein mag, so lag doch gerade darin der erwahnte Vorzug der athenischen

Demokratie, dera sie allein auch ihre Dauer und Macht verdankte, dass sie

hoehstens ein- oder zweimal sich durch falsche Vorspiegelungen ihrer Schmeich-

ler iiber den Umfang ihrer hoheitlichen Berechtigung hat verleiten lassen,

in ihrer Ekklesia Urtheile zu fallen, die rechtlicherweise nur den Geschwore-

nen in der Heliaa zustanden 234
). Selbst wo das Volk in seiner morali-

sehen Persontichkeit beleidigt ist, begnugt es sich in der Regel sich als Partei

zu constituiren und seinen Beleidiger durch erwaklte Anklager vor seineni

Gerichte verfolgen zu lassen 235
3; in anderen Fallen entscheidet es hoehstens

uber die Schuld, ohne jedoch darum der richterlichen Strafbestimmung vorzu-

greifen 236
3; und meistentheils wird die Sonderung beider Gewalten, der be-

schliessenden und der richterlichen , so streng durchgefiihrt , dass wenn auch

die Redner ihre Richter fortwiihrend als das athenische Volk anreden, die-

ses Volk als solches sich doch eben so wenig in die Ausubung der Richter-

gewalt mischt, als nach heutigen Rechten ein Souverain in die Rechtspflege,

die in seinem Namen getibt wird.

Wenn nun aber auf solche Art das athenische Volk den ganzen Angel-

punct seiner politischen Berechtigung in den Gerichten sah, die Bedingung al-

ler politischen Existenz in Griechenland aber auf den Gesetzen beruhete, so

kann es nicht auffallen, die Gesetzgebung wesentlich mit der richterlichen Ge-

walt verkniipft und den Unterschied zwischen Gesetzen, die von dieser aus-

und Beschliissen einer Volksversamnilunff eben so scharf durchge-

fiihrt zu sehen, als es in heutigen Staaten nur immer mit dem Ge -

234} Vgl. die Beispiele Staatsalterth. §. 130, Not. 13 und den feinen Gegensatz, welchen

Thucyd. Ill Gesichtspuncten

und der Vc-lksversammlung macht: ij/teig dh ov dt*a*6/u&a nQog avxovg, ngie
*f • r%

tmv dtxai'tov deiv, dkXd fiovXtvofu&a negl ttvitov , onwg yq^Gifnag t^ovai

235; Bei der dgayysXia , vgl. Staatsalt. §. 133.

236) Bei der noofi diese in dem Gottinger Leetionskataloge

1847—48 aufgefasst habe; sollte aber auch Schoraanns Auffassung in Schneide-

wins Philologus B. II, S. 593 fgg. die richtigere sein, so wttrde dadurch dem

Volke nur noch weniger Antheil eingeraumt werden.
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zwischen Gesetzen und Verordnungen oder Verwaltungsbefehlen geschehen

kann 237
), wogegen das romiscke Recht leges und plebiscita nur der zufalli-

gen Quelle ihrer Rechtskraft nach trennt. Es ist dieses gerade wie wenn

die Romer kein Bedenken tragen, jedem unterworfenen Volke seine eigene

Gesetzgebung zu lassen, wakrend der Grieche kein entscheidenderes Zeichen

der politischen Unselbstandigkeit kennt. als wenn die Angehorigen eines Staats

vor den Gerichten eines andern nack dessen Gesetzen ikr Recht suchen miis-

sen 23S
); — denn dem Romer ist eben, wie beinerkt, jeder freie Mensch

Rechtsperson , und das Gesetz nur Bestimmung der Art, wie er diese seine

Rechtspersonlichkeit geltend macht, wahrend der Grieche seine Rechtsperson-

lichkeit erst durck das Gesetz empfangt, und dieses folglich auck nur da ge-

funden werden kann , wo seine politische Existenz ihren Grund hat. Das ist

aber eben die Richtergewalt, ohne deren Schutz und Gewahr der Mensch sich

rechtlos fiihlen wiirde, wie er denn auch ausserhalb seiner Heimath nach grie-

chischera Begriffe nur dadurch personlicher Sicherheit geniesst, dass ein Gast-

freund oder sonstiger Schutzherr ihn nothigenfalls vor Gericht vertritt 23
9),

und gleichwie der athenische Heliasteneid dem Richter geradezu im Gegen-

satze des Beamten (s. oben Note 94) die Befugniss zuspricht, den Mangel der

Gesetze in vorkommenden Fallen nach bester Uberzeugung zu ersetzen 2*°\

237} Vgl. Andoc. de Myster. §. 87 oder Demosth. Aristocr. §. 87: yJVW« t"A*
.. . _„K , r „

p. 310 und Staatsalterth. §. 67, Not. 8.

238) Wie die athenischen Bundesgenossen in Allien, vgl. Xenoph. Rep. Ath. I. 16—18
mil Plainer Process B. I. S. 110 fgg. und als Gegensatz die Autonomic, wie Thu-
cyd. V. 18: ayrovofiovg etrcu xal avroxe/Mg xai avroS'izovg xai uvtiLv xai
rns *r{& iavxoiv xutu %k naigia, mit Guasco Dissert, historiques, Tournay 1756,
8, T. II, p. 169 fgg. und Waehsmuth hellen. Alterth. B. I, S. 261. Ganz verfehlt
ist dagegen die Parallele bei Sell die Recuperatio der Romer S. 403: „die Ro-
mer liessen den besiegten Volkern ihre Richter , die in besseren Zeiten der Frei-
heit geurtheilt hatten

, die Recuperatoren ; eben so machten es auch die Athener
mit dem Analogon derselben, den dmuoTcdg ano ov^§6lmv' — schon aus dem
einfachen Grunde, weil es in Athen vvohl dixag, aber nie eigene dixaordg ano
cv^^o'/Mv gegeben hat.

239) Vgl. Staatsalterth. §. 10, Not. 1 und 115, Not. 5.

240) Poll. Onom. VIII. 122: ^ 6>aoS »> tmv dixtwiwv ir«fi /thv mv r6fioi tial xara
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so muss auch die Einrichtung, nach welcher dort die Nomotheten oder der

regelmassige Gesetzgebungsausschuss aus der Zahl der Geschworenen des je-

desmatigen Jahres genommen wurde
;

als der bedentsame Ausfluss eines acht-

und althellenischen Princips gelten. Denn so Iange das Gesetz noch nicht als

der starre Buchstabe, sondern als Ausdruck der lebendigen Rechtsidee dasteht,

muss schon in jedem einzelnen Falle, wo das Recht als schwankend, das Gesetz

als unzureichend erscheint, die Thatigkeit des Richters eine mehr als Moss aus-

legende, fiir den einzelnen Fall eine wahrhaft gesetzgeberische sein 2+1
) 7

und

es ist hochst bezeichnend, dass noch die athenischen Arcbonten, die Erben

der alten Konigsmackt, sowohl alle insgesamrat , als insbesondere diejenigen

sechs darunter, die es vorzugsweise mit der Rechtspflege zu tkun hatten
?
Thes-

motheten d. li. Gesetzgeber hiessen 242
}, was schleehterdings nur auf ihrc

uralte Richterthatigkeit gehn kann; nm so mehr aber konnte dann, wenn die

rovg vojttovg tyrtftelo&aij negi tie wv /tty eioi , yve^ny %ft dixuioxuTyz vgl.

Demosth. Lept. §. 118, Aristocr. §. 96 , Eubulid. §. 63, Boeot. de nomine §. 40,

und den allgemeinen Grundsatz bei Aristot. Politic. III. 6. 13 oder 11. 4: ott foi

%ovg poftovg sfpcu Hvgiovs xei/tirovg og&cog, %6v agyovxa de, av re dg av is

nXeiovg owe, neg\ iov%mv tfvett nvgiovg , negl oowr iladvvatovatv oi po/toi

liyeiv dxgi/Swg. Ob freilich jene Bestimmung in Athen schon von Solon her-

riihrte
;
kann man mit Schelling de Solon, legg. p. 33 fgg. und Funkhanel in

NJbb. B. XXXV, & 403 um so mehr bezweifeln, als Plutarch V. Solon, c. 18 die

ricbterliche Allgewalt erst allmalig aus der Mangelhaftigkeit seiner Gesetzgebung

hervorgehn lasst: Xeyerai dh ual rovg vofiovg doatfiozegov ygdtpag ttal nol-

Xag dvTtfafyeig iyoPTag av^fjOai tqv twv diKaa%r
t
gimv iayyv . . • • TcJf vo/toiv

vQonov Tiva nvgifvcovtag: dass aber ihr Fehlen in der Formel bei Demosth.

Timocr. §. 149 fgg. kein Grund ist einen doppelten Richtereid anzunehmen, zeigt

auch Isocr. Callim. §. 34.

241) Lysias bei Stob. Serm. XLVI. 17: ttjp avv^p yvo'jftyp eyetv Sixd^orrag ci&ov

rjvneg pofio&etovptag: vgl. Lycurg. adv. Leocr. §. 9: del vjttdg ytvto&tu /tt;

ftovov tov pvv adwrrfiaTog dtxaotdg, dXXd uai vot-to&ivag, und Plat. Legg. XI
7

p. 934 C.

242) Vgl. F. A. Baucke de Thesmothetis Atheniensium, Breslau 1844. 8, p. 9, ohne je-

doch dessen paradoxe Vermuthungen im Einzelnen zu billigen, zumal da diese auf

einer viel schrofferen Trennung der sechs eigentlichen Thesmotheten von den

Archonten beruhen, als sich solche urkundlich nachweisen lasst; wie im Gegen-

theil alle neun bisweilen den gemeinschaftlichen Xamen &eofto&ha$ fiihren, s.

Staatsalterth. §. I3& Not. 11.
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Ubereinstimmung eines Gesetzes mit der Rechtsidee selbst angefochten ward,

die Entscheidung nur auf richterlichem Wege geschehen, wie dieser auch in

alien sonstigen Veranstaltungen dieser Art sichtbar ist. Namentlich gilt dieses

auchvon dem bereits fvgl. Note 221} erwahnten zaleukischen Gesetze, nach

welchem der Urheber eines Anderungsvorschlags gleichsam seine eigene

physische Existenz gegen die durch die Anderung bedrohete moralische des

Gemeinwesens einsetzte, dadurch aber eben die Entscheidung zwischen bei-

den nicht etwa bloss eine Frage der Klugheit oder des Vortheils, sondern des

Reclits selbst wurde, ja der Sieg, den das neue Gesetz davon trug, die Herr-

schaft der Gesetze als solche eben so wenig erschiittern konnte, als ein

Prioritatsurtheil zwischen zwei Personen, deren jede den nachsten Anspruch

auf irgend ein Recht behauptete; und der Ausspruch, den wir bei dieser Gele-

genheit von Zaleukos selbst hdren 243
), dass zwar keinem Menschen irgend

eine Gewalt iiber das Gesetz zustehe, wohl aber unter zwei Gesetzen das

schlechtere dem besseren weichen miisse, kann fiir alle Fortbildung griechischer

Gesetzgebung als maassgebend angesehn werden. Denn wenn darin auch ei-

nerseits ein Fortschritt gegen das spartanische Statigkeitsprincip liegt, das in

jeder versuchten Gesetzesanderung nur einen Conflict zwischen dem Herrscher

und Beherrschten sah
;
worin letzterer naturlich den Kurzeren ziehen miisse

(vgl. Note 220), so driickt er doch andererseits aufs Deutlichste die Ana-
logie der Gesetzgebung mit dem richterlichen Verfahren aus, dessen Entschei-

dungen ja auch nicht auf menschlichen Wiinschen oder Meinungen, sondern

wesentlich auf unbefangener Abwagung beiderseitiger Rechtsgrunde unter dem
Gesichtspuncte des Rechtsbegriffs beruhen sollen; und damit hangt dann selbst

wieder aufs Engste die solonische Bestimmung zusammen. dass kein altes Ge-
abgeschafft werden solle, an dessen Stelle nicht sofort ein &

schlagen sei 2+4). Allerdings lasst sich dabei auch die praktische Vorsorg

Serm. XLIV

xaXop ovflk avfttpigov vno de vo/iov fieXiiovog Jttgo&cu xataxQtvofitvov
XII

244} Demosth. Lept. §. 89

:

o&sTtiv, ygatpe-
G&ctt ftlp uV rig TlV(l Xl7yp vTtaQyoVT&v v6

t
umv fti} naXwg h'yetv r

t
yrpai, nuqtg-

yiguv $uvi6v aXXov , op av wfry Ximp ixstvov, viuds tf ccxovoavzag iXelp
top xgeiTTtr): Timocr. §. 33: %ap de v6fim> tihp jtei/iipuv fir/ i&ivai Xvout



I

• •

UBER GESETZ, GESETZGEBUNG U. S. W. IM GRIECH. ALTERTHUME. 81

erkennen, dass die Gesetzgebung nie Gefahr laufen sollte, liickenhaft zu wer-

den oder rait sich selbst in Widerspruch zu gerathen 2+5
); aber die Grundan-

sicht limit doch immer darauf hinaus
,
jede Gesetzanderung als einen richterli-

chen Act zwischen zwei eontradictorisehen Parteien erscheinen zu lassen, vou

welchen der Urheber des neuen Vorschlags formlich als der Klager betrachtet

worden zu sein scheint 2+6
3, und diese Vorstellung priigt sich dann auch in

deni ganzen Verfahren vor den athenischen Nomotheten aus. Die Yolk—

gemeinde als solche betheiligte sich dabei nur in sofern, als sie in einem be-

stimmten Zeitpuncte eine Gesetzesmusterung ansteilte 2+7
), bei welcher elwaige

Vorschlage zuvorderst angebracht werden mussten; weit entfernt jedoch auch

durch die Billignng eines solchen Vorschlags ihn sofort zum Gesetze zu erhe-

ben, ernannte sie vielmehr gleichzeitig fiinf Vertheidiger des angefochtenen

Gesetzes, mit welchen der Urheber des neuen Vorschlags dann erst den Kampf

vor den aus den Jahresgeschworenen genommenen Nomotheten bestehen

musste 248
1 ; und wenn auch dazu die berathende Behorde des Senats durch

Gutachten und Vorsitz concurrirte 2+9) , so zeigt doch auch die gleichzeitig

Theilnahme der Thesmotheten 2 5°), dass darunr selbst die fruheren Triiger dt

Richtergewalt nicht iibergangen wurden.

Xvetv, eiegov xiSivti uv&' otov av Xvrr

fiovX

245} Demosth. Timocr. §. 33 : ivuvxiov A vo'ftov /ttfj neiyai %i&evm f*» vofmv %mv

246} KatryoQuv tov W/tov, Aristot. Rhetor, n. 23. 23; vgl. yoaqea&ui m der obi-

gen Stelle der Leptinea, was gewiss nicht bloss „schriftlieh abfassen
,
wie We-

stermann in Zeitschr. f.d. Alt. 1844, S. 773 will, sondern wirklich klagwT beueutet.

249} Das. §. 27: ovvvoftodextiv tr
t
v 0ovXr

t
v: vgl. Xenoph. Rep. Ath. III. 2. rVv dt

0ovXr
t
y {tovXevec&ai noXXa fthv negi toi noXepov, noXXu de negl nogov iff

uuitav , noXXa & negi vofwv decern x.». A.
%

250} Aeschin. adv. Ctesiph. $. 39: ovdi rjuXr^at ntgl f£* tcovtwv ™ %r
t
v drj.o-

nouviav ua*a<njoa*xt, dXXa dtaggrfov ngogrhanat toft deo^o&e%ms »a*

fraoxov eviavtov diog&oiv ir ** fym tovg yoftovs **&?&* iUjaouvtas mt

lai vonog tvavTtogovemttevovs, eitig avaytygM ,•,.
nvgioig v **»•* M *^« nX*iovs ** «*"^««^w *•£ ***** n^~

Histor.-Phil. Classe IV-
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Nur allmalig scheint sich audi die athenische Deraokratie dieser Riiek-

sicht entscklagen imd das Beispiel solcher Verfassungen naehgealimt zu haben
die stall der Gesetze Alles eben nur durch Volksbeschliisse regierten 2 5r)

;

solche aber warden eben dadurch in ihrer Art nur den Tyrannen gleich, die

ja durch nichts mehr von den gesetzlichen Konigen unterschieden wurden, als

dass sie alle Staatsgewalt in ihrer Person vereinigten und statt ihren Willen
durch das Gesetz, das Gesetz selbst nur durch ihren Willen bestimmen lies-

sen 252). Wo freilich in der Wissenschaft selbst solche Grundsatze auftau-

chen konnten, wie sie z. B. Thrasymachos in Plato's Republik ausspricht, dass

alles Recht auf den Interessen des Starkeren beruhe *$$), da kann es auch
im Leben nicht auffallen, des Rechtes Quelle, das Gesetz, nur von dem star-

keren Theile des Gemeinwesens ausgehen zu sehn, mochte dieser nun wie
in der Demokratie aus der herrschenden Mehrheit oder aus solchen Mitglie-

dern bestehen, die durch Reichthum und Waffenbesitz ein Ubergewicht aus-
iibten; der Zauber der sittlichen Idee war aus dem Volke gewichen, und das

erreichen
Ilochste, was Leben und Wissenschaft unter solchen Umstanden
konnten. bestand darin, den starkeren Theil selbst oder was Aristoteles to
xvgtov tUs Ttoktrslcis nennt 2^ so zu organisiren und zu leiten, dass seine
Beschliisse moglichste Gewahr fiir die Interessen und die Zukunft des Ganzen
versprachen. Hierauf scheint allerdings auch insbesondere das Augenmerk
jener philosophischen Gesetzgebungen der macedonischen Zeit gerichtet gewe-
sen zu sein, und dadurch die Definition selbst geheiligt zu haben, die sonst in

"" " '**• » *
| m || | |^|W|| ami |

|««ff x. x. X. Freilich ist das mehr eine formeile Revision, die rait der vorhergehen-
den matenellen nicht verwechselt werden darf; doch geschah sie gewiss mit dieser
gleichzeit.g, um, wofern sich dabei ein sachliches Bedenken erhob, dieses durch
die Nornotheten entscheiden zu lassen; vgl. Schomann Antiqu. jur. publ. p. 228.

orrfLQKQuTovjiuvmv imp Llouimv mat nccvra
i)

ngavtoprmv ,,„« yjW ;op(iTOSr Ulld Ahnliches fiber Athen bei Demosth. Lept.
$.92 und Cicero Republ. I. 27.

Eurip SoppL 445 XQaT6i f dg rfp v6fl0v %m . ^r w ^^
Xenoph. M Socr. IV. 6. 12: ^ « aWrw„ xai

- md ^ ^ ^
fiovkoito, xvgavvi&u. und

VVQU

on tag

duaiXimg toonog o

253} Republ. I, p. 338 B; vgl. Staatealtertb. * 53. Not. tl und §. 72, Not 3.

fiovkavaAov
IV. 12. t; vgL HI. 4 und VI. I.
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geradem Widerspruche mil dem Geiste des altliellenisehen Rechls einen jeden

Beschluss als Gesetz gelten lasst, den das Volk in seiner Versammlung als

Richtsehnur fiir das Ganze aufgestellt hat 255
); weit entfernt jedoch auf diesem

Wege eine eigene gesetzgebende Gewalt zu begriinden, tragen sie diese nur

von der richterlichen auf eine andere iiber, in deren Wesen es liegt sich

nicht sowohl durch die Reehtsidee als durch die Staatsklugheit leilen zu in—

oben Note 234), und lassen es hinsichtlich ersterer lediglich darauf

ankommen, ob und in wie weit sie in der Sitllichkeit der Einzelnen einen

Schutz gegen das Ubergewieht der letzteren finden soil. An eine statige Fort-

bildung des gesetzlichen Rechts ist daher in Griechenland audi unter der An-

ieitung der Wissenschaft nicht zu denken, geschweige denn da, wo Leiden-

schaft und Selbstsucht die Beschliisse der herrsehenden Fraction bestimmle;

Principien leiten hochstens die Einzelnen, die sich durch ihre philosophisehe Bil-

dung iiber den staatlichen Standpunct hinaus zu einer rein menschlichen Be-

trachtung der Dinge erhoben haben; fiir das Ganze des Staats aber hat sich

die Heiligkeit des Gesetzes zu der hohlen Form eines gemeinschaftlichen Wil-

lensausdrucks verfluchtigt , dessen Entstehung wie sein Inhalt ganz dem Zu-

falle preisgegehen ist. Sei auch das Gesetz seiner Natur nach wesentlich ein

Beschluss der Gesammtheit, so ist dieses doch zunachst nur eine aussere Ei-

genschaft desselben, woraus noch nicht folgt, dass eine beschliessende Ver-

sammlung sofort auch eine gesetzgebende habe sein konnen; und indem die

Theorie jene Eigenschaft zu seiner wahren Substanz erhob, sagte sie sich

damit eben so sehr von dem geschichtlichen Principe des griechischen Staatsle-

bens los, als ihre Bestimmung der Freiheit als der Befugniss, zu thun was

dem Menschen beliebe 256
), der altheilenischen Burgertugend schnurstracks

mstand; erst der Einfluss des romischen Rechtsprincips gab dieser Ge-

-talt der Freiheit wie jener der Gesetzgebung wieder einen objecliven Gehalt,

und forderte dadurch allerdings eben so sehr die Entwickelung der Rechtsidee

s vo

m Einzelnen. als das griechische dieselbe durch ihre sittliche Beziehung ira

Ganzeii geadelt hatte.

.

.

>

*>55) Vgl. Theon. Progymn. XIII. t,

256) S. oben Note 43 und Aclt. Soc. gr. Lips. T. I, p. 16

L2
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Alphabetisches Namensverzeichniss.

(Die Ziffer bezieht sich auf die Note).

Aeakos 125. 126.

Aegimios 137.

Aeschylos 102.

Akrisios 136.

Androdamas 86. 179.

Antiphanes 209.

Apis 128.

Archias 176.

Archytas 204.

Aristides 177.

Aristokrates 168. 169.

Aristonymos 208.

Aristoteles 201.

Bias 173.

Buzyges 115—118.
Charondas 87. 147—160. 221
Chilon 173. 222.

Chrysippos 105.

Demetrios 199. 200.

Demonax 86. 180.

Deukalion 129.

Diagondas 139.

Diagoras 143.

Diokles 87. 164—166.
Dionysios 86.

Dorimachos 212.

Drakon 181—188.
Ephialtes 193.

Eudoxos 203.

Helianax 102.

Helikaon 168. 169.

Hermodoros 175.

Hippodamos 105.

Ion 129. 131.

Kephalos 86. 166.

Kerkidas 210.

KTeobulos 173.

Klisthenes 130. 192.

Kritias 197.

Kroesos 209.

Lakritos 198.

Lucullas 214.

Lyku 82. 92. 95.

Makareus 135.

Menedemos 208.

Minos 84. 119. 120.

Mnason 202.

Nestor 133.

Nikodoros 143.

Nikomachos 107. 198.

Pagondas 139.

Parmenides 161.

Perikles 173. 193.

Phaleas 105.

Phidon von Korinth 140. 141.

von Kyme 178.

Philolaos 142.

Phormion 208.

Phoroneus 127.

Phytios 168. 169.

Pittakos 174.

Platon 105. 205—208.
Polybios 213.

Polydoros 166.

Prometheus 178.

Protagoras 87. 162.

Prytanis 211.

Pyrias 209.

Pythagoras 167.

Rhadamanthys 121—1 24.

Salaethos 164.

Saon 134.

Skopas 212.

Solon 188—196. 222. 223. 230. 240.
Telekles 105.

Thales 173.

Thaletas 102.

Tlieaetetos 169.

Theokles 168.

Theseus 130.

Thimbron 105.

Timaratos 169.

Triptolemos 113. 125.

Tyronidas 209.

Xenotimos 198.

Zaleukos 83. 95. 144—146. 160. 169. 221


