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trafe isl ein Ubel, das jemandem von Rechlswegen zugefugl wird m
dieser Definition wird wohl fiir alle Volker und Zeiten das Ihatsiichliche

Fundament und die Voraussetzung enthalten seyn, worauf sich eben so wohl

die Grundsatze als die Anwendung des Strafrechts beziehen mussen; — in

alien weiteren Fragen aber, wer und in welchen Fallen dieses Rechl habe,

und welche Ubel in den einzelnen Fallen zugefugl werden sollen und diirfen,

gehen die Ansichten und Maassslabe der einzelnen Zeiten und Volker eben so

sehr auseinander, als die Sitten und Gebrauche, in welchen sich das allge-

mein menschliche diirfnlss nach der individuellen format Me

d verscbieden reflectirl und bricht und wenn sich auch in diesen

einzelnen Brechungen die sittliche Gemeinschafl der menschlichen Nalur nie

verkennen lassl, so sind jene Verscbiedenheiten doch Iheils iiberhaupt, theils

namentlich gerade bei denjenigen Volkern/ die wie das griechische eine

organische Stelle in der Culturgeschichte einnehmen, nur eben so viele Ver-

puppungen oder Entwickelungslufen des sittlichen Begriffs, in welchen es

oft schwer hall, unter den menschlichen Zuthaten und Facloren den gott-

lich

gen

1 Keim wieder zu erkeni

und biirgerlichen Lebens

der alien E des geselli

zum gangspuncle dient. Auch isl das gar

Dicht die eigentliche o der Geschichtsforschung, die haupt-

sachlich eben mit den ortlichen und nationalen Elementen zu thun hat und

erst wenn sie diese in moglichslem Umfange mit Sicherheit feslgestellt siehl,

daran denken kanu, gleichsam durch Division mit ihnen in das Product der
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thatsachlichen Erscheinung' den boheren Factor zu gewinnerij den sie dann

aber sofort wieder der Philosophie oder sonstigen Wissenschaft als Gemeingut

tiberlasst; ja wenn sie umgekehrt verfahren und den wissenschaftlichen Factor

als Divisor gebraiichen woUte, urn auf diesem scheinbar kiirzeren Wege die

historischen Elemente als Quotienten zu erlangen, so^jviirde sie bei naherer

Betrachtung nur dem Cirkelschlusse verfallen, einen Factor zu Grande gelegt

ZU haben, der in den meisten Fallen selbst erst, das Product einer andern

vielleicht ganz freradartigen Entwickelung oder Forschung ware. Wenu ich

daber jetzt von meinem phllologisch-antiquarischen Standpuncle aus eine

Darlegung der Grundsatze und Anwendung des Strafrechts im griechischen

Alterlhume versuche, so sehe ich zuiiachst von alien modernen Strafrechts-
#

Lheorien und rechtswissenschaftlichen Kategorien ah, uin die Ihalsachliche

Erscheinung rein aus den BegrifTen und der Denkweise des griechischen

Volkes selbst auf den verschiedenen Stufen seiner Geschichte abzuleiten: in

wieweit sich dann gleichwohl auch auf diesem Gebiete der eigenthumliche

Vorzug jenes Volkes bewahrheite, die hochsten Aufgaben des menschlichen

Geistes wenigstens geahnt und anbahnend formulirt zu haben ^ wird sich aus

dem Fortschreiten meiner quellenmassigen Darstellung schon von' selbst er-

geben.

Nur die Unterscheidung werde ich niir zur scharferen Abgrenzung meiner

Aufgabe von vorn herein zu machen erlauben mussen, die ohnehin auch der

griechischen Wissenschaft nichl fremd geblieben istH, dass ich das Zuchli-

gungsrecht von dem Strafrechte Irenne und letzteren Begriff auf die Falle

beschranke^ welchen ein wechselseitiges Rechtsverhaltniss des Strafenden und

Bestraften zu Grunde liegt, wahrend ersteres mehr den padagogischen Cha-

1

1) Aristot. Rhetor. I. 10. 17: (J'/«r/«o«r<fi ri/tiioglu xai x6>.aais' tj /uhv ydg ^oXaoii
Tou nuoyovtos 'iveKa iaitv, ij dk Ti/iwgta lov noiovvxog, i'va anoTiXr.om&fj:
vgl. Xenoph. Cyr. I. 2. 7

: ovg 6' uv yvwot tovxtav it ddiHovt'uxi:, ti/iio)qovvtui,

y.o/.d^ovGi di Htii or dv udinojg iynulovviu svoi'ani'ifit , und Gell. N. A. VI. 14
mit Ast ad Plat. Protag. p. 93 und Wytt. ad Select, histor. p. 452: r,/,wQ!u

refertur ad exigeiulam vindictam legibus debitam, xoXuoie ad cohibiHonem et

emendationem peccantis. Dass xoXdCuv wesenllich den BegrilT korperlichen

Schmerzes enthalt, zeigl Pollux Onom. JI. 209.
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rakter tragi, der dem physischen oder moralischen Ubergewichte des Slra-

fenden nur in der Selbstbestimmung des eigenen Interesses an dem Beslraflen

eine Schranke selzt. Dass allerdings auch die Magistratur in Griechenland

auf diese palriarchalische Seite ihres Begriffs nie ganz verzichtel hat, werden

wir spater noch wahrnehmen und dieselbe namentlich in deren polizeiliche

Funclionen hereinspielen sehen, die ohnehin niitunter schwer von den richter-

lichen zu trennen sind; inzwischen aucK da bleibt sie inehr ein thatsachlicher

Ausfluss und eine unerlassliche Zugabe der Auctorital, als ein Recht, das

selbslversland erden konnte

oder wo letzleres, da gilt es doch wieder nur gegen die Rechllosen, wie

Fremde, Sclaven, oder sonstige abhangige Menschenclassen , welchcn dann

im hiiuslichen Leben die Unmiindigen entsprechen. Gegen diese lelzteren

freilich hat das Ziichtlgung^srecht in Griechenland eine Ausdehnung und Be-

deutung angenommen, die sich nur dadurch erklart, dass es gleichsam als

Abhartungsmiltel fiir Kdrper und Charakter angesehn ward ^^); aber selbsl den

Sclaven gegeniiber halt sich das griechische Haus in den Schranken grosser

Massigung 2~) ; in Beziehung auf das schwiichere Geschlechl ist es nur in dem

halbbarbarischen Macedonien nachweislich 3^ ; und was das grossere Voiks-

leben schon in der horaerischen Zeit belrilTt, so habe ich in meiner Abhandlung^

de sceptri regii antiquitate et origine (]GdtL 1851. 4} den, wie ich glaube,

ziemlich sicheren Beweis gefuhrt, dass auch der Konigstab nicht. wie manche

1

J) Plat. Protag. p. 325: el di fu] [uei&eiui to naidlov)^ woneQ Jrvloi' Siuatgtifo-

jtaror xui hujutjto/upov tv&vvovoiv ccTieiXal^ xal nXtjyaiQ: vgl. Menand. Sent.

421: fttj dafjug avd-gomog ov naideveiuty mit rn, Privatalterth. §.34, n. 13fgg.

2) Ygl. Aristot. Politic. I. 5.11: dio Uyovoiv ov xfJ.o/c oi Xoyov Jovg dovlov^ wtto-

oregovi'iiQ ku} (paGHovTeg inna^ei y^Qr^o^ui utorop' rov&ejf^ieop ydg jirdX).ov

7ovg (JovXovi: ^ rouj: naifJag: und doch hat Plato, den er ladelt, auch nur

verlangt; xoXcc^etv iv dtntj dovXovc dff y.ui //;; povd^ajovviag wg iXev^foovg

d^QV7iitot^ai 'noiHr, Leg, VI, p, 777 E. Dass Homer nolil peinliche Strafen

(Odyss. IV. 743; XXII. 465) aber keine Zuchtigung gegen Sclaven kennt, ist

eine alte Bemerkung; s. Friedreich Realien S. 224; aber auch spater wird des

ttnleugbaren Ziichtigungsrechts viel sellener als seiner Ausnahmen (Aristoph.

Nub. 5) und Einsduankungen gedacht; vgl. Becker Charikl. Ill, S. 28 fgg.

3) Curlius Vin. 2G. 3: hoc et oportet fieri et ut a tutorihus pupilU^ a mar it is

uxoreSy servis guogue pueros kujus aetatis terherare concedimm.

1
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270 KARL FRIEDRICH HERMANIN, ^

geglaubt haben, als Ziichtigiingsinstnimenl, sondern vielmehr als Symbol der

geraden und ungebeugten Rechtspflege betrachlel werden miisse. Fragen wir

nun aber, was dieser als Maassstab des Rechts, dem Andern Ubies zuzu-

fiigen, gegollen babe, so liegl die einfachste und klarste Antworl in dem

alten Dichterspruche

:

Leidet er was er gethan, so ist's der geradesle Rechtsweg ^

mil anderen Worten: Vergeltung ist der alteste Grund alles griechischen und

wohl uberbaupt alles antiken Strafrechts; und weit entfernl darin das Anstossige

zu sehen, was fiir unsere Moral darin liegt, bedarf es kaum des Beweises,

dass das griechische Altertbum diesen Begriff nicht allein mit seinem Rechts-

gefuhle, sondern auch rait seinen sittlicben Ansichlen in volIem'Einklange fand.

Es musste eine lange Reilie geistiger und geselliger Umgestallungen voraus-

gegangen seyn^ bis Sokrates oder doch Platon den grossen Salz auFstellte,

dass Unrecbt Unrecbl bleibe, es moge durch vorausgegangenes Unrecht raoti-

virt seyn oder nichl^), und nocb eine langere, bis Seneca schreiben konnte;

inhumanum terhum est ultio nee differt a conlumelia nisi ordine^^; die Volks-

moral spricht sich vielmebr in Archilocbos Worten aus '•'

1) Aristol. Eth. Nic. V. 5, 3 : to ' Pu6a/iavd-vog di'tccciov ti ke na&oi to t' f'^«|f,

^ixt] x' id^tln yivono, nach Schneidewin's Lesart Conjeclan. crit. p. 69; vgl.

dens, de Pittheo p. 12 und Paroeiniotfr. 6ott. I, p. 396: auch Stanl. ad Aesch.

Choeph. 311 und Wytt

2) Crito p. 47; vgl. Republ. I^ p. 335: ov-4 uga tov dtxalov 8)

p. 126.

f » m *t

ofT6 (plXov ovTi uXloy ovrff'r^, mit m. Gesch. u. System d. platon. Philos. I,

S.474; auch A. Veder Histor. philos. juris apud veleres, L. B. 1832. 8, p.l62fgg.
und Welcker ad Theogn. 431. Desshalb aber sagl auch Athen. XI. 115 von
Platon: a Kgltotv avioi SorpoHlinvs neoif-j[fi xara&QOfi^r/ , we'll eben dieser

Dichter vviederholt das Naturrecht der Rache seinen Personen in den Mund
J'

gl Mannheim 1844. 8, S.63.

3) Sen. de ira II. 32; vgl. Plut. V. Dion, c.47: to yug dvriii/ioogtio&ui tov ngou-
otxtiv vo/to) dmatriTagnv (»g!o^ai , rpt'nn j>(vn/ievor cctto fnas aa^ereias-
auch Arrian. Diss. Epictet. 11. 10. 26 und Appul. de habit, doctr. Plat. II. 20:
non solum inferre, sed nee refetre quidem oportet injuriam.

4) Bei Theophil. ad Autolyc. II. 37: ofioluts x'«J ^Ag/JXoy^o^' 'ev d' iniota/,ai niya,
tov xaxojg t/ (Bergk in) dgoritt deivoU dvinjuff'^ea&itt ^uxoit:: vgl Aeschyl.

Choephor. 20 und Philodem. in Anthol. Pal. V. 107: *«} nu).i y>yv,'w4io i6v
lie davovTa duKilv, freillch getadell von Musonius b. Stob. Serm. XIX. 16; p. 170.

%*.
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der inir B

eins versleh' ich. Grosses, dem^ '

that, mil Bdsem voll Erwiderung zu thun;

und noch in Sokrales eigener Zeit gait es als d Mamies gend dem

Freuiide so viel Gutes, dem Feinde so vielen Schaden zuzufiigen als iiiog

Das Rechl bestand eben darin, d

und dass dem Feinde vora Feinde Boses geb

werde was ihm gebiihrt;

haben im ganzeu Alter-

wo der Freund,thume nur Wenige bezweifelt ^}j Unrechl Iritl erst da ein/

der Mitburger, der Gleiche den Gleicben wie eincn Feind und Ungleichen

n Gleiches milbehandelt

Gleichem

und anch dadurch wird dieser nur berechtigl, ih

vergelten, so dass selbst in sp geordnelen Rechtszu-

slande der Anklager eines Staatsverbrecbers sich weniger mit dem geraeinscbaft-

lichen Rechte und der Verpfli ber die offenllichen Inl

zu acb als mit irgend vvelcher cbaft recblfert 3 die er

wie der Glaubiger eine Schuld an der Person des Geg verfolge '•')

Denn auf dieses, wenn ich niich so ausdriicken darf, matheniat

verballniss reducirt sich zuletzt ai ch Slrafrechtsbeirrifr: auf

inavov eJvat id tr^g noXtmg

ev noutr , tovg d* iji&govg

1) Plat. Meno p. 71 E: uvt^ iotiv dvdQog ccoeji^

nQix%%^iv Hai iiguTtovtu tovg fttv <f)iXovg

itaxcog , Kff/ itvrov ^vla^elo&at ftr^div %oio€%ov na&alr: vgl. Epist. VIII,

p. 352D, Xenoph. M. Socr. IL 3. 14, Isocr. ad Demon. §.26, Lysias pro milite

§. 20 u. s. w.

2) Plat. Republ. I, p. 332 C: otpeikejui de ye, olfiai, naga ye lov e)[d(jov iw

i/^&im orteg via) ^goo^xei, nazop ti: vgl J. C. Chr. Fischer quid de officiis et

amore erga inimicos Graeci et Romani senserint, Hal. 1789. 8; L. Ph. Hiipeden

Comm. qua comparatur doctrina de amore inimicorum Christiana cum ea, quae

turn in nonnullis V. T. locis turn in libris philosophorum Graecorum el Roma-

norum iraditur, Gott. 1817. 4; Funkhaenel in MulzelPs Zeilschr. f. d. Gymnasial-

wesen, Berl. 1848. 8, S. 737— 742; Schaubach in Ullmann's Theol. Studien 1851

I, S. 64 fgg.

3) Lysias c.EralOSth. §.2: ngotegov vev ydg tdet tfjv iy&guy tovi: uatT^yooovvrag

Imdtilat, fjtig ettj ngog rovg (fevyopiag: vgl. Demosth. Aristocr. init. und

ra. Slaalsalterth. §. 135 n. 6.

4) Daher ex&ga ngooffaXo/fevt-, vgl Herod. V. 82 oder Demosth. Mid, $.77: /tf)

ftsydXov nvog ovio^ n av^w ngoo}(fjffXero, d. h. ohne dass der Andere vorher

bei ihm durch eine schwere Krankung in die Schuld gekommen war, die durch

die Rache gleichsam compensirt wird; also die Feindschaft selbst als Strafe^

wie dhr^v u(f\eiv u. dgl.
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Verschuldung folgt die Strafe rail derselben Nothwendigkeit, wie es sich ge-

biihrt, dass uns ein Darleihen zuriickbezahlt, ein materieller Schaden voll-

standig vergiitet werde; die Gerechtigkeit, wie sie noch die Pytliagoreer de-

finirten, liegt in dem uvnTtETtop^os'^^, in dera Gleichgewichte von Geben und

Empfangen, von Thun und Leiden, und die einzige Beschrankung, die unter

diesem Gesichtspuncte das Slrafrechl erleiden kann, besleht darin, dass die

Rache dem Ubel auch wirklich Equivalent sey, ebensowenig ihrerseits tiber

dasselbe hinausgehe ais hinter demselben zuruckbleibe — also Talion 2])

obgleich auch in dieser Beziehung das Rechtsgefuhl eben so wenig peinlich

wird gedacht werden diirfen, als es noch spaler in der solonischen Geselz-

gfebung eine Einschrankung des Zinsfusses fur nothig hielt.

Wie stellt sich nun aber zu alien diesen Ansichten und Ausserungen des

altesten — wenn ich es so nennen soli — Naturrechts der Staal, den wir

gerade in Griechenland am wenigsten als blosses Agglomerat der Einzelnen,

sondern als den sittlichen Organismus betrachten diirfen, dem alle Einzelnen

nur als unselbstandige Glieder angehdren und der nicht etwa Moss zum

Schulze ihrer Rechte gebildet, sondern selbst gewissermaassen die alleinige

Rechtsquelle ist, aus welcher alle erst ihre Personlichkeit und die mil dieser

verknupften Anspriiche empfangen? Dass jene Ansichten, an sich betrachtet,

dem Wesen des griechischen Staalsprincips keineswegs zuwiderlaufen , dass

sie im Gegentheil auch zur Erklarung des offentlichen Strafrechts wesenllich

vorausgesetzt werden mussen, ergibl sich schon aus der friedlichen und ver-

traglichen Gleichzeitigkeit, in welcher sie bis in die geschichtliche Zeit neben
M T

diesem hergehen; — ja selbst die Sophistik, die den Staat aus einem blossen

1) Aristol. Eth. Nic. V, 5. 1: douel da not kui lo avtme^ovdog uvm anlwg
dinecioy, wanag ol Ilvd-ayoQetoi I'fpuour' WQi^ovzo yao dnXajg to dixaiov 16
avtinenovaoQ uXXv>: vgl Magn. Moral. L 34: iyitlvoi jtnp ydg ^ovio dinutov
T •' > f - >

(ivat a liQ enoir^oe juvz Livunadih^ ^ und Alex. Aphrod. ad Metaph. I. 5,

p,985 b mil F. H, Th. Allihn de idea justi^ qualis fuerit apud Horaerum et He-
siodum el quomodo a Doriensibus veteribus el a Pylhagora exculta sit, Halle

1847. 8, p. 65 fgg.

2) "Jvtijn i'gya := ttvtniffMQrjtu , Iliad. XXIV. 213, tut tfj tor] ov^Kpogu u/i-

ffoitQoi ygoivrut, wie in dem bekannten Beispiele aus der lokrischen Gesetz-
gebung bei Demosth. Timocr. §. 140; vgl. Diodor. Sic. XII. 17 und Diog.

K. I. 57.
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Vertrage durch die Freiheit menschlicher Vereinbarung enlstehen lasst, thut

dieses gerade nur aus dem Gesichtspuncte, dass auch die Rechlsidee, welche

den unmolivirlen Angriff als strafvviirdiges Unrecht brandmarke, die Ausgeburt

menschliclier Schwache sey, um dem natUrlich berechligleii Stiirkeren den

Wall des biirgerlichen Recbts entgegenzusetzen i); und so absurd und empo-

rend auch diese Tbeorie war, so enthielt sie doch vom griechischen Stand-

puncte selbst aus die Anerkennung, dass von einem RechtsbegrilTe und folglich

auch von einem Slrafrechle nur innerhalb der Slaatsgemeinschafl eine Rede

seyn konne. Nur ist diese Gemeinschaft eben dessbalb auch lediglieh die

Tragerinn des zeitiichen Gesammtbewusstseyns ihrer einzelnen Gliedcr, und

weit entfernt, in ihr als Ganzeni eine hohere Rechlsanschauung zu erwarten,

werden wir auch in den Strafen, die von dem altesten ffriechischen Staaleb

direct ausgehen, nur die Vergellung erliltenen oder Abwehr drohenden tlbel

erkennen. Von einer geordnelen Strafrechlspflege, wie sie die spalere atheni

sche oder sonstige Gesetzgebung kennt, isl ohnebin hier noch keine

jedes Unrecht, das dem Einzelnen zugefiigt ist, bleibt auch diesem zu ver-

gellen oder vergelten zu lassen anheimgeslelll und nur wo sich iiber diese

Vergeltung selbst Streil erhebtj wird sie wie jeder andere Privathandel vor

den ordentlichen Richterstuhl zum Austrage gebrachl 2V vvo aber das Volk

als Gauzes bei einem Verbrechen gefahrdet oder verletzt erscheint, da lassl

man es auch als solches seine Rache nehmen, die nur durch diese Solidaritat

den Rang einer Strafe erhiilt. So gegen den Hochverrather, der sich ge-
W

wisserraaassen als personlicher Feind dem Ganzen gegeniiber geslellt und

dadurch dessen Rechtschutz verscherzl hat 3]); oder gegen den Releidiger der

1) Piat. Gorg. p.483B: dXX^ ol/iat oi xid^efievoi tovq vo/tovg ol do&eveig dv&gojnoi

tioi Hat ol noXXor ngo^ avTOvg ovv ««/ 10 avioig ov/fffegov 'iovg re v6/(ovg

%i&aviui %cii 10VG inahovg Inaivovoi: vgl. RepubL JI, p. 359 und Veder

a, a. 0. S. 130 fgg.

2) II. XVm. 497 fgg.; wozu Nagelsbach homer. Theol S. 249; „ dieses ist also

ein aus einem Todtschlage envachsener Civilprocess; aber hochst merkwiirdig ist

es, dass es Criminalprocesse auch gar nicht gibt"; vgL Platner Notiones juris

et justitiae ex Homeri et Hesiodi carminibus explicitae, Marb. 1819, 8. p, 115

117, Miiller z. Aeschyl Eumen. S. 130, Wachsmuth Hell. Alterth. II, S. 118 f|

3) VgL Rubino Unters- iiber rom, Verfassung, Cassel 1839. 8, S. 477 fgg.

Hist-PhiloL Classe. VL Mm
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GoUer, der nach dem Begriffe des Allerthiims das ganze Volk in seine

Slrafe zu verwickeln droht, wenn dieses nicht der goUlichen Rache zuvor-

kommt und ihn selbst ausstosst^}; und auch was die Art der Strhfe betriffl,

so Iragt sie in ihrer gewohnlichsten Form, der Sleinignng^}, lediglich das

Geprage der iinmiltelbaren Aufregung, der der Richter vielmehr ihren freien

Lauf lasst als sie positiv hervorruft oder gar vorschreibt. Ja noch in spaterer

Zeil und in Athen selbst, lange nachdeni die solonische Verfassung zwischen

dem Volke als Burgerschaft und demselben als Inhaber der Richtergewalt die

ideale Granze gezogen halte, die ersteres selbst in wichtigen und ausser-

Fallen durch erwahlte A aufz

nothigte, wirkte noch ein Rest jener alien Ansicht in der Ausnabme fort,

dass vver das Volk als solches beleidigt oder getauscht hatte, der Volksver-

sararalung personlich in Fesseln vorgefuhrt und von dieser gerichtet 5}^ das

1) Aeschyl. Sept. c, Thob. 590, Eurip. Siippl. 240, Babr. fab, 117; vgl Schneidewin

Conjectan. p, 95 u. d. Erkl. zu Herat. Od. III. 2. 30. Hochverratli und Sacrileg

verbinden auch Antipho de caede Herod. §. 10, Demosth, Aristocr. §. 26, Xenoph.

Hellen. I. 7. 23, Plat Leg. IX, p. 853.

2) Ovid. Nux 3: obruere ista solet manifestos poena nocentes, publica quum len--

tarn non capit ira moram. Vgl. Weisse div. naturae et rationis in constituendis

civilatibus indoles, Lips. 1823. 8^ p. 137; transilus ex tjetustissimo ilia jure

ultionis in jura poenarum publicarum significatur more illo in priscis urbibus

pervulgato, nt ipse populus eoSy qui aliquid contra se commisissent ^ lapidibus

necarely wobei nur das falsch ist, dass sich bei Homer noch keine Spur davon

fande; denn dass der lai'i/og inwr Iliad. HI. 57 von Steinigung zu verslehen

ist, kann jetzt als ausgemacht gelten; s. auch Welcker alte Denkm. HI, S.435fgg.

und Rh. Museum IX, S.2b8, im Allg. aber Wachsmulh H, S. 120 u. 793 und

Mercklin die Talossage in Mem. d. Petersb. Akad. 1851, S. 64.

3) Xenoph. Hell. I. 7. 20: loie navieg on to Kavvwrov ipj^fpiopa ioitv loyyQO-

raiov, 6 HeX^veiy iav ng top jd&Tjvaloiv Sfjuov aSixij, dsde/tevop unoSiHeiv

iv Tw d'^fiWf Kai idv xutayinood^ii uSrAetv , uTio&arovja «/s' to ^uqu&qop

l/f^hj&^vui: vgl. Schol Aristoph. Eccles. 1089 : [KccvvMrog] Tjjr/ptoficc j^^ygiUfei

mai:eyofi evov iaaiigoy&ev dnoloyelo&ai tor xat' eiaccyysXIav ^eKotjasPor,

also was Polyaen. Strateg. IL 21 auch als spartanische Sitte nennt: ^uxedai-

gefesselt und von beiden Seiten gehallen, wie auch die Worte des jungen

Mannes bei Aristophanes selbst, um den sich zwei Weiber reissen, zu vcr-

stehen sind — nicht nach Grote's unbegreiflich verrehller Auslegung Hist, of
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Iieissl ihrer Rache preis gegeben vverden sollte, — ganz wic wir in Lacedamon

sehen, dass der Unbesonnene, der Lykurg durch einen Sleinwnrf verwundet

hat, diesem uberanlworlet wird, daniit er sich selbst seines Rochls an ihra

erhole i}; — und aus keinera andern Gesichlspuncte kann auch alles das ge-

wiirdigt werden^ was wir wiederholt von der VoIksjusUz gogen gesliirzle

Tyrannen griechischer Stadle horen. Der Tyrann^ indem er scinerseils alles

Recht mil Fiissen gelrelen und seinen Privalvvillen zum Geselze erhoben hat,

scheint eben dadurch auch gegen seine Person jede GewalUhiitigkcil von sei-

nen Unt.erworfenen gerechtfertigt zu haben ; die Formen des Rechlsgangcs,

auch wo solche beslehen, sind fur ihn nicht vorhanden; er wird nichl go-

richtetj nur gesfraft^ und auch wo es keiner offenen Gewalt mehr gegen ihn

bedarf, wo er oder die Seinigen sich in den Hiinden des Volks befinden, wird

nicht einmal der Schein eines gerichllichen Verfahrens fiir nothig gehallen, v

urn sie jeder Misshandlung und Grausamkeit zu unterziehen ^3- Dass endlieh

Greece VIII, p. 268: the psephisma of Ka?monns directed thai each defendant

should be tried separately: accordingly if it happened that two defendants were

presented for trial and were both to be tried without a moments delay, the

dikastery could only effect this object by diciding itself into two halves or por-

tions ; which was perfectly practicable^ as it was a numerous body! Insbe-

sondere scheint es als eine solche directe Krankung des Volks belrachtet Morden

zu sein^ iav rig xlv dijfiov v7tony6/i€vog fluTiut^oT], Demoslh. c. Timoth, §.67,

vgU Leptin. §. 100 und 135, wo zu a^ijiv^ir und daruxw C^/movp aus dem

Vorhergehenden t^fjtor als Subject wird gedacht werden mussen; denn dass

dergleichen Vergehen wirklich die Yolksversammlung richtete, zeigt der Fall

des Milliades, von dem Plato Gorg, p. 516 D sagt: Milttadr^v dh tov iv Ma-

f)axt(jup$ £/V io ^uQu&QOV iff/iuXeiP itpr/floavio, xcti si fttj dta tor ngvvavtr,

ivineaav ar, vgl Grauert im Ind. lect. Monest. 1844— 45, p, 15 und ahnhche

Beispiele mehr bei Plainer Process u. Klagen b. d. Attikern I, S. 375.

1] Plut. V, Lycurg. c. 11.

2) Plat Gorg. p. 473E: idv ddtxuiv av&Qwnog Aiygp^ay ivqavvidi im^ovXevtop xcxi

atTov intduip nuldug i€ xal j^vpuihu to aoyaiop dvuaxavQOi&y r narunn-

loj&i : vgL PluU philos. c. princ. c. 3: %ovg <^ ^AnoXXodwQov tov ivgdrpotf

rMi ^uXuQidog xai avv^detg dneiv/mdpi^op , iaigii^Xovr xoi ipenljungaaav,

iruyeiQ iuotovpto hcu HuTagdtovg, und mehr bei Ebert StxeX. p. 101; insbes.

das Verfahren der Lokrer gegen die Familie des Dionys bei Alh. XII. 58 oder

Mm *



276 KARL FRIEDRICH HERMANN,

selbst das Strafrecht der ofFentlichen Beamten, das nach griechischem BegrifFe

von jedem Zweige der Verwallung unzertrennlich war^}, urspriinglich kaum

eine andere Quelle als die des Vergelliingszweckes hat, ist bei Homer ent-

schieden zu erkennen: die Bussen, welche die Haupter des Staats ansetzen^J,

gelteii ihrer personlichen Genugthuung oder Entschadigung fiir verkannte imd

verletzte Aucloritat ^3 j ^^^ ^'® weit die Sage einem Kdnige der Heroenzeit

in dieser Rache gegen die Verachter seiner Befehle zu gehen zulraiile, zeigt

das Verfahren Kreon's gegen Antigone, wenn auch dieses als ein vereinzelter

Fall eben so wenig fur legitime Strafjustiz wie Odysseus Misshandlung des

Thersites fur das gewohnliche Auftreten eines Feldherrn oder die grausame

Beslrafung der Tochter des lelzlen Archonten aus Kodros Slamme in Athen i*)

fiir den Umfang der vaterlichen Gewalt maassgebend seyn soil; zumal da

solche Einmauerung bei naherer Betrachlung fast raehr unter den Gesichts-

punct eines Gottesurtbeils als einer strafreclitlichen Handlung fallen diirfte.

Fiir das Herabsturzen vom Felsen, das als Strafe fur Sacrileg gewiss auch

in die alteslen Zeiten hinaufreicht, habe ich bereits in nieinen gottesdienstlichen

Alterthiimern aufraerksam gemacht, wie dasselbe auf der Idee beruht, dass,
J

wenn der Hinabgesliirzle unschuldig sey, der Gott schon seine Hand uber

m

Aelian. V. Hist. VL 12 und der Lacedaemonier gegen Kinadon bei Xenoph. Hell.

Ill, 3. 11: iz tovtov /iivToi ^dfj dede/t^vog zui rw yytQ^ 3fa/ tov %Quyr^Xov

i?;v noXiv ntQitiyovjo x. t. A.

Ij Plat. Leg. VI, p. 767 A: navta uQiovxa dvayaalov uai dinaaj^v ilvai urolv:

vgl m. Quaest. de jure et auctor. magistr. apud Athenienses, Heid. 1829, 8,

p. 54 fgg. und Wissensch. IV, S. 75 fgg.

2j Odyss. II. 192: ool de , yigovy d^mjv int&/joo/fav ^ ^V / Ivl d'Vfivj xlvoiv

doiu).).oii:' yaX£ndp (5*f to£ eaosrae dXyog: vgl, Nitzsch erkl. Anmerk. I, S. 96

und Grote Hist, of Greece 11/ p. 127.

3) Gell. N. A. VL 14: ea causa animadtertendi esty quum dianl as

praetermissa

iddrcoqu

factum

4) Aeschin. c. Timarch. §.182: uvr;g «/V loiv noXtrwr^ ev^mr t^v iavtov &vyu-

oiHtaVy vq> ov nooSrjkwg sjiuXXev unolewdui did Xt/i6v avyytadaiQTjfiivi]: vgL

Schneidevvin ad HeracL Pol. p. 36 und Paroemiogr. GotL I, p. 214.
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ihn halten und ihn vor dem Tode relten werde^); und je cliaraklerislischer

es auch fiir die Einmauerung ist, dass sie ihrem Opfer gleichwohl uoch einige

Speise milgibt, uin die Blutschuld von dem, der sie verhiingt, abzuwenden ^J,

desto deullicher verbirgi sich hier die Rache vor ihren eigeneii Consequenzen

hinter den Lauf der Natur, den die Goltheit^ wenn der Verurtheilte es ver-

dient; noch immer eben so zu seinen Gunsten lenken kaiui, wie Krosos auf

dem Scheiterhaufen durch Regen vom Himmel gerellet wordcn seyn soli. ^
In demselben Maasse iibrigenSj wie sich aus dem homerischen Konig-

thiime eine Magislratur und mil dieser ein geordneter Staalsorgnnismus ent-

wickelt, trilt doch im Ganzen auch das Strafrecht allmahlich hi cine neue

Phase, die eigentlich erst als der rechte Grundlon desselbcn anzusehen ist

imd diese Bedeutung Irolz mancher Modificalionen^ welche es sowohl in

subjectiver als in objectiver llinsicht auch spater noch wiederholt erleidet,

bis an die Granze der Zeit, wo uberhaupt noch von griechischer Rechtsver-

fassung gesprochen werden kann, beibehall. Es ist eine feine Bemcrkung

1) VgL Eurip, Ion 1222: nBtQOQQitpij ^avalv, rait Plot. Ser. num. vind, c.l2 unJ

Ulrichs Reisen u. Unlers. in Griechenland S. 54; auch das Tvnalov oqoq bei

Pausan. V. 6, 5, kuB^ ov lug yviuUug 'HXaloig iottv w&eiv ro/tog, r^v (fwgu-

O^oJGiP ig ^ov dyd)va iXdovoui i6p 'OXvjtiniaxov ^ ual oko)g ev 7uig dnuQt-

pivaig offioiv rjtegaig dta^uGai tov ^Jl(ftiGv, und den leukadischen Suhn-

gebrauch bei Strabo X. 2, um der attischen Thargelien zu geschweigen, mil

welchen ich schon gottesd. Alterth, §. 27 n. 8 die Stelle des Paus. X. 32. 4 ver-

glichen habe: '4at avno (tuJ *jin6XXu)Pi) avdoeg legol nazd ugrj/ivdiv re dnoxo"

nv)v Tial neiQojp n7-d^oiv v^pT^Xwv xa) vnegfti]^y} divSga igeinovreg h Qf^ojv

HUTU Tcc oiavvnata xiLv drganmv ofiov coig ay&aotv odevovoi. Also Men-

schen die Apoll schiitzt; springen und klimmen ohne Gefahr iiber die ab-

schussio^sten Klippen; wer dagegen bei einem solchen Sturze umkommt, be-

rechlio-t eBen dadurch zu der Voraussetzung, dass der Golt ihra geziirnt babe;

vgl, Philol IVj S. 207, wo (gegen Funkhanel) auch diese Sitte mil den be-

kannten Spuren der Feuerprobe u, dgl. zusammengestelll ist.

2^ SoDh. Antio-. 770: kovUjo) neigwi^ti C^oav iv xarrngvn , 70Qiir^€ ^ogovtop wg

Die
ayos /itovov ncodels, CTiwg /iiua/ia naa vnaxtpvyij nohg- xax« tov .

ov fiovov ai^et d-ediv, aiiov/uvtj nov Tev^tTai to fit} &avilv x. t. h

letzten Worte mogen in Kreon's Munde Hohn seyn; unwillkiirlich liegt jedoch

selbst ihnen der Gedanke im Hintergrunde, dass es nicht der Konig, sondern

der Gotl ist an den sich die Jungfraa ihres Schicksals wegen zu halten hat.
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von Otfr. Miiller^), dass in Griechenland die Criminalgerichtsbarkeit immer

mehr aristokratischen Charakter als die burgerliche getragen habe; und wenn

dieses auch, wie wir sehn werden, eine gleichzeitige Handhabung jeiier im

demokratlscheii Sinne iiicht ausschliesst, so kann sie es doch nie verlei

dass sie in den Zeiten der Aristokralie zuerst ein festes Geprage gewonnen

lialj welches auch unter ganz veranderten Formen den friiheren Umfang der

magislratischen Gewalt ahnen lassl. Die Haiiptsache bleibt eben, dass die

Staatsgewalt sich hier in der Geschlossenheit eines grosseren Ganzen con-

centrirt und doch wieder von diesem mit ziemlich weiter Volhnacht auf Ein-

zelne aus seiner Mitte iibergetragen wird, die in solcher Eigenschaft noch in

ganz anderem Sinne Verlreter des Ganzen heissen konnen, als dieses fiir die

Konige der Heroenzeit wenigstens von dem Aiigenblicke an gilt, wo sie

dem friiheren Zauber palriarchah'schen Stammregiments mit dem Herzogsamte

an der Spitze freier Volker vertauscht haben. Bekannt ist die dreifache

Thatigkeit, die dem homerischen Konige aus dieser Stellung erwuchs, auf die

sich dann aber auch seine ganze Macht beschrankte; und wenn sich darunter

auch eine Richtergewalt befindet, so iibt er diese doch nicht vom Slandpunct

eines Gesammtinteresses aus, sondern als Spender des Rechtsbegriffs, der

von den Gottern auf ihn iibergegangen ist und den also jeder, der seiner

bedarf, von ihm erbitten und empfangen kann, ohne dass dieser Art von

Rechtspflege ein weiterer Zweck als der der bestmoglichen und gewissenhaften

Schlichtung personlicher Streilfragen durch eine hohere Personlichkeit zu

Grunde lage. Dass nun freilich auch dieser Gesichtspunct bei den Magistraten

der Aristokratie als Nachfolgern und Erben der alien Konigsgewalt nicht weg-
fallt, versteht sich von selbst; indem diese aber zugleich als erwahlle Ver-
lreter der Gesararatheit fiir deren Wohlergehen zu sorgen haben, nimrat alles,

wobei dieses Wohlergehen betheiligt ist, mehr oder minder den Charakter

der Rechtspflege selbst an; das Recht wird schon friiher praktisch, wie es

die Sophislen spiiler theoretisch definirt haben, das Inleresse der Herrschen-

den^^}, also des Ganzen oder desjenigen Theils des Ganzen, der gerade nach der

1) Dorier II, S. 117.

2) Plat. Republ. I, p. 338 C: ^T^/ii yag syw elvai to dhatov ovu aXXo Tt y to
vov KQihiovog Ivfi^iQovj d. h. wie es daselbst sogleich weiter erklSrl wird,

\
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jedesraaligeii Verfassuiig herrscht ^}, und je unzerlrennlicher dem Grieclien

die Richtergevvalt von dem Begriffe des Beamten schien, desto mcLr mussle

die Vervielfiiltigung der administrativeii Thatigkell auch jener vorzugsweise

den Maassstab der ofFentlichen Wohlfahrt niiltheilen. Wie aber dadurch theils

ein ganz neues Strafreclit begriindet, theils das alfe wesenllicli iiiodificirt ward,

ist leicht einzusehen. Einerseils musste selbst (fas poHzeillche Slrafrechl der

Beamten den personlichen Charakter, den wir in den Bussen der homerischen

Zeit wahrnahraen^ mil dem saclilichen einer Verlheidigung der offenllichen

Wohlfahrl verlauschen , in deren Namen allein die Archonten oder Prylanen

ihre Auctoritat ausubten; dieselbe offeulliche Wolilfalirl aber, der die person-

liche jedes Einzelnen nur als unlergeordnetes Miltel dienen soUte, lionnte es

uberall nicht mehr gestatten, dass dieser aucb im Falle personlicher Krankung

sich selbst Recht nebme, sondern nabm auch die Beurlbcilung der Falle in

Ansprucb, die an sich lediglich zur Privatlalion angelhan schienen, und

bestellte zu diesem Ende die Vertreter der Staatsgewalt auch zu Slrafrichlern,

um in die Privatrache selbst das Maass und die Kegel zu bringen, die zugleich

dem offentlicben Inleresse entsprache. Es ist ein hochst charakteristischer

Zug, dass noch die attischen Redner die Yortheile einer geordneten Rechts-

ege nicht hoher zu preisen vvissen, als indem sie dieselbe als Ersatz und

Schutzwehr gegen Selbslhiilfe darslellen 2); und je deutlicher sich auch in

il&etai ^i ye zovg fo/iovt; indaTt] ij uoyr, uQos to av tj ^v/Kfigov . . Qitrnvu

dl aniqir^vuv tov%o dinaiov lo'is ccQ'/o^ievoi£ eJvai, to o(fioi tviirfigov, mat

%6v TovTov ixSuivovta mXa^ovaiv wff ^laQuvojiiovvva it aul dSixovviu:

vgl. Leg. IV, p. 714: dg ovv out noxe dijfiop vur,GavTa tj tiva noXniiuv

d'Akrv rj ««i %vga.vvov d^i'oto&ui ixovtu ngog dXXo ii vojuovg V ''^ ovfitfigov
^\ -m

iuviM tijs dgyVi^ "^^^ [.uveiv , . xat og av A
xoAccaei Strabo

'ferenti

fi

I] Des noXlisv^ui, vgl. Schomann ad Plularch. V. Cleomen. p. 208 u. m. Staats-

alterth. §. 52 n. 14.

21 Demosth. Conon. §. 17— 19: oi (ily ydg vo^ioi iioXv %dvav%ia xui tdg

^
4
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f

der Gesetzgebung der geschichtlichen Zeit das Bestreben kund gibt, der Ei-

genmacht zu wehren, die ohnehin nach altgriechischen Begriffen die Quelle

jedes Unrechts isl^3; deslo weniger durfen wir zu irren furchten, wenn wir

diesen Gesichtspunct vor alien andern als denjenigen annehmen, der iiber-

haupl zur Einsetzung von Strafgerichten und zur Ausdehnung des dffentlichen

Slrafrechts fiber die meisten* Falle der ehemaligen Privatrache gefuhrt habe.

Zunachst mag man wobl einraumen ^'), dass das strafrichterliche Einschreiten

des Slaals durch solche Falle veranlassl worden ist^ wo eine Missethat geracht

werden musste, ohne dass ein Privatracher dafiir vorhanden war, wie beira

Verwandtenmorde, wo der, dem die Blutrache oblag, selbst der Thater war
und in ahnlicher Art, wie noch spater saramlliche Mitglieder der Phratrie zur

Betheiligung an der Blutrache verpflicbtet sind, der Staat solidarisch die Eri-
m

nyen zu versohnen iibernahm; aber gerade bei der Blutrache oder Verfolgung

eines Todtschlags, so viele Reste sie aucb vor dem sonstigen Verfahren von

Vergeltungsysteme der alten Sitte darbietet altische

gebung, die im Wesentlichen wohl nur das aligemeine griechische Recht

auspragl, recht deutlich, wie der Staal seine Richtergewalt an die Stelle des

Einzelnen geselzt hat; aus dem urspiinglichen Racher wird ein einfacher Kla-

ger, und auch wenn das Gericht das Todesurtheil iiber den Beklagten ge-

sprochen hat, so wird dieser doch nicht seinera Verfolger preisgegeben, son-

dern es sleht lediglich diesem frei, der amtlichen Vollstreckung des Urtheils

in Person anzuwohnen 33. Noch eutschiedener tritt iibrigens im sonstigen

vonois eivai zovtwv eKaotwp i^v dlnr^v, fiij %ij lov nQooiviovtos ogytj /nr^dh

/SovXrjoet xovxo tcQivea&at: vgl. adv. Mid. §.220: ap' ovv ovyy^grjoaiz^ av
tomov, boTis ioTtv i'xuaxog 6 ftioolr, xvgtov yevio&at tov xavd^ aneg ovzog
ifih vfiKV EHuotov noi^aut; iyoj plv ovk oJfiai . . . t/ S^ nots; on lij

## 4 ' ^ 4

und mehr adv. Aristog. I, §. 20 fgg.

I

l)"r,8Qtg, vgl. Wachsmuth hell. Allerth. I, S. 343, Nagelsbach homer. Theol
S. 284, Lehrs in Schr. d. deutschen Gesellsch. zu Konigsberg IV, S. 163, Stacke
in Klotz ArcMv XVII, S. 419.

2) Vgl. Rubino in Zeitschr. f. d. Alterth. 1844, S.341.

3) Demoslh. c. Aristocr. f.69: iuv dk di^tj jci dlxcaa iyxaUlv Jtai e'Xt] %6v de-
dQCiXoxa 10V ffovov, ov9* ovTw xvQios yi'yverut %ov dXovzos, aXX" skhvov
fiiv oi vofiot kVQioi xoXcioai xai oig ngoajizctUTat TailTa, Tfti dh inidelv

V_
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Strafprocesse die jyiachlvollkominenlieil des Slaats und seiner Beanitcn Iiervor,

und wenii auch das System des Anklageverfahrens der Privalraclie fortwahrcnd

rcchlliche Legilimalion desreichen Spielraum lasstij, so beruht doch die

Kliigers keiiieswegs auf dieser; es geiiiigt, dass er der verlelzlen Gesammlheit

angelidrt^J; und zwar fuhit sich die Gesammlheit iiicht elwa Moss danii ver-

letzt, vvenn einem oder mebren ihrcr Glieder eine positive Bceiiilrilchtigung

.ilirer Rechtspliiire widerfahren, sondern scliou danu wenn eiues ihrcr Glieder

iiber seine eigene Recblsphiire hinausgegangen islj :^ic slraFt den Fund

diebstahl barter als den Eingriff in bekanntes Eigenlhum '3; sie vcrpoent die

ungerechlferligle Missliandliing eines Sclaveu eben so gul wie die ciiics

vgL d. Abh. V. J. D. de Riemer zu dieser Kede^ Rolerfl. 1833. 8, 0- Muller

und G. F. Schumann z. Aeschyl. Eiimeniden, und was ich sonsl Slaatsallerlh.

§. 104. 105 cilirt habe. Ganz wahr schreibl insofcrn audi Hullmann Slaabr. d.

Allerlh. S. 81

:

3,
bei fortschreitender Entwlckehing <ler Gosellschan man

noch einen Schrill weiler: die Regierung schloss bei Mordllialen die Familiea

ganz aus von der mitlelbaren Bestrafung; sie erkUirle diese fiir die Sache der

ganzen Gesellschaft und setzte andere Strafe, insbesondere die Todesslrafe, auf

solche Verbrechen" — wenn er nur nichl den uundcrlichca Einfall gehabt

hatte, damit den Ursprung der Vermogensteuer als „allgemeinen Ablasses" zu

verbinden

!

1) Ohne Klager kein Richter, vgL Lycurg, adv. Leocr. §. 4: 'igta ydg ion tu

fiiyioia, a dtuqvXdithi hu\ SinQOi^ei r%v zijg noXeiog evdui/ioptar , ngoitov

tovtoig a xgioig ojox ot& vonoc ovd' V

jwv ^iHaoToJP yjfjffog drev tov nagadiaoovrog avtoig rovg aSixovvraQ irT/vft.

Dass zu klagen j,auch amtlich verpflichtete Verlreter des Staats", wie noch

AVachsmuth 11, S- 225 die ovr7;y6gotfg auffasst, nur in einzelnen Fallen ad hoc

bestelU wurden, darf jelzt wohl als ausgemacht vorausgcselzl werden; vgL

Slaatsalterlh, §.133. n.l; auch Bockh Slaatsh. I, S. 336 hat seine Ansicht dar-

nach slillschweigend raodiflcirt.

2) Daber 6 ^ovXo/uvog *J&7^va!wp olg iison, vgl. Meier u. Schom, atl. Process

3}

S. 557 fgg. 564.

j^ /ii; i'&ov, /if] araJ.f;, n«A dh /'V > &uru^og fj Cv/"'"' Piog, L I. 57; vgl.

Aelian. V. Hist. HI. 46 und Plat. Leg. VIII, p. 844E, XI, p. 913 C mil Plainer

Process II S. 4 dessen verraeinte Ausnahaien mit der verimderten AufFassung der

td,to/at yoaffdi (Bockh Staatsh, I, S. 492) von selbsl wegfallen werdon.

Hist.-Philol Classe. Vf Nn

»L
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3 SO recht deutlich sieht. wie es mehr das Verkeniien

der eigenen als der fremden Stellung, weit mehr der Missbrauch der eigeneii

als die Slorung fremder Freilieit ist, was den Gegenstand und das Motiv

der Strafe bildet: und selbst der Rechtschutz, den sie dem Einzelnen ge-

wahrt ordnet sich unler diesem Gesichtspuncte dem allgemeinen Zwecke

}

Dass d aber eben wenig

stutzung der Privalracbe, auf Ausubung der eigenen von

auf Begunstigung und Unter-

Seilen des Staats

oder gar einzelner seiner Vorsteher gerichlet seyn kann, ist von selbst klar;

und auch wo sich daneben noch von Zeit zu Zeit Motive der letzteren Art

geltend machen mogen, kdnnen sie als Ausnahmen nicht fiir die sonstige und

allgemeine Handhabung der Strafrecbtspflege maassgebend seyn, fiir welche

an die Stelle der Vergeltung der Gesichlspunct der off'entlichen Wohlfahrt und

Die allgemeine Wohlfabrt

die den Staat bestimrate, die Rache der Einzelnen lieber in seine

Seibsterhaltung des Gemelnwesens getreten ist.

war es,

Hand zu nehmen^ um den Burger nicht zur Eigenmachl zu verwohnen;

dieselbe ist es, um derenlwillen der Staat auch den Einzelnen seine Macht

1) Aeschin. c. Timarch. §.17: ov ydg vnlg rojv ofx^Twv eGitovdttyev o vojiiod^i

eis TOVQ dovXovg v^ql^^

ov ydg oang 6 ndoy^cav weio

noooeyQaqe liTjd' §. 46:

deiv Gxoneiv, uXXd

yivvo/ttvov*

TO ngdy/ia onoiov ti to

inttdri 6^ ivgev ovh intz'^deiov , [itjiB ngog SovXov f%^]d^ bXiog

ngdrreiv eta^ev , und mehr in m. Symb. ad doclr. juris Att, de injur, actioni

. bus, Gott. 1847. 4, p. IS.

2) Plul. V. Solon, c. 19: izt ftivtoi ftdXXov oiofievog dtlv inagaeh' jfj twr noX

Xdip do&evsla navtl

ydg nXr^yipToglitigov

fieip diKr^v vnhg %ov Ktxy.m^ ninovdojo^ i'dcoxa* Hal

^ovXofiivip yQdffeo&cci tov adiHovvtu Hal StbjxnVy og&wg i&I^OPtog tot! yojtio-

d^ixov %ovg noXinug (Hionig ivog ftigovg avvaiaSdrsod'cci xai ovvaXyelv gAAjJ-

Xoig* %0VT(p dh %il vo/io) avjtKjpaovovvta Xoyov aviov diajtivfj/tovcvovoiv* fgw-

TT^&cig ydg, wg €oty,€P , Tjxig oiHtUai xaXXiora xdtv noX^ojv ^ iZ^tvTj^ atn^Vy

iv 7j %djp ddeHCV/iiivoiP otx '^j'^ior oi ftri adtxov^upoi ngo^uXXovoi huI xoXa-

^ovoi Tovg ddixovprag: vgl Sept. Sap. conv. ell und Isocr. adv. Lochit. §.2:

rwv ftev dXXwv iyKX'p]jtidtv)v ccvttL %oi nudovii fiopog o (fgaoag vnodiHog inti*

mgi de jijg v^g iug xoiPov tov ngay/tuTog opiog SovXo

iwp nohiwp yQay)a/t£Pfi) ngog Tovg &6o/ito&iTccg eiosX&elP itg vjtidg*
-^
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fuhlen lasst, der durch irgend welche Eigenmachl oder Uberschreituiig das

Gleichgewicht und Ebenmaass des Ganzen gefiihrdef; und dieselben Grund-

satze, nach welchen derselbe in den einzelnen Fallen dieses Gleichgewicht

e»
chsam als Beding seiner Gesundheit beraisst, leiten dann auch sein

Verfahren gegen die Storungen dieser Gesundheit die durch die Strafe be

firehoben werd Auf diesen, wenn der Ausdruck

ist, therapeulischen Charakter der griechischen Strafrechtspflege habe ich schon

in der Abhandlung de Dracone legnmlatore Aftico anfmerksain gemacht, weil

ed erklaren kann. was in derselben allein nach

ausheuligen Begriffen, sondern auch von der blossen Vergeltungslheorie

beirachlet anffallend und anstossig ist, aber bei naherer Belrachtung weder so

paradox noch so anomal erscheint, als es oft gehalten worden isl und noch

)n auf alle Vergehen Todesstrafe gesetzl liaben soil, sowird Wenn Drak

hat schon das spatere Altertbum darin nur die Anllcipalion einer pliilosophi

schen Grill die Zeit eine ganz singulare Geistesvervvirrung

blickt: gehen wir aber der Sache naher auf d so find WIT sein

Verfahren nicht etwa nur im Interesse

begriindet, sondern selbst nach Beseili

Namen noch spat im Munde des gr

d

echiscb

daraals herrschenden Aristokralie

seiner meisten Satzungen seinen

I Volks den ffefeiertsten Geselz-

gebern hgestelll 1

massiger Strenge es wohl

deren anderseits niehr als einer an unverhaltniss-

mil ihm selbst aufnehmen konnte ^\ Die Entwen-

zum Ind. lect. 1849 501) Zu den dafur schon in dera erwahnlen Proomium

beigebrachten Zeugnissen fuge ich noch Xenoph. Oec. 14. 4 und Demosth. Timocr.

§.211: xal fir^v li HoXoyva ^ jJgaxoria dixame inaivetre, ovx av i^omg

xalwQ ayovrac: vofiovg ^* t. X»

2) Vgl. Lycurg. adv. Leocr. §.65: o\ yaQ agyaioi vofioQlia^ cv tw filv ixcacp

dX):

shai

ofxoUog in I

w.- _,_^-.^
^ *rt« -

naoi xal toIs iXayiatoie naqavofiiifiaGt ^avarov wQioav

Z<

(Zenob. IV. 10] und fiber das gleich zu erwahnende Verbot desselben insbes.

Aelian, V. Hist. IL 37 jfoxQoJg Toig EmL
H Tig ^HQUTOV tni€ fir} nQoatd^avtog iujgov dtqanalag eve%a , &dva^og t^v

n

^r^/iia, ZaXevnc

Drakon's SchSrfe eotsprang zum Theil eben daraus, dass man keinen

Nn2

F>-

m
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dung einiger Kohlkopfe mil dem Tode zu bedrohen, war allerdings eine grosse

Hiirle; aber doch immer nicht so hart, wie wenn Zaleukos gleiche Strafe

darauf setzte, wenn jemand ohne arztliche Vorschrift ungemischten Wain
r

tranke; und selbst der vielgepri'esenen solonischen Gesetzgebung fehlt es nicht

an Ziigen, die uns beurkunden, dass diese ganze Strafuburig nicht sowohl die

Vergeltnng des Schadens^ der einem Andern zugefiigt war, als den Miss-

Iraiich des eigenen Rechtes verfolgte, der nicht scharf genug geahndet warden

zu konnen schien, urn keinerlei Anmaassung und Wiilkiir im Gemeinleben

aufliommen zu lassen i}. Ja ein Grundsatz dieser Gesetzgebung ist uns er-

halten, bei dem sich nicht bloss einem heutigen Juristen das Haar strauben

mochte, der aber vom geschil^erten Standpuncte der ofTentlichen Wohlfahrt

aus gahz wohl motivirl erscheint, dass namlich die Strafe immer um emiges

tiber die Schwere des Verbrechens hinausgehen miisse 2^ , — das ist zwar

juristisch betrachtet ein sehr bedenklicher, therapeutisch aber ein vollig ge-

recbtfertigter Satz, der mit andern Worlen so viel heisst, als dass es' bei

einem zu Tage kommenden Schaden des Gemeinwesens nicht geniige das

einzelne Symptom zu bes«iiigen, sondern dass jede Cur mdglichst radicalund

kiiriftigen Riickfallen vorbeugend setti miisse. Denii dass ein Verbrecher als

eine Krankheit der Gesellschaft angesehen wurde, geht aus bestimmten Stellen

hervor, die gerade die TodeSstrafe so motiviren^^; und man braucht sich nur
i^ rf ni

privatrechtlichen , sondern den Gesichtspunct des ofTentlichen Rechts nahm und

nicht die Yerlelzung des Einzelnen, sondern der allgemeinen Sitte strafte."

1) DemosUi. c. Androt. §.30: n^iov rolrvVy m avSoeg * j^t^r^raiof, an} top &tviu

10V vofiov i^&xuoai 21(tXu)va xu# &€aaaa&ui lor^v riQorotap inoteiio ir anaoiv

oh ^''^i&^f vojtioig jyg noXtTaiug ycul oou) naoi c

Tifgi io{f ngdy/ictjoi aviov, ov Ti&tiT} %ov vo/tov: vgl. Aristot. Problem.

XXIX. 14.
y

2) Vgl. den alien Dichter bei Charisius IV. 4. 13 oder 7* 7: in ventre sapere di-
r.

dicit nimirum Solon ^ qui lege cavit, ut vitia transcenderent auctoris poenaey

und was im ahnlichen Sinne Dinarch adv. Demosth. §. 55 von dem Areopage

sagt: ^TjTai . . . dnloiQ top i'voyov ovitt kg/ %ov onoiovoifP r^dizr^Ho^a %u

ndroiUy vofu^ovau i6p Ip Toig /nytgoie avpe&i^ouevov ddixaiP %ov%ov %a

iMf €VX^gin7€Q07' figoadf^^o&ur* t

3) Plat. Prolag, p. 322D: tov //ny Svvd/tepop uidovg xai dintjg fmrtyeiv xietpeiv

wg roGov noleoig: vgl. Rep. VIII^ p. 552C, auch III, p. 410 A: uant fup xazd
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das vorhin erwahnle Slaatsprincip zu vergegenw

Mensch

sollte 13

nur ein unselbslandig Glied der biirgerlich

consequent

nach welchem der

Gemeinschaft seyn

wirdfinden: eben desshalb aber
auch die Heilung des Schadens nicht urn des Gliedes selbst, sondern
Korp nichl ura des einzelnen Falles dern der

heit und Gesundheit willen vorgenoramen ; und je geringer der Slaat

um des

Sicher-

eines Glied cblagen
naturwuchsigen Reproductionskrafl den Verlusl

braiicht, desto mehr wacbsl ihm diese Sicherheit mil der Krafligkeit des Mitlels

ganz wie vvir in derselben Periode der griechischen Cullur sehn, dass auch

physiscbe Hellkunst nbch

des Brennens d Schneid

zum grossen Theile mit den chirurgischen JVIitteln

s operirle. Nur insofern der durch ein Vergehen
angerichtete Schaden an sich kein unheilbarer war 23^ konnle die Entschiidi-

dvtdtovg uvTo\ dnoHtevovoi: Leg. Y, p. 733E: -^dvatov Tj <pvy7;v t^; ^i/cwgia

TO "teXos emiidefg* jovg filv ydg jLttyiota i^rjiaQtr^noTug^ dvidxovg dh ov^ag,
^teyiOT^jV Sh ovouv ^Xd^7]v noXewg , dnaUd%riiv dw&er , XII, p. 958 A:
davarov iafia rcclg ovto) dia%e9eiQaig ipvyalg diav^ftovteg . . ttg/oi inuivov
ylyvQiVT ccv r/J ndoj^ noXsi toiovtoi diTiaotai huI 3iKaa%o)v r^ysfivv^g, und
um nicht bei Plato allein stehen zu bleiben^ Aristot. Eth. Nic. X. 9. 10; dnw

cJ' d

uvdQeg J&T^valot, to ngdy/id sari to Toi;Tot;- (fei drj ndptwg, waneg oi iargoi^

ctaP HUQHiVOP y ipayiSatvav ^ tcJ^ dXXmv dvidrwp ti xaxwv tdwaiv.

£ Hal (X(pV€GtiQOlQ OVOl XoXdo6t£

vtdxQvg oXwg i^oQi^eir: Demosth. c. Aristog. I, §.95:

T€ Ku/ 7ijito)Qfag IniTi&ivat y rovg

am
Huvoap i] oXwg ansKo^pap , ovj(o tovxo to &7;qIop vjiidg i^oQtaai^ Qitpai in

'lijg nolemg^ dpeXup: Stob. Serm. XLVI. 41; x«i 6 d^dpaiog avtog nagd twp
ngwTcog SixaiwodvTioP ov)i wg ii Ttaaop ineti/t^St] , dXX' wg ioiaxop yaci iv

(paQjtidHOV Xoyo) xazd %v)P ov dvvafiiviav tijg Haxiag iXav&sgw&^rac : ja

selbst noch Cicero, wenn gleich mehr bildlich und hyperbolisch, pro Sestio

c. 65: non ea est medicina^ quum sanae parti scalpellum adkibeiur atgue inte-

grae , .. ii medentur reipublicae qui exsecant pestem aliquam tanquam strumam

cimtaiis,

1] Arislot. Politic. VIIL 1. 2; d/ia dh ovdk ygi] pofti^eip avtop uvzov tiPa slput

1WP noXnoivy dXXa ndvtug irjg noXitog* fioQiOP yaQ ixaiijog %r^g noXf^tog:

vgL m. Staatsalt. §. 51.

2) Kein aVa^xcaToj/, nichl mit dviajop zu verwechseln^ insorern dieses, um mit

' Plato Leg. IX, p. 862 zu reden, mehr auf die ddmla^ jenes mehr auf die

^Xu(ifj geht und desshalb auch gewohnlicher sachlich als personlich gebraucht

wird, VgL Demosth. Mid. §.70 und mehr bei Sintenis ad Plul. V. Peiicl. c. 39,

•

V
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gungf durch welche dieser gut gemacht werden sollte und mussle, zugleich

.als Strafe des Vergehens selbst ausreichen^ obgleich es auch in diesem Falle

cht das Glied solches. sondern das Ganze dessen Schaden am Gliede

geheill werden soil; der Strafansatz ist die Schalzung des Schadens d

die ofFentllche Wohlfahrl d d Vergehen erieidet ^") d zwar nicht

etwa mehr bloss vom Standpuncte der Vergeltung aus, fiir welchen jeder

Fall sein

auch in

Maassstab ist, sondern von dem der Gesetzgebung, d es

dieser Hinsicht darum zu thiin seyn muss, dass der Staal in keinem

Falle Schad leid der zu kurz komme

Bei diesen schriftlichen Gesetzgebu jedoch m elchen die Mehr

zahl der griechischen Staaten allmahlich in grosserem oder kleinerem Urafange

von der blossen Sorge fiir die Interessen der Gegenwarl und die Uberliefe-

rungen der Vergangenheit zur gleichzeitigen Beriicksichtigung der Zukunfl

emporslieg, konnten sie eben desshalb nicht umhin mit jenem Principe der

offentiichen Wohlfahrt, das alierdings, wie wir gesehen haben, gerade in den

namhaftesten Gesetzgebungen der alleren Zeit seinen scharfsten Ausdruck ge-

funden hat, noch ein zweites zu verbinden, das, wie* es sich zunachst in den

Strafandrohungen oder Poenalsanclionen der Geselze als Vorbeugungsraaxime

kund gibt, so iiberhaupl in der ganzen Handhabung der spaleren Strafgerech-
M

tigkeit in den mannichfalligsten Formen^ aber inimer mit dem durchherrschenden

ja nach Umstanden die Capitalstrafe selbst im Gegensatze der Geldstrafe u. s. w.
bezeichnen kann; s. Anlipho de caede Herod. §91, Lysias vuln. praemed. §.20;
wie schwer es jedoch in den einzelnen Fallen ist, objective und subjective

scheiden, zeigt schon die plutarchische Stelle und mehr noch
I oder Xenoph. Oec. 14. 8: lomovQ wg uvr^niotovg nleorfTttug

fjdf] Ha) i;ijg yjtoioewg ano^ato), gleichwie anderseits Diodor. Sic. I. 78 auch
eine unheilbare Leibesstrafe avUttov ov/t^ogav nennt.

Unheilbarkeit zu

Hesiod. '£'i

1) Tif auch zunachst nicht sovvohl subjectiv^ was die Verschuldung, son

dern objectiv, was der angerichtete Schaden werth ist, wie noch bei Demosth.
fals, legal, §. 131 : onon^He tolvvv hGtat

(OaT€

o%t ovdel

Toaovxft)*' HQay/iatwp

i tilDV VOfLlon' a^toyQ^mg

rfaiv£o&ae : vgl. Prooem. 12:

io^i dia(fdaQ(vro}v dlttr^v dovvai, und die

a^toyo^Oiv

Enlgegenstellung der offentiichen und Privatcompensation bei Lysias caed. Era
toslh. §.29: unoTiVuv ^' iwoi/tog ^v XQV/^^'^^* ^V^ ^^ '^^ ixeivov ^i/itr;jiian.

ov QVvaio)QQvv , rov dh i^g noXemg po/iov rjilovv eirai nvQivotegop n,%/x.

w

^*
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Gedanken zum Vorscheine kommt, die Zukunfl, sey es des Slaats oder des

Einzelnen, zum Maass und Grund der gegenvvartigen Strafe selbsl zu machen.

Wohl sind wir hier zuuachst befugl, in den Strafen, womit die Gesetze ihre

^

Ubertreter bedrohen, imr die warnende Vorausverkiindigung dessen zu er-

blicken, was die ofFentliche Wohlfahrl einlretenden Falls zu ihrer eigenen

Sicherbeit zu verlangen berechtigt und die sie vertretenden Beamten zu

exequiren verpflichtet seyn werjden, wobei fur Abschreckung im eigeiillichen

Sfnne kein weiterer Raum bleibt^ als diese in jedem Rechtsverhaltnisse aus

der Erwagung der nothwendigen Folgen irgend welcher Rechtsverletzung
^

bervorgehl; aber je weniger der Staat geneigt seyn kann, es darauf ankom-

men zu Jassen^ ob solche Erwagung aliein jeraandcn abhalte; desto naher

liegt eSj das Strafinaass so hoch zu greifen, dass es nicht bloss fur den

wirkiichen Fall vergulend, sondern auch fiir den raoglicheu vorbeugend wirke 1

obgleich, wenn diese Erwarlung doch nicht erfiillt werden sollte, schon die

Consequenz der ailgemeinen Rechtsgleichheit niclits ubrig lasst, als die ange-

droheten Strafen wirklich zu vollstrecken. Wie freilich auch in dieser Hin-

sicht der griechische Staat bisweilen die Folgerungen seiner Strenge selbsl

zu Ziehen gescheut und der Furcht vor seiner Strafe die vor der Gottheil

substituirt, diese zur eveutuellen VoIIslreckung seiner eigenen Drohung benutzt

hat, zeigen die charakteristischen und keineswegs bis in die friihesten Zeiten

des griechischen Rechts hinaufreichenden Beispiele der Verfluchungen, die theils

geradezu an die Stelle der Poenalsanctionen offentlicher Verordnungen ge-

setzt 2}, theils auch wohl den Beamten unter eigener Verantwortlichkeit aus-

1) Plat. Leg. IX
,

p. 852

:

au8

tig toiovTog yr/prj%ui, x«i lovnov anotgon^e t£ ivsxu xal yevo/uiviou xolu-

oewg ii&(vut ill avio'ig vopovg vig too/iivotg: vgl. Demosth. Lept. §. 154 u.

158: iv loi'vvv toig sag) roviiov vo/ioig o ^ganmv tpo^tgov Hujuaxiva^un'

Xdw
#

10V %t noiiiP X . T. ^-

2) Charondas bei Stob. Serni. XLIV. 40: XQV ^^ if^fuv^iv toig dgrjiivoig, xov dl

^ tfj noXitiK^ dgu: Tgl. die teischen Urkunden im

C. Inscr. n. 3044 und 3059: 6 3e t'tnag ^ ngr^ug tt nagd rovde lov^voftov

r fin noimag it ^o v ngcOTtiayfiiviuv iv tiji vo/uo) iwde f^a)Xi]<; tit] xavrog

xai yivog 10 ixslvov, und mehr bei E. y. Lasaulx Studien d. class. Alterthums

S. 168 und Wachsmuth hell. Alterth. I, S. 446.
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zusprechen iibertragen werden 1 um so deiitlicher tritt inzwischen eben hier

der Vorbeugungszweck an die Stelle der offentlicben Interessen, die sich dabei

so uneigenniitzig bevveisen, dass sie audi die etwa zu Gelde anzuschlagenden

Strafen ganz i

gewiss erlaubt

d doch theilweise der Goltheit iiberlassen ^') d wenn es

in Form oft nur ein Mittel Rechtferligung und

Aufrecbthaltung der offentlicben Slrenge zu sebn, so werden wir um so we-

niger Bedenken tragen diirfen, diese lelztere w.esentlich auf den Grund voraus-

gegangener Warnung oder Drobung zu beziehen. Es ist das gleichsam die

Gegenforderung des Staats fiir die Garantie. die er seinen Biirgern durch

die dschriftliche Gesetzgebung gegen Willkiir oder Irrthum derjenigen,

Sorge fur die offentliche Wohlfahrt betraut sind. leistet: je naher dem Ein

die Bekanntscbaft mit d diese erbeischte, geriickt mehr ihm

ede der Unwissenheit abgescbnitlen war, desto weniger brauchte das

Ganze Siren die fur sein Bestehen als heilsam ansah, Einhalt zu

thun, und wenn es sich einerseits durch feste Strafgeset

musste es sich in demselben Maasse anderseits fiir alle E^

Hande band,

alen decke!^

e planmassige und fort

bedurfte allerdings alie

Sparta, das den gleicben Vorbeugungszweck durch eii

geselzte Erziehung seiner Burger zu erreichen suchte,

dessen nicht; dafiir aber lag auch die einzige Garantie, die es jenen gewahrle,

en Strafgerichten durch das Herkommen

ne Lossprechung eine andere Kraft als

in der reiflichen IJberl d

geboten war, und daneben hatle ke

l) Plut. V. Solon, c. 24: lojv dh yero/iirojv Siu'&tatv ngog ^ivovg iXaiov uhvov

noi£ia9at ngooeTa^ev in ixrivdv
*

| (f)P agag top ccgyovTu

vgl. C. Inscr. n. 3044

:

(xvTov iKarov ^gayjidg eig to dr^^ioaiov

:

otxirtg Tt/wvyjorreg i7]v i^agfjV fiTj noi^oeiav in}

dvva/tei, iv %^ inugj] syeo^ai, oder n.3562: i6p dh yvpcaKOPo/tov top vno
lov diifiov aiQovpivov an^v/jG^ai to/V ijUfiivovoi Ha} rotg net&ojtiivoig jw^e
Tw vo/ta^ £v HVat hu) zwr vnuQ/opiwp dya^olr opr^otv , loig dh /i^ net&o-
ftfvoig itr^dl Talg ip/tavovGaig jupuptIu: auch Isocr. Pancg. §. 157 u, s. w.

2} Xenoph, Hellen. L 7. 20: na) lav xatayvwody ddixtiv, uno&inopja sig

tije »tnv uvui: vgl. Meier Comiii. epigr. II, p. 54 und mehr bei dems. de
bonis damnalorum p. 215; audi Deinosth. Theocrin. §.14 und Macart. §.54:
idv di fiTi inavayxdoij 6 agywv , 6(fuUjoy xdiag d^juyjiag itQcls r^

"
Hqcc,

mit Buckh Staalsh. I, S. 495.
' ' "
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die einer Absblulion von der Inslanz^ die jederzeit wieder zuriickgenommen

werden konnte ^3? wahrend da, wo, wie in Athen, die Rechtskraft der ab-

geurtheilten Sache ein Fundamenlalsatz war^J, wirklichen Verbrechen durcb

desto scharfere gesetzliche Vorsichtsniaassregeln entgegengetreten werden

musste. Nur soil mil allem diesem doch der Handhabung des Strafrechts, so

lange und in soweit sie nocb vorzugsweise in der Gewalt der offenlliohen

Magistrate blieb, ira einzelnen Falle kein weiterer Zweck als der vorher eror-

terle des offentlichen Wohles unlergelegl seyn, ftir dessen Anfoderungen ihnen

jetzt nur das Gesetz wie friiher die offentliche Slimme oder das eigene Er-

messen maassgebend wurde. Urtheile man auch iiber das Princip was man

wolle, iramerhin zeigl slch ein hoher Grad logischer Consequenz in der Eigen-

thiimlichkeit des griechischen Rechts, dass viele Folgen vviderrechllicher Hand-

lungen, die nach unserm Begriffe erst durch die richterliche Entscheidung

eintreten, dort als durch die That selbst verwirkt erscheinen und es nur der

Constatirung dieser bedarf , urn jene soforl in Wirklichkeit zu selzen ') ; auch

der Verbrecher ist als solcher bereils der Schuldner des Slaats fiir die

Schalzung, die das Gesetz fiir seinen Fall ira Voraus aufgestellt hat, und

Selbst die eifersuchtigste Demokratie beslritt keinem Beamlen das Rechl, sobald

der Fall nicht an sich streitig war, eine solche Strafe kurzer Hand selbst

voUziehen zu lassen'^); haben wir also im Vorhergehenden die Ausiibung des

Strafrechls von Seiten der Beamlen als einen Ausfluss des Wohlfahrtsystems

1) Plut. Apophth. Lac. p. 217B; eowti^vjoe ^e rtroe a'LJov, did %l tag ntql ^a-

vuTOV dlnag nXuoaiv rjitgatg oi yigovieQ xQiVovotVt nav ano(fvyfj %ig, i'ti

ov<ihp raaop ioTip vnodtxog, no)Xais /uhr, i^^, ifdqaig itQipovaip , on n^gi

d^avdiov Toig diaffaQidvovaiv ovh aojt jutTa^ovXevaaoBai , vofm de vnoouov

de^aei elvut , on naxa tovtov top fopov av eirj %ai to xQeinopa fiov-

Xtvaaa&ai.

2) Poll. Vin. 57: nagaygntf^ oiav ttg /»jy eioayiuyi/iov tlvat Xiyij trjv diur,v, ^

cuff xexQifiivos V *"fi a^ei/ievog x- t. A.

Meier u. Schom.

all. Process S. 475, Plainer Process II, S. 369, Pauly's Realencykl. I, S. 1119.

Absichllich zugefugler Schaden musste doppelt vergulel werden; dieses dinXovv

aber gall selbst soforl als eine Schuld, auf deren Bezahlung die Klage gerichlet

ward, vgl. Demoslh. Arislocr. $.28: dinXovv ixfiuXuv oaov av %axa^Xa\ptj,

§

Philol. Classe. VJ.
Oo
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vvahrgenommen, so werden wir letzteres auch spiiter noch iiberall voraus-

setzen durfen, wo jene fiir sich allein ohne Zuziehung der Volksgerichte

handeln. '

Erst die Volksgerichte, in welchen die Demokratie in Athen ihren hoch-

sten Gipfel erreichte i}, gewahren uns einen Schauplatz, auf welchem wir

nur annehmen^ sondern aiich nachweisen konnen. dass die vorbeugendenichl

funde

iibten

htspuncte, die allerdings schon iangst in der Gesetzgebung Eing

hall
;

auch auf die Ausub Strafrechls einen directen Einfluss

3
welchem sich das richtende Volk nicht nur. wie es die Alten aus

iicklich bezeichnen ^J selb als Gesetzgeber gerirle, sondern auch alien

psychologischen und ethischen Consequenzen jener Gesichtsp ein

«m so freieres Feld mehr es in der Nalur des demokratischen Pri

cips lag, allenthalben der Subjeclivilat Re zu tragen , als irgend

mil der griechischen Staalsidee vereinbar war. Was Plainer als Resultat

seiner

gesetze

Abh lib die Principien der platonischen Cri

3 aiifgestellt hat, dass jjin den Slrafb der Id vom
Staale gemass, das Moment der Subjeclivilat, und also der moralischen Schalzung

vorwiege, dass aber dieses Princip nicht ausschliesslich durchgefuhrl sey,

'rincip der Schadlichkeit und Gefahrlichkeit fur den Staat zur

werde", lasst sich — hdchstens mil verandertem Mischungs-

indem das

Gellung gebracht

verb eb

den, von

I*}; und

1 sowohl auf die praktische Slrafrechlspflege in Plato's Zeit

r ja jene Gesetze selbst nur ein berichtigler Ausdruck seyn

schwer es auch dadurch einera heutigeh Systematiker wer-
_ff

1) Vgl. Bergk in Verb. d. Jenaischen Philol. Vers. 1S46, S,40, Freese d. Fartei-

kampf d. Reichen u. Armen in Athen, Strals. 1848. 8, S. 19, Grote Hist, of

Greece V, p. 473, Schomann z. Verf.gesch. Athens, Lpz. 1854. 8, S. 39 fgg.

2) Lycurg. c. Leocrat. §.9: dto xal fiaXtota, w uvdosg , Stl v/ids yevfo&ai /trj

fiovov %ov vvv adtyiryfiaTog diKuotd^ dXXu Kui po/jo&ixuc;: Vgl. Lysias b. Stob.

Serm. XLVI. 17: tr^v uvtvjv yvMftrjv Sftiv dixa(^(

Tovvrac, und mehr in d. Abh. d. K. Gesellsch. IV, S. 79.

686.

ijrJlfQ VO/LlOd-l-

3) Zeitschr. f. d. Alterth. 1844, S. 673

4) Vgl. nn. Abh. de vestigiis institutorurn veterftm, imprimis Atticorum, per Platonis

de Legibus libros indagandis, Marb. 1836. 4, insbes. p. 44 fgg.
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den mag, dieselbe auf die Einfachheit gelaufiger Grundsatze zuriickziifuhren

2f»I

1

so finden wir sie doch weder mit Abschreckungs - noch mit d

rungsmaxime unbekannl^ obgleich diese beiden Gesichtspuncle dort
I

nicht wie bei uns so baufig einander

gs

gesetzl, sondern Hand
Hand gehend oder sich wechselseitig ergiinzend b

Heilung des kranken Gliedes neben dem Ganzen n

Exstirp unheilbaren wen

spi

die

Gute kommen 23 — in dieser Form legt sich die spiitere

objectiven Consequ

subiectiv sittlichen Maassstab

des Iherapeutischen Wohlfahrlsprincips

werden. Wie die

auch ibm selbst, so

en iibrijren als Bei-

Zeil noch

fiir ihren

beruhigt

blickl Harlen des lelzteren durch die Betrachl des Nulzens fiir die

ft, den dasselbe doch jedenfalls vor dem bloss auf das Geschehene

blickenden Vergeltungsgnmdsalze voraus habe:

Protagoras bei Plato 3}, j,kann man das Vergangene doch nicht mach

n denn ungeschehen « sagt

die

1) Ausser Plainer S. 676 vgl. Insbes. Veder 1. c. p. 54: quemnam sibi veteres poe-

namm finem propomerint
y frustra quaereres; modo malum malo referendi stu^

diuTHj modo absterrendi consilium, modo alius quilibet poenarum finis insuper

observatur, ifa ut certus nulla ratione constitui qiieat; auch Welcker d. lelzlen

Grunde v. Recht^ Staat u. Strafe S. 396. 439.

2) Plat. Gorg. p. 525: ngoorjnsi ^h navTi im iv %i/i(0}ota ovn vn* aXlov oq&wq
Ti/(0}QOVjuiv(p ij ^eljiovi ylyrea&ui nai optvuad-ai ^ nagu^elyftaji Jolg aXXoig

yiyvao&ui , i'ra allot vQOjpreg ituoy^ovia a av ^i^oyj] ffo^ovfiavoi ^tliiovQ

yiypwv7ai: vgL p. 480 und Leg. IX^ p. 862E: wg ovre uvtolg exi ^^v afuivov

20VQ T£ aXlovs clv dinX?^ wq^sXouv anaXXazzojuavoi tov ^iov, nagddsiyjua

jttiv Tov /(^ adiH€ip Toig aAXoig yepojtteroi , noiovpreg dh dv$QO)p HuutSv

tQT^fiop Tiiv noXtv: auch Seneca de ira I. 16, Gell. N. Alt. VI. 14 u. s. w.

3) Plat. Protag. p. 324: ovdug ydg xoXd^ei %ovg cc^iKOvvTag ngos TovTOi i6v

povv eyjav xai %ov%ov eVfxa, on ^dlxT^aev^ ooitg jw^ woTiag &^giop aXoyiatrng

%t/.mgal%ai* 6 da /na%d Xoyov anr^aigiav noXd^aip ov %ov nagaXtjXv&oTOQ apaxa

ddiytr^fiarog Ti/mganai — ov ydg dv to ye ngcty&hv ayiv^top &atf] — dXXd

TOV fiiXXovtOQ x^Q^^' ^^^ f^^ ctvd^is ddmr^of} /*^Te avTOS ovtos ^i%%b dXXoq

TOVTOV iStop xoXau&ipja* tta] roiuvir^v Sidpoiup ayoiv dmpoanai natdavt^P

eiput dgaxr^v- dnoxgonijg yovp i'paxa xoXdC^i: vgl. die platonischen Gesetze

selbsl IX; P.854D und XI, p. 934 A: ov^ epaxa rov xanovgyijoui didovg ttjv

Sixrv y ov ydg to yayopog dyipr^tov eotai nori, tov d alg tov av&ig araxa

ygopov y to nagdnav fiiafjoat tr^v ddixiav avrop dmaiOVfiapor , ^ Xwrpfjoat

/ueofj noXXd tijg %oiav%r^g ^VfKpogds*

Oo2
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vernun%emasse Strafe fasst also vielmehr die Zukunft in's Auge, damit weder

der Bestrafle selbst wieder siindige^ noch ein anderer, der seine Bestrafung

sieht.« Auch bei den Rednern des attischen Forums fehlt es nicht an Auffo-

) gegen einen Angekiagten zugleichderungen an die Richter, durch Streiig

ein Exempel fiir Andere zu sta

Falle fruherer Mild

}; es ist eine beJiebte Abwehr
Berufung anf Falle

seyn soilenj um die

und wenn sich voraussetzen lasst. d

dass man d ad h strenger

Wiederkehr ahiilicher Contraventionen zu hiilen 2")

Riicks nahnien, so kann man

Richter bei ihren Spriichen ahu

uerhin fur solche Falle. wo die

Abschatzung des Vergehens nach der bekannten Fo

Praxis kein

das Ermessen der Geschvvorenen gelegt ward 3])^ gerade

5 der psychologiscben Motive ausschliessen, die von dei

«;

der

erst allmahlich zu sysleraatischer Consequenz entwickelt worden sind. Ob
und welche

noch iiber

scheiden 4")

Motive dieser Art jedoch audi die Strafgesetzgebung als solche

m geschilderte Maass hinaus leiteten, isl schvver zu enl-das ob

d am wenigsten wird man, yf'ie ich schon bei einer fruh

w '

1) Demosth. F. Legal. §, 101. 343; Mid. §. 76. 227; \g\. Dinarch. Demosth. §,60:

aifch Lycurg^,Crji

Leocrat §.10 und Lysias Alcibiad, I, §.12: ««} fihv d^ rjov/nui dtyj^eip Vftds
ov jiiovov T(op el i'venuy akX iva nai tovg dkXovg imv azo-

2] Demosth. Androt. §.7: won^Q ydo

cwoxc tovTO} naQadiiy/tatt Jigc^jaivoi

ud'fi tie ixelfwv nQOfjAbi, av luo ovk vcv

sYQamg, ovTus uv cv vvv dlar^v dws, aUoe ov ygatpu: vgl. Aristocr. §.99
H

mit Quintilian Oder Gell. X. 19; auch Mid. §.37: %ig yaQ ovh oUev

Mf

to Xoinop TO dixrv rov
» 1

a £4
vovTUQ uiTiOv OV, %ov 3h fn]Siva v^qI^^iv

Xr^(p&ivTa^ ^v TiQQol^ti , dtdovat fiovov uhiov av yevo/tevov;

3) 'Jyoireg 7i/ff^%ol: Vgl Staatsalterth. §.143, n. 7 fgg.

4) So urlheiit auch Wachsmuth II, S. 139: „die Ansicht, dass iiber Verbrecher
des Beispiels halber und zur Abschreckung [unotgon^Jg i'rey a] und Besserung
Strafe zu verhangen sey, wird von Plato und von Lysias angedeutel, bestand
aber wohl in keinem Staate" — jedenfalls richtigcr als das folgende: „so auch
nicht die, dass ein Verbrecher unschadlich zu machen und ausser Slande zu
setzen sey, bOsem Sinne zu folgen", was er ohnehin sogleich dahin modificirt:

„wenn man nicht im soloniscben Rechte Spuren davon finden will"!
^1

«
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Gelegenheit bemerkt habe^}, eine Abschreckungstheorie fur dieselbe aus der

Furchl ableiten durfen, die der Grieche allerdiugs LauCg als Grund seines

Gehorsams gegen die Gesetze anfiihrt. , Denn diese Furcht gill vvesenllich

der HeiHgkeit des Geselzes selbsl und den thalsaclilichen Folgen seiner Uber-

tretung, ohne dass sie durch aiisdriickliche Drohungen oder Warnungen erst

gevveckt zu werden brauchte: es ist die natiirliche Scheu des silllichen Instincts

vor der dffentlichen Aucioritat, nod wo uns ja statt dieser eine positive,

kiinstlich hervorgebrachte begegnele, wiirde sie nur als Folge einer Demo-

ralisation zu belrachlen seyn, die wir wenigslens nicht als seibstverslanden

vorauszusetzen berechtigl siud. Ja selbst wo. die menschliche Selbstsucht

unter den Zielpiincien aufgefiihrt wird, worauF die Gesetzgebung durch ihre

Drohungen zu vvirken suche, betont Xenophon in einer sehr ciuirnkleristischen

Slelle 2) mehr die Absicht der Gesetzgeber, die Nachtheile, welche der Ver-

brecher aus eiaer iingeselzlichen Handlung zu erwarlen habe, iiber die etwaiiren

Vorlheiie derselben als iiberwieg zu lassen, und berechtigl

dadurch auch die Poenalsanctionen forlwabrend mehr als Ausdruck der Ihat-

sachlichen Folgen zu betrachten, welche irgend ein Vergehen seiner Nalur

nach fiir die Stellung des Thaters im Staate und diesem gegeniiber haben

mussle, wobei jedenfalls die Gesetzgebung nichl aufliort, vielmehr das Ganze

als den Einzelnen vor Schaden und Gefahr sichern zu sollen. Was ferner

das Besserungsprincip betrifft, so bleibt sich der Redner, der als der haupt-

sachlichste Vertreler desselbea gelten kann, selbst nicht gleich: wahrend er

an einer Stelle 3J den Gestlzen die Absicht beilegt, vor dem Unrechle zu
^

1) S. Abh. d. K. Gesellsch. IV, S. 32, insbes. Thuc. II, 37: zd Sf^ftooia Stu Sioe
» I > » .

- *
ficcXiOta ov naQavofivvjii€r t^v re cc€i iv agyj) ovtwv axgoucei ntzi twv

vofim, und mehr in Act. Societ Gr. Lips. I, p. 9; das ist aber eine ganz

andere Furcht als die bei Diodor. 1.78 oder V. 71 mit der ti/iwgla verknupfle.

2) Oec. 14. 5: yeygantat ;ap C,r^fitov6&ai ini %olQ Hli/iifiaat Hal de^ia&ai , tjv

eygatpov avicc ^ovXo/ievot akvoizek^ noirjoai %olg aoixoig t^i^ aioiQO

und das nennt Xenophon &6ipat noXXovg %(Lv voftmv tm dixatoavvji I

3) Demosthenes (oder wer sonst der Yerfasser sey) adv. Aristogit. I, §.17: dvoiv

vao ovTOiv, If) avootc AQ at 01 vo/toi, Tov

T€ iir^divu fif]dhv o fit} dii/^aiov eoTi notsir , xal tov Tovg naga/^

^ofiirovs ^sXilovg lovg akXovs noulv x. t. A.
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warneii und durch Bestrafung des Unrechthandelnden Andere zu bessern, kehrt

er wenige Seiten spaler i} vielmehr das Motiv der Furcht hervor, die den
Menschen zum Rechlthun bestimmen solle, wahrend die Strafe den Verbrecher
selbst zu witzigen bezwecke, und bestatigt damit jedenfalls die obige Be-
merkung, dass Besserungs- und Abschreckungszwecke in den Augen des
Alterthums einander nicht ausschlossen, sondern vielmehr durchdrangen und
kreuzlen, ohne jedoch eben darum zu voller Klarheil principiellen Bewusstseyns
zu gelangen. Ira gunstigsten Falle kara man nicht tiber die Berufung an den
menschlichen Egoismus hinaus, wie sie in der Gegenuberslellung der Vortheile

und Nachtheile eines geselzmassigen und ungeselzmassigen Verhaltens lag;

gerade dieser Gesichtspunct aber wies auch den Staat wieder auf seinen

eigenen Vortheil als oberslen Maassslab zuruck, und weit entfernt die Gesetz-
gebung mit uragestaltenden Einflussen zu durchdringen , konnlen selbst die

psychologischen Gesichtspuncle ihrer Anwendung im Einzelnen unter diesen

Umslanden nur der gleichen staatsklugen Vorbeugungsmaxime anheirafallen,

wie wir sie oben aus jener haben hervorgehn sehn: — Volksgerichte , deren
ganze Berechligung eben nur auf der ideellen Identitat mit dem Staalsganzen

selbst beruhete, konnten sfch bei aller Schranke, die ihrer Subjectivitat durch
den Eid gesetzt war, doch der iiberwiegenden Berucksichligung dieses Ganzen
und seiner Inleressen unmoglich entschlagen 23; und das meiste, was den
Schein einer Abschreckungs- oder Besserungsabsicht tragen kOnnle, wird sich

bei naherer Betrachtung wieder nur auf den Gesichtspunct zuruckfuhren las-

sen, den Beklagten fur die Zukunft unschadlich zu machen. Auch die Mittel,

welche dazu in Bewegung gesetzt werden, wird man in der Regel viel zu
mechanisch finden, um ihnen eine tiefere ethische Bedeulung beimessen zu

1) Das. §,93: twv ^ihv ^
f4€TQew7aTovg avtjj rij (pvoei naptcc noiovvzag ixovjug a del, Tovg dh yjiQovg

xcii Tto roig cciaygotg ^
taveiv xovQ de novr^ootaiovg hki tovg i^aylazovs ovo/ia^o/tevovs Tag ye
ovfKjpoQue ow(pQovl^etv X^yovGiv.

* 2) Xenoph. Rep. Ath. I. 13: iv dh tots Siy.uazr,Qloig ov rov diAatov uvtoig /liXet
fiuXXov Tj ToJ avToig ovjurfigovTog: vgl. Isocr. adv. Callim. §.10.36, de perraut.

$. 20 fgg. und mehr bei Rotscher Aristoph. u. s. Zeitalter S. 141.
r ^
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woUen, und uamentlich fur den Abschreckungszvveck fehil der griechischeu

Strafjusliz nicht weniger als alles, was auf die Siiine wirken oder auch nur

durch Consequenz der Ausfiihrung eine naclihallige Furchl vor der Slrafe er-

zeugeii kdnnte; Besserung aber wird einfach dadurch erziell, dass man dein

Mensclien die Miltel niraml, hinfort wieder zu siiudigen; und nach allem diesera

wird der wissenschaftliche Betrachter immerhin auf seiner Hut seyn miisscti,

iim nicht, sey es fur die Gesetzgebung des classischen Grieciienlands als

solche, sey es fiir die pralvUsche Strafrechlspflege aus vcreiuzelten Aiisse-

rungen gebildeler und denkender Schriftsleller Schliisse zu ziehen^ die selbst

liin und wieder mit anderen Ausserungen dersclben Zeugen, geschweige denn

mit den Strafmitfeln und ihrer Anwendung im griecbischen Volkslebcn in viel-

fachen Contrast treten wiirden.
p

Denn um nun gleichsam als Gegenprobe auf das Gesagle auch die con-

crete Ausubung des StraFrechts nach ihren hauplsachlichsten Ausserungen zu

verfolgen, so vverden wir, wenn gleich im Ganzen ^3 dieselhen Strafarten wie

in spaterer und heutiger Zeit, doch im Einzelnen bedeuteride Abvveichu]

von dem finden, was die neuere Zeit aus ihren Theorien fiir dieselben abge-

leitet hat. Namentlich ist es sogleich hinsichtlich der schwerslen derselben,

der Todesstrafe, sehr bemerkenswerlh, dass sie, weit entfernt mit der stei-

genden Cultur in Griecbenland abzunehmen, vielmehr an Umfang und Aner-

kennung gewinnt und auch auf dem hochsten Gipfel griechischer Humanitat

nicht der leiseste Zweifel an ihrer Recbtsbestandigkeit und Angemessenheit

auftaucht. An "einer einzigen Stelle findel sich bei Euripides ^3 in Form einer

o

1) Octo genera poenammy sagt Auguslin Civ, dei XXI, 11, tit legibus esse scribit

TullinSj damnum y mncula, Berberay talionem, ignominiamy exiliumy mortem y ser-

mtutemy wovon nur die letzlgenannle aus unserer Darstellung ganz wegfallen

kann weil sie in Griechenland wenigstens mehr staals^ als strarrechllicher Art

ist und abgesehn von der rein privatrechtlichen Schuldknechtschaft (s. unten

S. 311 not. 2) lediglich gegen Nichtbiirger in Anwendung kommt, vgl. Privalalt.

§.57 n. 13 fgg- und mehr bei Meier Bon. dainnal. p. 24— 96 und Wachsinulh

hell. Alterth, 11, S. 214- Uber ein verdachtiges Beispiel des Gegenthells s.

S. 305 not. 4.

2) Oresl. 512: xaAwy sd^evto tixvTu naxiqes oi ndXai . • . q^vyaiaf <f ooiovvt
m ^ r H
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historjschen Noliz der Gedanke, dass es weise von den Vorfahren gewesen

sey^ slatl der Todesslrafe die Verbannung zu verhangen; und auch dieses im

Grunde nur in Beziehung auf die Blutracliej der sonst kein Ende abziiselien
^

seyn wiirde; — sobald der Staat die Bestrafung des Todtschlags in seine

Hand nimmt, kann derselbe nicht gelinder ols Hochverrath und Sacrileg ange-

sehen wiirden^]), fiir deren peinliche Verfolgung schon oben die allesten Ge-

sichlspuncte aufgestellt sind; und weit enlfernt jene Vorstellung als eine

allgeaieine zu theilen, schHesst ein anderer Zeuge, Pausanias, urspriinglich

nicht einmal den Fall der Nothwehr von der blutigen Vergeltung aus ^J.

Alternativ stellt freilich auch dieser das Exil noch daneben, wie es denn eine

bekannte Thatsache ist, dass letzleres im ganzen Alterthume als burgerlicher

Tod der physischen Todesslrafe gleich geachtet ward 3^; aber gerade dieses

ist dem urspriinglichen Gesichtspuncte nach nur eine Folge geringerer Huma-
nitat, die ausserhalb der eigenen Heimath nichts als Rechl- und Schutzlosigkeit

kennl, wahrend die steigende Cultur, vor der die Schrecknisse der Fremde
verschwanden , sich nicht veranlassl sehn konnte, jenes Surrogat weiter aus-

zudehnen, als es im alien Herkommen begrundet lag; und so gelangen wir

zulelzl auf den wenn gleich paradoxen doch durch concrete Zeugnisse aus

Thracien*} und Agypten 5} bestatigten Satz, dass der Nichtgebrauch der
. ___^ #

1) Antipho de caede Herod. §. 10: (paoi Ji av i6 re dnonTtlvriv fttya xaxovgytj/ia

. alvui, KCi) ipo c/ioloyo) fifyiotov ye' not to iagoovXdv nut to ngodidovui
iijp noXtv: vgl. oben S. 274 not. 1 und wenigstens theilweise auch Wachsmuth
de poenae capitis apud gentes Europaeas adolescentes sancitae causis, Lips.

1839. 4, p. 5— 8", wenn ich gleich diesem nicht in alien Sublilitalen folgen kahn.

2) Pans, I. 28. 10: nQoxioov 3e ngtv ^ Otjaevs dffti&i; xa&eiot^xet naoi (ptvyuv
nteivartu /" xara lavjcc d^vr^ay.eir fifvoiia.

s
fiber die veranderle Ansicht der spateren Zeit von seinen Nachlheilen aber
bereits Isocr. de bigis §.47.

vvrut: Vgl. Wachsmuth
Oga^

5) Yon dem Aethiopier Sabakon ruhmt Diodor. I. 61 : ire ftiv ovv inieixeiccc
^/i

fi

Cv
^vaynaoa XuxovQyuv %aig n6}.6Gi ded^^dvovg: was aber fiir altgriechisch

Begriffe nur ein zweideutisfer Tausch gewesen se\n diirfle.
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ife weit leichter bei einem minder cultivfrten Barbarenvoike als bei

Griechen der classischen Zeit Platz griff. Dass
6

o
verfahren, das ganz als ein Markteii des Angeklagten mit dem Ankln<rer und
dem Staate selbst um den Strafvverth seines Vergehens erscheint, auch

Anlrage und diesen entsprechende Erkenntnisse auf Verbanniinff als solche

ziiliess, steht allerdings nicht zu bezvveifeln 13 ; inzwischen wurde man sehr

irren, wenn man jedes Beispiel von Exil in Griechenland — naturlich vom
Ostracisnius und ahnlichen politischen Maassregeln abgesehn, die ausdrucklich

von den Criniinalslrafen unlerschieden werden ^^ — von einer posilivcn Ver-
urtheilung ableilen und nicht vielmehr mindestens eben so hiiufig unter dem
Gesichtspuncte auffassen wollte, dass dem Ihatsiichlich Ausgetrelenen die Riick-

kelir fe untersagt war. Dass ietztcre bei unbc

fugter Riickkehr eines Exulanten sofoi-t und ohne vveitere Procedur auf blosse

Anzeige eintrat^ ist gewiss^J; ebonso dass jedes Exil, rait Ausnahme dei

unfreiwilligen Todlsclilager, deren zeihveilige Entfenmiigen aber aucb raehr

unter den Gesichtspunct der Siihne als der Strafe fallen^}, im Principe lebens-

1) VgL namentlich Plat. Apol. Socr, p. 37: aXXd dfj (/vy^c rc/f^oo/iai; towg yao
av ftoi tovjov ri/i}jaaiT€, und Ahnliches unten S. 312. not. 2; wenn aber darum

Cicero pro Caecin, c. 34 unter den ceteris cwifatibus^ hex welchen — im Ge-
gensatze mil Rom — maleficia exilio multantur, griechische verstanden hat^ so

ist vvenigstens das, was er dort als romischen Grundsatz aufslellt: exilium enim

non supplicium est sed perfugiuni portusque supplicii^ nichts anderes als was

auch Demosth. Aristocr. §.39 sagt: y novr^ Xotn^ %ols axvyovotv Ixnaoi otoT^gla

ddeojQ /u20iz£ir, und der einzige Unterschied zwischen beiden Rechten liegt

nur darin, dass der romische exnl allerdings seine cititas noch so lange behSit,

bis er die einer andern Sladl erwirbl, wahrend der griechische ipso jure

rechtlos wird.

2) Plutarch. V. Themist. 22: noXaaig ydg ovii 7]v o ootgaxiGftog, uXld naoa/ivd-la

(p&ovov H.T.X*, vgl Meier Bon, damnat. p. 98 und m. Staatsalt. §.66 u. 130.

3) Lysias C. Andoc. §.15: uvrog /thi' ydg xara lovg vojtovg rovg e^ ^AqbIov

nuyov (pev^tTat t%v rov d^iHr^&iviog noXtv, uul lav y^ctTirp ivdety^&elg &avu%ip

C'f]fiiw&7]oeTat: vgl. Suid, s. V. ip^u^ig und Platner Process I, S. 268fgg,

4^ Demosth. Aristocr. §.45: lolx' in uHovalfp q)6vo) Xsyei /u^^coxiyxoTwy tuiiiovto

dijXov; TW t^ ilsXT^Xvd'OJWi^ dnaiv nat /i^ (pevyovxuiv , -aai tm dvoQi^eiV^ wv

Hist-PhiloL Classe. VI

^
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langlich und desshalb eben so wohl wie die Todesstrafe mit Vermogensein-

ziehung verknupft war^); und um diesen Zustand als rechtlich eingelreten zu

bezeichnen^ bediirfte es allerdings einer Erklarung der souverainen Slaatsge-

wall; ob aber die damit verknupfle Enlfernung des Belroffenen erst die Folge

eines richterlichen Spruchs oder eine bereils voraiisgegangene Thatsache ist,

bleibl in den einzelnen Fallen bei der unbestimmten Allgemeinbeil der

dafiir iiblichen Ausdrucke schwer zu entscheiden 23^ und die einzige directe

Urkunde, die wir fur einen solchen Spruch besitzen, kann mindestens eben so

wohl auf die Verevvigung einer selbslgewablten Verbannung als auf die

zwangsvveise Anordnung einer solchen bezogen werden ^y Zwischen einem

1) Vgl. Lysias c. Simon. §.38: tig loiovzov aywi^a va^iozr^xa, iv J, xui .itgi
tr.s natgldos na\ tPjg ovalag x^g ifiavzov ndaijg xivdwevo): und de olea
S. 32: ovT av negl qvyrjg ovx* uv negl T^g aXXr^g ovoi'ug vy^'t^tCoprjv: insbes.
aber auch Demosth. Mid. §.43: zoi)g f,lv ix-nQovolug unoKuvvvvrag davatoj
x«i tlii(fvy !tt xat di]fievcet %wv vnuQiovztav ^^/uiovai , mit Poll. VIII. 99:
nwh^tal nrngdaHovat . . x«} t^g rcJiv i^ 'Joelov ndyov fuiu jov ngote^ov
loyov qvyovtmv ovalag, woraus jedoch nicht mil Wachsmiith II, S. 216 zu
folgern ist, dass .die Guter bei wirklicher Hinrichlung nicht eingezogen wurden;
denn bei dieser begriff der Urtheilspruch wohl die diifievatg schon von selbst.

'

2) So z. B. Xenoph. Hell. II. 4. 14: uXX' ovd' ivzid'^jttoCpTeg i^vyadevofisf^a,
woraus deutlich hervorgeht, dass ^vyudtvu,, (pvydda uoteiv, vielleicht selbst
iic^dXXetv keineswegs immer die Anwesenheit des zu Verbannenden anzelgt,
sondern nur die Erklarung ausdriickt, dass jemand als (fvya^ angesehn werden
soUe; konnte ja doch selbst ein Fremder in ahnlicher Form geachtet werden
wie Arthmios von Zeleia nach Dinarch. Aristog. §. 25 : x«J f,oruj rovroj ngog-
iygail^av %r,v ahiav dt' r,v 6 r%tog i^i^^vcXev avtop in ti^g' u/d.oK, ygd-
yjavieg SiaQQ^dfjv . . . noXifUov elvai tov ^vfiov xai twv avfijimywv aviov
xai yivoe x«i (pevyetv 'J&^vag «.». A., \g\. Spengel in Abhh. d. Bavr. Akad.
1840 philol. CI. Ill, S. 198— 206.

3) Es ist dieses die Inschrift von Amphipolis im C. Inscr. n. 2008 und vollstandiger
bei Sauppe Inscr. Maced. p. 20: edo^ep ru, $^^,^ ^;x<,vu y.al ^TQuroHXia
iptoyfiv Ai^finoXiv xa) t^v yP,v imv *A/icpmoXnim' deiffvyir^v x«i avxovg
x«i toig nuiSug x«i ^f, nov uXlaHwviat ndayjn' avTovg olg noXenlovg x«i
v^noivei ^e&vdvai, reJ dk igrjiax avimv dr.fi^aia ,7vai h. z. X. — zugleich
em Beweis, dass dergleichen auch durch Volksbeschluss , nicht bloss durch
Richterspruch verhSngt zu werden pflegte. vgl. auch Demosth. adv. Boeotum
de dote §. 32.
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derarligen Spruche und einem eigentlichen Contumaciahirtheile bleibt dabei
immer noch der Untersctjied, dass letzteres auch das Ausbleiben des An^^e-

Verhandl mg, ersterer nur die Abwesenheit desselben ziir Bestrafung

voraussetzt, weshalb dagegen aucb kein Restitutionsverfahren moglich wari3;
dagegen mag ein solches Verbannungsurtheil oft genug auch in Form einer

ofFentlichen Proscription erlassen und wie die Contumacialurlheile auf eine

Saule Oder dgl. verzeichnet vvorden seyn^j^ wenn auch nicht urn den Be
Iroffenen zu waruen, doch um alle Burger darauf aufmerksam zu machen,

dass ihra das Betrelen des vaterlandischen Bodens unter dem erwahnten Rechts-

nachtheile verboten sey. Nur ausserhalb der Heimalh beschiitzte wenigstens

die Humanitat des attischen Blutrechts selbst noch den verbannten Morder in

sofern, als seine Todtung, wofern er sich nur der grosseren Versammlungsorfe

enthielt, wo er mit friiheren Milburgern zusamraen zu treffen ervvarten konnte

fortwahrend der eines Atheners gleichgeschalzl ward sjj doch finden sich

eben so wohl auch Falle^ wo die Rache Fluchth'ngen oder Verbrechern selbst

die Zufluchtslatten bei fremden Staaten verkummert ''•3, so wie es anderseils

naturlich ganz in der Macht der lelzlern stand, ob sie einem Verbannten bei

sich ein Asyi gewahren oder ihm den Aufenthalt, bisweilen selbst wieder mit

offenlllcher Verkundigung, verweigern woUten 5^. Jedenfalls ist die Verbannung

B^

1) Poll. VIIL 61: vgl. Plainer Process I, S. 396.

2) Wie in dem erwahnlen Volksbeschlusse von Amphipolis: toiJ.c dh ngoGtuiccc

avayQuijjcu ccvTOVi; ig oi%h^v Xi&lp7;p: vgl. Andocid. de myster. §.78; onoacc

iv Gt^jXiii^ yiygumai iviv /iii; iv&ude fuivdvrwp y und mehr bei J. T. Krebs

de Stelitis Atheniensium , Opusc. p. 43; Lelyveld de infamia jure Attico, Amstel
1835. «, p. 26; Funkhaenel in Zeitschr. f. Alterth. 1841, S. 305— 313.

3) Demoslh, Aristocr. §.37: idv dd iig %6p avSgotpovov xreirj^ ^ ahtog y ^orov,

un€)[6/UiP0V dyogag iqiOQiag xal a&Xwp xal hqojp ^^/trftHivopiawp ^ wavreg

TOP ji&r^paiop xTeipaPta ip Toig avxolg ipfyeG-&ai»

4) ^Jywytftoif noitiv, Demosth. Arislocr. §.16, welchem dann $.42 als Correlat

indotop dpui entspricht: vgl Matzner ad Lycurg. Leocr. p. 185 und das ahn-

liche Beispiel bei Plutarch. V. Lycurg. c.27: Aaxedat/icpiOi di • . s^j^tplGupro

toi'S g)evyoPTctg f| ^Ad^r^pt^v dytoyl/tovg eJpui napta^^o&ep, ixanordovg dh tovg

sviOTa/tepovg tolg dyovai.

5) "Ekxt^ovt^hp, Diog. L. II. 43; vgl. Aeschin. Ctesipb. §.258, Ath. XIII. 92, iind

insbes. auch Plat. Apol. Socr. p. 37: n)M^%' fl dllr^g noXewg d/u/^o/tip^ uai

i^eXavvo/iipo) ^^V
t

Pp2

^
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unter alien Umstanden ein ganz rechlloser Zusland, der aber ehen desslialb

iiur als ein thatsachlicher betrachtet werden kann und jedes positiven Merk-
mals eines besliinraten Strafubels enlbehrt; selbst wo sie auf Antrag des
Verurlheilten von der Richlergewall verhangt wird, Iragt sie mehr den Cha-
rakter eines wechselseitigen Verzichtes dieser auf die voile Strenge ihres

Recbts wie jenes auf den Forlbesitz des seinigen, und da es eben so wohl
in der Gewalt des letztern steht, sicb ihrer Vortheile zu begeben, als der
ersteren, sie zu verweigern, so kann sie immerhin nur als eine Modification

der Todesslrafe angesehen werden, deren wirkliches Eintreten selbst auch
spater weit mebr von zufalligen und concrelen Gesichtspunclen als von einer

Recbtsanschauung abhino

Dazu kommen dann in der spiiteren Zeit die so eben enlwickellen Wohl-
fahrls- Oder Vorbeugungsmaximen, die zwar den Unschuldigen den vollen
Schutz, denjenigen aber, der gleichsam in die Schuld des Staals eerieth auch
die voile Strenge der Geselze empfinden iiessenn: der Tod ist die sicherste

emer

Weise;, einen Menschen unschadlich zu machen; und weit entfernt ein gerechtes
Verbaltniss zwjschen Schuld und Suhne abzuwiigen, sehn wir die Redner der
Hohezeit altischer Cultur selbst vor Gericht die Todesslrafe nur aus dera
Gesichtspuncle der Staalsraison empfehlen^}, geschweige denn dass es jeman-
den eingefallen ware, an den unmittelbaren Ausbruchen der Volksrache gegen
Hochverratber oder Unlerdrucker Anstoss zu nehmen. Um so weniger aber
darf mit der Anwendung der Todesstrafe als solcher das Raffineraeut

>

1) Den steigenden Gebrauch der Todesstrafe in Griechenland aus dem Gesichts-
ponct^ der Vorbeugnng bezeiigt eine merkwiirdige Stelle bei Thucyd. III. 45:

yv/'i(op oi av&QUinoi nQooxidivT.e, d nag Vooov ddmolvto vno to,p huxovq-
r^v^ nul eUos to naXui %uv fieyi'atwv ttStat^fm'iwv ftaXanmigag H6ia&ai

vgi. Wachsrauth poen. capit. p. 12, der dafiir direct auf Zaleukos hinweist.
^) Uemostli. M,d. §. 142: ei y^g TT^Xr^ovTSg lig iouv cL'ai. taavzu noaov dvvaa&ai

«ai9^ ava enuaxov ijfimv anoateQiiv tov dUfjs nag avxov zvyjip, xotvi] vvv,
enitdr.neg etlvnTat

, naotv vnlg d^iapjwv ioil Tt/,togi^xiog o^g xa,v6g ix&gog
XI! nohrem: vgl. §.201 fgg., auch F. legat. §.15, 101, Aristog. I, §.92, und
mehr oben S. 292 not. 1.

» « ;
,
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Abschreckung-stlieorie in posilio bewusste Verbindung gebracht werdenj der

gerichtlicbe Pomp offeiitlicher Hinricbtung isl dem griechischen Alterthume ganz
*

fremd, und nur die formlose improvisirle Bestrafung eines Gegenstands des

oirenlbcben Hasses nimmt zugleich den Charakter eines Volkschauspiels an,

der sonst weder bei gemeinen Verbrecbern, denen, wie oben bemerkl, ge-

wohnlich schon von den Beanilen selbst kurzer Process geraacbl ward, noch

bei solchen, welche die Volksgericble mit der Capilalslrafe belcglen, vorkomml.

Letztere tranken in der Kegel den Giftbecher im Gefiingnisse H > oder wurden

auch wobl daselbsl erdrosselt ^J ; erslere wurden dem Scharfrichter 5} uber-

antworlet, der sie in seiner Wohnung ausserbalb der Sladt ablhat, in Allien,

wie es scbeint, gewohnlich mit der Keule'*}, anderswo auch mit dem Strange

oder Schwerte 51 wicj letzteres z. B. von Massilia bekauut ist^J; oder sie

wurden auch wohl lebendig in die neben dem Hause befindliche Grube ge-

J

4

r

1) Cicuta publica Atheniensium poena ^ Plin. N. Hist. XXV. 95; vgl. Staalsalterth.

§, 139 n, 9, Privatalterlh. §. 72 n. 14, und von einzelnen Beispielen ausser

Sokrates uud Phokion auch Prodikos bei Suidas HI, p. 1T8 und Philopoemen in

Messene, Plutarch, c, 20.

2) ZvQayyal^y Plot. V. Agid. c. 20; vgl. Valcken. diatr. Eurip, p. 284.

3) JrjuQQy s. Strabo VL 1. 6, und mehr bei Periz. ad Ael. V. Hist. XH. 49 und

Lobeck ad Phrynich, p. 476; euphemistisch auch notvog (Phot. Bibl. p. 535) oder

drjiOKotvos * Antiph. de venef. §.20, wg i^m noXeojg xatot^wp. Poll. Onom.

IX. 10, vgl Plat, RepubL IV, p. 439 und uber den Hinrichtungsort insbes.

Bekk* Anecd. p. 28. 10; jJyono d^ av ^dp^Qoxtoreia xa) t« twv dfjfdwv

ivdiCciTijfiaza , ip olg %ovg tojp inid'CiParMP xaxaSatuad^aptag HuTay^Qmvtui.

4) Lysias Agorat §,56: &dvaTOP diitaiojg rMtaipT^tftadfiepoi tw ^rj/aiip naQtdod^r^

%a\ dntxvf.mapiGd^7]: vgL das. §.67, auch Demosth. F. Legat. §.137 und Aristot.

Rhetor. H. 6, 27 rait Schol Aristoph. Plut. 476 oder Bekk. Anecd. p. 198. 20:

dnoTVjiiTi aviGcii to %v/nnuv(p anoKt^ivat ^ otteg eofi ^vkop (uaneg ^onaXoP.

5} Poll. VHL 71 ; 6 dk uagaXafilSdpojp %ovg draigovfiipovg aaX^Hai di^jtitoe,

d^jfionoivog , 6 nQog rw ogvy/iati , xai %d igyaX^Jcc amov ti<pog, ^Qoyog,

vv^inavopj (pag^taHov : vgl. Zenob. Prov. VL 11 oder Paroemiogr. Gott. I,

p. 164 u, 454; oJt %^ matayivmanofupo} &dpa%op tglu ngoa€(f^QetOy B^^og,

^Qo^og, Hwpeiop, und iiber c, 22 , liber

Schwert Max. Tyr. XXV. 3; auch Manelho Apotelesm. I 315 oder IV. 485.

6] Valer. Maxim. H. 6. 7: ceterum a condiia urbe gladius est ibi, quo noxii jngu-

lantur y ruhigine quidem exesus et vix sufficiens ministerio^ sed index in mini-

mi» nunaue rebels omnia antiauae consueludinis monumenta servanda.
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slurzl, die jedenfalls zur Aufnahme der hingerichteteu Leichnanie bestiramt

war n. Von sonstigen Todesarten begegnen uns Sacken oder Ertrank

Vcrbrennen und von Felsen HerunterstUrzen als iibliche Strafe nur fiir Tempel

rauber oder Heih'glhumschander 2}, obgleich sie als ausserordentliche Grau

samkeit Ifieils von Tyrannen, theils zur Vergeltung gegen solche auch ander

vveit in Anwendung gebracht worden seyn mogen ^3
J

^^^ Erschiessen mit

Pfeilen aber fiilU in die Kategorie der Steinigung, die ja auch oben viehnehr

als nalur\Yucbsige Ausiibung der Rache eines Volkes oder Heeres dargestellt

worden isf^); und so bleibt als eigentliche Abschreckungstrafe hdchstens die

Pfiihlung oder Kreuzigung ubrig, von der wir jedoch mit Sicherheit annebmen

verbaltnissmassig spat aus dem Orientekonnen, dass die Griechen sie erst verbaltnissmass

keunen gelernl und aucb dann mehr gegen Sclavenj Strassenrauber und son

o dem Gesetze stebende Personen — woliin freilich auch Ty

und ihres Gleichen geboren — angewendet haben SJ. Solche wurden dann
(

wohl zugleich vor der Hinrichtung nocb gemarlert, nicht wie sonst die An-
, _ _ —1 —^^^

1) Bekk. Anecd. p. 219: ^uqu&qov ^u4&Tjrr,oiv tjv ogvyftd rt . . ets o rove inl

d^avciXU) HutuyyuoxttviuS (fifiuXf^ov, loontQ o'l jfuntdutporioi tig tov Ktudtxp:

vgl. Lelyveld de Infamia jure Altico p. 49 und mehr Staatsalt. §. 144 n. 8 und

Privatalt, §.72. n. 24.

2) Philo 4e provid. 11 , 28: quod lex erat statnta, sacrilegum out dan praecipitem

aut demergi out cremari: vgl. Privatalt. §.72 n. 25— 28 und die (pagjiiaHoi

oder Siihnopfer der attischen und sonsligen ionischen Thargelienj die, obgleich

ineistentheils obnehin todeswiirdige Verbrecher, doch nur um desswillen gerade

vom Felsen gestiirzt oder verbrannt wurden, weil sie zugleich den Zorn der

Gotter auf sich nehmen sollten; s. Gottesd. Alterth. §. 60 n. 17— 19 und mehr
bei Suchier Victim, hum. p. 38 und Mercklin a. a. 0. S. 62 fgg.

3) Freilich auch im Grunde nur unter dem Gesichtspuncte Ka%aQa'ioi und Ivaysig

zu seyn ; s. Plutarch, phil. c. princip. c. 3 und was sonst Privatalt. §. 72 n. 9
und oben S. 275 not. 2 citirt ist; wie nahe sich jedoch Siihngebrauche und
Ausbriiche der Volkswuth wenigstens in ihren Mitteln beruhren, zeigt die

Lustration durch Steinigung in Abdera bei Ovid. Ibis 465, die nur Mercklin

nicht halte auf jedes Vorkommen dieser Todesart ausdehnen sollen.

4} K(x%txytovTiC
r

Arrian III. 26, in welchera letz

leren Falle sogar Curtius VL extr. geradezu Steinigung substituirt.

5) ng Mid. §. 105, avuaytvSvXsmtv , Plat. Republ. II, p. 362,

XIV. 53; vgl. Privatalt. §.72, n.i7 und W. Stroud Treatise

on the physical cause of the death of Christ, London 1847.

fV'
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wendung dep Folter gegen Nichtburger nach griechischem Rechte ublich war,

zur Erpressung von Gestandnissen ^), sondern geradezu als Strafschiifung ^3

davon abgesehen bleibt inzwischen Griechenland wenigstens in der Slrafvoll-

streckung nicht hinter den Rucksichten zuriick, die auch sonst von iilterer

und neuerer Huraanitat verurtheilten Verbrechern gewahrt worden isl. Ein

cbarakterisUscber Zug offentlicher Siltlicbkeit liegl schon darin, dass mil allei-

niger Ausnahme von Sparta ^ wo vielleicht gottesdienstliche Rucksichten iiber-

vvogen, keine Hiurichtung bei Nacht Slatt haben sollteS); dagegcn vergonnte

man dera Verurtheilten allerdings zu leben , so lange hocli ein Slrahl der

Sonne an den Bergspitzen sichtbar war, wie denn ja auch Sokrafes diese

Vergiinstigung benulzt^ um noch sein Abschiedsgesprach mit seinen Frcundcn

zu halten"*^}; J^ '^^ch einer Nachrichl, die freiJich rait Plato's Erziihlung nicht

zusammenstimmt, hatte er gar noch zwei Tage welter Frist gehabl, wenn er

nicht freiwillig bereits am ersten hatte sterben wollen^}; ^"^ jedenfalls sehn

1) Staatsalterth. §.141, n. 15.

2) Anlipho de veneficio §.20: tw ydg 3t;/(oxoh oj 'tgcjiiod^eiaa nageJo&fj.

3] Her. IV. 146: Hieirovot. dh tovg uv xz^iPUiot jiane^ai/iopiot vvhtoq, y.u%

tjfiiQr^v dh ovdiva: vgl. Valer. Maxim* IV, 6 ext- 3; also jedenfalls eine Aus-

nahme, die so singular ist, dass sie Seneca de ira III, 19 geradezu als uner-

hort bezeichnet: quid tarn inauditum quam noctmmum supplicium? obgleich seine

Motivirung freilich nach dem oben bemerkten unhellenisch isl; quum latrocinia

tenebris abscondi soleant^ animadcersiones, quo notiores sunt, plus ad exemplum

emendationemque proficiunt

4) Plat. Phaedo p. 61 E: iv Tty ftixQi fjXiov dvo/iojv XQovw, was aber durch

p. 116 E genauer erklart wird: in i^Xior eJvat inl xoiq ogeoi na} ovnm dedv-

nival : so lange die Sonne noch an den Bergen sichtbar isl, hal der Verurtheilte

noch Frist, wahrend er ihren Untergang als Schluss des Tages nicht uberleben

darf. Die Ausleger, welche diesen Termin auf das Verbol einer Hinrichtung

bei Tage beziehen und dadurch selbst Muller Dor. II, S. 225 in Irrthum gefuhrt

haben, libersehn ganz, dass Sokrates befohlen ist, %^ds %y i^jufQu den Gift-

becher zu trinken (p. 59 E), was nicht moglich ware, wenn er die Nachl ab-

warlete, die nach griechischer Zeitrechnung schon zura folgenden Tage gehort,

vgl. Privatalterlh. §.17 n. 4; zu geschweigen dass unler dieser Voraussetzung

noch die ganze Nacht iiber Zeit dazu gewesen ware.

5) Teles bei Stob. Serni.V-67; p. 162: Ha&amQ xal 6 Stongat^g ... 'igiaiv ^ju^gwr

avjw do&iiomv tij nofLif] entav xai ov TiQooffteivsP Tfjs ngwi^g i^fUQccg tf]p
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wir aus Plalon selbsl, dass dem Todescandidaten kein Genuss verwehrt wiirde,

den er sich innerhalb des Gefangnisses verschaffen wollte ^~). Dass Schwan-

gere iiicht vor der Enlbindung Iiingerichlel wurden, theilen wenigslens einige

Staatcn Griechenlands mil Ag^plen und wohl jeder civilisirten Gesetzgebung 2^

;

aber auch unmillelbar vor solchen Hinrichtungen, die durch Abfuhrung zuni

Scharfrichler vollzogen wurden, finden wir den eigenthiimlichen Gebraiich,

dass deni Veriirlbeilten niclit nur vollauf zu essen und zu trinken gewahrt,

sondern auch noch drei Ausserungen frei zu thun gestattet wird, ehe man
ibin den Mund fur iramer knebelt 3) ; — zugleich kein uninleressanter Beweis
fur den Werth, den der Grieche auf das freie Wort legte, wenn er es im

Angesichte des Todes noch als lelzlen Genuss in Anspruch nahm.

Soviel von der Todesstrafe, fur die sich immerhin ein ziemlich erscho-

pfendes Blld aus dem griechischen Alterthume gewinnen liisst; vereinzelter

sind die Ziige fur sonsUge Leibesstrafen, wenigstens so weit diese iiber die

Kategorie polizeilicher Zuchligungen hinausgehn, die naturlich unter gar keinen
andern Gesichtspunct als den der magistratischen Auctoritat fallen, so schwer
sie auch, wie oben bemerkt, wegen der mil dieser verknupften Richlergewalt
yon eigentlichen Strafen zu sondern sind^> Als richterlich oder geselzlich
zuerkannte Leibesslrafen begegnen uns zunacbsl nur solche, die ich symbolische
nennen mochte, obgleich sie mitunler, wie die Blendung der Ehebrecher m

r

1) Plat. Phaedo j). 116 E: x«i «/.„ ly^ oida x«i aXXovg ndvv 6u,h nivovtae.
inetday nccQayyeX&fj avtois , Setnvijaavtas ie xat ntovtag ev fidXa xal
Ivyyetoftfvovs y iviovs wv av xvyjaotv ini&vjuovvreg.

2) Plut. Ser. Num. Vind. c. 7: r^v iv ^(y/moj ^6„ov Jp' ovk eUozu^s vmv
anoygaWaa&ut donovotv i'vioi twv 'EXh]vwv, otf mXiVet %r,v eyiivov, dv dXw
^atdtov, fiixQi i£«3y, (fvXd^Titv; vgl Diodor. I. 78 und ein Beisoiel bei
Aelian. V. Hist. V. 18.

"ci^iJiei oei

3) Zenob. Proverb. III. 100: roi, in) ^dvurov dnayofuvo., r^. nag,,aiav ravrrr

a 9ifiw9evt,s unvyoy^o ngos tt.v xlXaap: vgl. Suid. HI, p.|434 oder Zonaras
I, p. o44.

4) S. oben S. 276 not. 1 und Aristot. Politic. IE 6.13: r^ov ugxovra ^h, dvre dc

vo,wi Xtyuv axQt^wg: Emzelnes mehr auch unten S. 305 not. 2 und S. 308

^.
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Locri ^} Oder die Verstummelung; die den Entsiegeler eines Orakelspruchs

bedrohete^), auch die Gestalt wirklicher Strafiibel annehraenj mehrentlieils

aber sollen sie nur die mit einem Vergehen als nothwendige Folge yerkniipfte

Entehrung diirch ein sinnlich beschimpfendes Zeichen ausdrucken, wie wenn

man in Kyrene die Eliebrecherin auf einem Esel reiten lasst ^3? oder in

Gortyne dem Ehebrecher einen Wollenkranz aufselzt "^J^
oder in Lepreum

den schuldigen Mann drei Tage lang gefesselt in der Stadt herumfuhrt und

das Weib eilf Tage lang in ungegiirletem Chiton auf dem Markte ausslellt ^3,

also die ahnliche Beschimpfung wie wenn Charondas die Feigen drei Tage

hindurch in Weiberkleidern auf dem Markte silzen Hess ^3 oder in Boolien

Tovs c(pd^ixXftovG, Aelian. V. Histor. XllI, 24; vgl. Valer. Maxim. XII. 9. 6.

Die Beziehung auf Diebstahl, die noch Welcker griech. Tragod. S. 538 annimmt,

hat Schneidewin aus Heracl. Pol. c. 30 mit Recht verschvvinden lassen.

2) Zenob, Proverb. VL 11: *j4()tG%ei3r^s fdv ovv (pr^alv, on o ftctrrevo/ievog iv
% » t f » - »

Xvoei ngo tjjq verofno/iivr^Q fjjuaQug, i'tsi /nap twi/ tqlwv' ^ ydg zdiv 6(p&aX-

ftwp tSei avtop oifQT^&^pat ^ t?;^ yj^tQog 7j rijg yXwtT7;g — Oder sollle das

gar nur auf goltliche SIrafe gehen, die dem Vorwitzigen angedroht vvird? Bei

andern Volkern kommt jedenfalls yjtooxonuo&ai auch als Strafe vor, vgl. Heeren

ad Stob. Eel ethic, IL 9. 7, p. 425.

3) Plut. Quaest. gr. c. 2: rwp ywatnoip ttjP inl jnoiysia X%(p&etoap ayayovng

eig ayoQtxp ini Xl&ov tivog i/Kpavij rnxoi na&iGTaaav* cha ovtwq dvi^l^a^ov

in ovQV zai T7JP noXtP hvkXo) inQiay&uoap aSei naXiP ini %6v avtop Xid^ov

xaruoT^vai ycai to Xoinor atiftov dtuJeXeip , ovo^ccxip ^jgooayoQevo/itip^p

:

vgl. auch die Pisidier bei Stob. Serm. XLIV. 41.

4) Aelian. V- Histor. XIL 12: on Ip^Kqi^tj] ip Toqxvvi fioiyog dXovg ^yaro in}

Jag dgydg zai ioTaq^uvovto igloj iXeyyd-elg* to dh oteqdptvfta uaT^yogat avtov

on ccravdgog ion ical yvvvig nal elg yvvalHag naXog' Jcwi imnQdoKeio (Pe-

rizon. richtiger iioenQccirhio: nam si vendebatur, turn sane inane est el super-

fluum addere eum fuisse infamem et experlem reipublicae] dfj/ioata eig uTuiijgag

nirtr^y^ot'ia vmi dn/wrcnog t,p Jfai ovdavog oi fterijp toIp hoivojp.

5) Heracl. PoL c. 14: yhfiQeetg ovg dv Xd^Swoi ftoiyovg nagtayovot rgtig ifiigag

tr^v nAXiv dedhfupovg nui dxiftovot did ^lov* n;p dh yvpaina svdena in

dyoodg dC^OTOP iP X'"^^^' dtutpavH loidot 7.tx\ an/tovoi»

6) Diodor. XII. 16: j6)P ydg dXXwp pojtio&eToip najcc ^dUp toiovTwp ta^emonfiv

^apatop to uQooxi/toP^ ov^og ngoaita^e lovg %oiov%ovs Ip %jj dyogd i(p

^fiigag tgalg xa&ijO^ai iv aa&f;a( yvpaixsicug

Hist'PhiloL Classe. VL Q^
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Bankerutlirern auf offenem Markle ein Korb tiber den Kopf gestulpt wurde i

und vvenn auch in dieser Offenllichkeit ein Abschreckungszweck mitunlerlaiifen

mag, so Jiegl doch darin urspriinglich wohl nur die erste Anwendimg, die

der Volkswitz von der durch das Vergehen selbst vervvirkten Alimie machl.

Auch die Beliandlung der Selbstmorder kann naturlich nur als syrabolische

Strafe aufgefasst werden, die die slrafliche Eigenraacht, welche der Staat

seineni Principe nach nicht einmal an dem Todten ungerugt lassen konnle,
ganz wie auch Hochverrathern noch nach dera Tode der Process gemachl
ward 2}^ durch Entziehung eines grosseren oder geringeren Theils der Grabes-
ehren ahndete3])j doch kamen hierbei allerdings auch noch goltesdienstliche

Riicksichlen ins Spfel; und vvenn naraentlich in Athen die rechte Hand des

Leichnams abgehauen und besonders begraben ward +), so stellt dieses

Aeschines mil Recht in die gleiche Kategorie rait sonstigen unvernunrt,

Oder leblosen Gegenstanden, die, weil sie den Tod eines Menschen verursacht

o

hallen, um der ihnen anklebenden Verunreinigung willen iiber die Granz
geschafft wurden sj. Ob dagegen Schlage bei Freien und Mundigen in Grie

1) Arsen. Violet, p. 150: Bntunwv er/oi love XQfos ovx anoSidoviag tk dyofjuv
ayoytes audrjodui aeXtvovoiv tha xoftvov tni^ulkovaiv uvtm' 6g d' av
^oifii'w&t], aii,(iog ylyverai: Stob. Serm. XLIV. 41 und allgemeiner Tim. Lex.

JUJV
Platon. p. 206: naQdoTUG/g oidaig nagu nvu uri,i,os' yireiui i^e ijil

IQiwqaileti^v, wozu Ruhnken die uft6Q(fiovg idijug i- ojuaecg bei Plat. Leg.
IX, p. 855 und Dio Cass. LV. 18 anfuhrt; freilich fugt lelzlerer sogleich hinzu:
jca/io* Hu) dno&areit' eXotzo uv tig iv yeyoiug xal dvdoe'iog wv ^ toiovto ti
?ta&elv.

2) Lycurg. Leocral. §.113: xaJ ip,,q>i'Cerui 6 drjtog Kgnlov un6rxog Tor fdv

It ooTu uvjov dvoQvtai x<x\ i^o gloat £|co tijg 'Aitix^g, Snmg «v fir, nirjiat
iv tfj loiQu pr,3h Ta oou'i xou" ir]v yjiagav hu) tj> Tiohv nonSi36vTog: vgl.
Xenoph. Hell. 1. 7. 23 u. s. w.

3) Aristot. Eth. Nic. V. 11: xa! itg ccn,oia iiooGtmt roj iatnor diaqx^EiQarxi wg
%rjv ii6hv ddtxrwrit: vgl. Zenob. Proverb. YI. 17, Dio Chrysosl. LXIV. 3, und
mehr in Gotl. gel. Anz. 1843, S. 1367 fgg. und 1844, S. 1769 fg^

4) Aeschin. Ctesiph. §.244: idv i,g Uvtov d,a/or,or,^ui, T^r •v.rjS tr,v Tot'ro

m
5) Ausser Aeschines vgl. Plat. Leg. IX, p. 873 E und Paus. VL 11. 6:

dQiunov dl xov uTio^avnvxog ol nuideg tij thovt ine^^eaav qovov
10V av-

Kat oi
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chenland jemals als zuerkannte Strafe in Anwendung gekommen seyen, ist

eine schwierige Fra'ge, die sich zwar nicht mil voller Sicherheit bejahen, aber

eben so wenig nur aus dem Grnnde verneinen lasst^ dass sie fur das Ehr-

gefuhl des Griechen eben so verletzend wie bereits des Romers gewesen

seyn vviirde. In Lacedaraon hatte bekannUicb jeder altere 3Iann das Recbt,

zur Zurechtweisung des jungeren von seinem Slocke Gebrauch zu macben ^');

und als der Sparfaner Eurybiades zur Zeit der salaminischen Scblacht sicb

soweit vergisst, diesen Gebraiicb auch gegen seinen athenischen Mitfeldherrn

Thenilstoldes in Anwendung bringen zu wollen^J, antwortet ihra dieser be-

kannflich nur so viel: ^jschlage mich, aber hore'^: aucb in den ijbn<Tcn Stadlen

wird wenigstens die Geissel des Marktmeisters und sonstigen Polizeibeamten 3}

urn so weniger einen angsllicben Unterscbied zwischen BUrgern und Nicht-

burgern gemacht haben, als wir wissen, dass zwischen Selaven und Freien

der armern Classe in der Kleidung und sonstigen ausseren Erscheinung kein

wesentlicher Unterschied war *} ; und bei Gelegenheit gottesdienstlicher Schau-

spiele und Wettkampfe ging jedenfalls die Strafgewalt der Vorsitzenden und

Kainpfricbter so weil, dass sie nichl bloss gegen Athleten, sondern gegen

jeden Zuschauer, der die Ordnung des Festes storte, ohne Unterschied der

Person ihre Slab- und Rulhentrager thatllcb einschreiten liessen 5"). Auch

^

eg *ji&r^vaiofS d^eo/tovs ygdtj^us <f)oriKovg vne^wgioe xcr %d axpvio ^ u ye

iftnaoov ti e| uvrwv dnontuvinv dr&QUjnov*

1) Dionys. Hah Arch. Rom. XX, 2: AaxeSuf/iopiOi dh l{do^f;g i^v^ov) oi« zoia

drjioomv xouiMV luli; fiuxir^giais nautv: vgl, Xenoph. Rep, Lac. 6. 2.

2) Plut V. Themist. 11.

3) Vgl. Aristoph. Acharn, 732, Epicharm. b. Ath. VI, 28, und das oxevog dyoga-

vofifHOV , w Tov Hvyi^vu ivdlvtii ^du fiaortyuvod^ai tov fiegi zr;v dyogdv
xaxovgyovvta^ Poll. X. 177.

4) Xenoph. Rep. Ath, 1. 10.

5) Herod. VIII. 59: fv loioi uyoiOi ol Ttgoi^npioru/ieroi gani^ovrttt : vgl. Lichas,

der zu Olympia nach Thuc, V. 50 vtio 70}r gct^ihiyoiv n/^ya\' eXa/Sty, on
vi'Aoiviog tou eaviov C^vyotfg . . . 9fgof7,dwv fg lov ayoivcc dved^^oe rov

ivioxor, und mehr liber diese ga^Sovyoi oder ftaoiiyovofioi (Poll. Ill, 145)

auch itaotiyorfogof (Lucian, adv, indoct. c. 9) und in Elis aXmat genynnt,

Oq2
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Platon, wenn gleich in seinen Geselzen die offentliche Geissel zunachsl nur

Sclaven oder Fremde bedrohti), tragi doch an anderen Stellen seiner Ge-

sprache, wo nichts wenfger als von einer rechtlosen Classe allein die Rede

ist, kein Bedenken, Schlage und andere Slrafarlen in vollig coordinirter Stel-

lung zu verbinden^}; als Militarslraf6 konnen wir lelztere, wenn auch ander-

warts zweifelhaft 3^, doch mil Sicherheit bei Makedoniern nachweisen ''•) , und

was man auch von der sallustischen Stelle halten moge, wo Caesar den

Gebrauch korperlicher Ziichtigung in Rom vor der lex Porcia geradezu als

Nachahmung der Griechen bezeichnet 5j ^ den mos Graecorum wird man aus

diesem Zeiignisse auf keine Art hinaus inlerpretiren konnen. Wenn es also

nichtsdestoweniger unnachweislich und selbst unwahrscheinlich isl, dass irgend

eine griechische Gesetzgebung diese Slrafe gegen Freie formlich vorge-

schrieben, oder irgend ein burgerliches Gericht dieselbe gegen einen solchen

ausgesprochen habe, so mochte ich den Grund vielmehr einfach darin suchen,
m

dass abgesehn von dem Zuchtigungszvvecke, den ich aber oben gerade dem

bei Krause Olympia S. 142; auch Plat. Leg. Ill; p. 700 C und iiber die ahnliche

Thealerpolizei Wieseler d. Thyin el e d, griech. Theaters, Gott. 1847. 8, S.44fgg.

1) Leg. VI, P.764B, VIII, p,854D, IX, p.879E, XI, p. 917 E.

2) Gorg, p. 480D: idv /dp y€ nX'f^yolv of|m 7*^iH'f]Hws V» %vnj^tv nuQ^yovra,

idv Sh Seouov^ duv ^ idv dh CVf^^^S ^ anojtpovta , iav Sh (fvyj]Q ^ q^tvyovta,

idv dh ^urdrov, dnod-v^oaovia : vgl. Theaelet. p, 176 D und Leg, VIII,

p, 855 C: &dvaTov dh Tj Seijfiovg t] nlTjydg ly ripag d/toQtpovs i'dgag ^ otdoei^

^ nagaGtccaetg elg hQ(x. inl id I'f^g yiogag bayjxra ^ yjQrjidtviv Ha&ttneQ efi-

ngoG^ev etnofisv iKtlaeig ylyveo&ai delp, rfjv dinr^v Tuvtr^v ytyviod^ai*

3) Kriiger ad Xenoph. Anab. IL 3, 11 nimmt es an; dagegen bestreitet es Sintenis

ad Plutarch. V. Themist. L c. p. 78.

4) Curt. YIII. 21.

5) Sallust. Catil. 51.39: sed eodem illo tempore^ Graeclae morem imifatiy terberibus

animadtertebant in cites — ob mit Heyne Opusc. Ill, p. 184 nur auf Gross-

griechenland zu beziehen? Dass die neuerdings von Doderlein im Philol. IX,

S. 579 vorgeschlagene Umstellung^ wodurch die Nachahmung griechischer Sitte

auf die folgende lex Porcia ttbertragen wurde, eben so wenig hislorisch ge-

rechtferligt ist, als sie sich der sprachlichen Construction einfugt, bedarf nach

dem Obenbemerkten keiner weiteren Nachweisung; und selbst wenn jener fur

Athen Rechl halle, wurde daraus ein Schluss auf das iibrige Griechenland sehr

gewagt seyn.
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eigentlichen Strafrechte entgegeng-estellt habe, von alien den Gesichtspuncten,

die uns im Vorhergehenden als inaassgebend fiir lelzteres erschienen sind,

keiner einen Grund darbot, wesshalb sich der Slaat bei heilbaren Vergehen

an dem Korper eines freien und besitzenden Mannes hatte erbolen sollen, der

das von ihm begangene Unrecht mil Gelde gut zu machen ira Stande war.

Nur die Tyrannis, die obnehin alle Habe ihrer Untertbanen alg ihr Eigentbum

ansah, slellte ibre Personen noch unter die Geissel^}; im geselzlicben Staate

setzt Demosthenes ^3 den Vorzug des Freien wesentlich darein, dass er auch

bei grober Verschuldung seinen Leib sicber stellen konne; obgleicb wiederum

nicht so sehr als ein Recht, wie als eine sicb von selbst verslehende Conve-

nienz, die dem Staate selbst in der Geldbusse ein annehmlicheres Aquivalent

darbietet und folglicb aucb bier nicht sowohl den Maassstab des Einzelnen

nach dem Grade seiner Berecbtigung oder Verschuldung, als die offenlliche

Wohlfahrt und das Interesse des Ganzen den Ausscblag geben lasst.

In dieser namlichen Stelle des Demosthenes liegt iibrigens noch ein viel

vveiterer und zwar, wenn man sie im Zusammenbange betrachtel, directerer

Sinn, der einem heutigen Criminalisten wobi eben so auffallend und anslossig

seyn diirfte, als er sich durch die Erklarung gegen die Leibesstrafen ange-

sprochen fiiblen kdnnte: — namlich die mindestens eben so starke Erklarung

gegen jede Gefangnissslrafe j und Alles genau erwogen, glaube icb kaum zu

viel zu behaupten, wenn ich annebme, dass fiir das Gefiibl eines Griechen

Freiheitsentziehung ein viel tieferer Eingriff in seine Rechtspersonlichkeit als selbst

eine korperliche Ziichtigung gewesen sey. Platon allein, in dessen idealen

Gesetzen allerdings die erzieherische Besserungstheorie jedenfalls eine grossere

Rolle als im Leben spielt, nahert sich den modernen Ansichten in diesem

Stiicke so sehr, dass er sich selbst bis zu lebenslanglicher Einsperrung ver-

steigt 33 ; im hislorischen Griechenland aber besitzt das Gefangniss nirgends

l*v

1) MaoTiyovofulo&ai y Diodor. Exc, Vat. p. 11, Plut. Ser. num. vind. c. 7.

2) Demosth. Androt. S-55: xai //ijv ti IS-ilsjs OKt^paod^at, t/ dovXov ^ ihv&egov

eipai diaq^iget, lovto /tiyiorov ar evgons, oii Totg ftlv SovXoiS to ooifta

diKf^v negl twp nXcioTWV nagd %ovto)p ngoor^nsi h

3) s/PIat. Leg. IX, p. 833, XI, p. 919, und insbes. X,

/i^

,'
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;

eine solche Bedeutung, oder gesetzt auch es halte sich in des Philosopheu

eigener Zeit eino ahnliche Praxis hin und wieder Bahn gebrochen, so wird

sie doch weder als allgemein noch als dauernd gelten diirfen. Selbst in

unsereii heiligen Schriften konnen wir als entschieden annehmen, dass, wenn
der Gefangene mil dem Hungerigen, Nackten u. s. w. auf gleiche Linie gestelll

und sein Besuch, seine Trostung als em Werk chrisllicher Barmherzigkeit

dargeslellt wird i), die Gefangenschaft wenigslens nicht vorzugsweise als

verdienle, richterlich zuerkannte Sfrafe aufgefasst ist; und es geniigt ein Blick

auf die athenische Geselzgebung, um uns zu iiberzeugen, dass mit Ausnahme
der zum Tode verurtheilten Verbrecher, wo im Allerthume von Gefangniss

die Rede ist, zunachst vielmehr nur entweder an Untersuchungs- oder an
Schuldbaft, und zwar auch an diese beideu Kategorien unler Urastanden ge-
dacht werden darf, die den davon Betroffenen zum Gegenstande des unbe-

Denn selbst der Untersuchungshaft konnte
sich nach solonischen und gewiss auch nach sonsligen griechischen Gesetzen
so zieinlich jeder entziehen, der drei gleich vermogende Burgen fur sein

o Mitleids luach

freies Erscheinen vor Gericht stellte23; eine Vergunsligung, von der der
athenische Rathseid nur angeklagte Hochverrather ausnahni; allejn der vollig

hulf- und unterstutzaiigslose also, dem zugleich gegeri elwaige ungerech^e
Anklagen und Verfolgungen keiu Schutz und keine Zuflucht zur Seite stand,

konnte ihr verfallen und befand sich so in fast gleicher Laffe mit den zah-

wie

lungsunfahigen Staatschiildnern, die wenigstens in zahlreichen Fallen von der
selben Vergunstigung ausgeschlossen waren und auch abgesehn davon,
ein glanzendes Beispiel an dem Athener Miltiades Jehrt, sogar ihr Leben im
Kerker beschliessen konnten, ohne dass darum die Schuld und Haftbarkeil
ihrer Erben aufhorle 3). Ja wahrend Athen auch solches Gefangniss doch
nur liber Schuldner des offentlichen Schalzes oder fremde Kaufleute verbanffte

XXV
2) Demosth. Timocr. §.144: ovd', d^co> 'A&r,vamv ovdir,. , o'c uv iyyvvTas iQei,-

Aa&iat^ 70 avT6 tiXog isXovvrag- nXt-f iav %ig inl ngodoam Ttjs noXemg

3) Bockh Staatsh. I, S. 512 fgg.

\
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deren Person keine sonstige Gewahr darboti), scheint im ubrigen Griechen-
land auch im burgerlichen Verkehre vielfach Schuldhafl bis zum Aussersten

der Schuldknechfschafl noch iu der ganzen Strenge alter Sitte forlgewahrl zu

haben^^; und an dergleichen Gefangene werden wir also ira Zweifelsfalle

iraraer vorzugsweise zu denken haben, wahrend im Slrafrechte griechischer

Staaten das Gefangniss kaum zu Vorbeugungs- geschweige denn zu Besse-

rungszwe^ken nachzuweisen seyn durfte. Nur als Strafscharfung kennt das

attische Gesetz z. B. fur Diebe eine raehrtagige Freiheitsenlziehung durch den

Block, in welchen der Verurtheilte gelegt wird^j; aber auch das ist mehr

eine Art Pranger, dergleichen als Folizeislrafen allerdings gar mancherlei und

theilweise seltsame Arten vorkommen
'"^J

, wobei jedoch die Frelheitsberaubun

vveit raehr Nebensache, die Hauptsache die Beschamung ist, und die mithin

ungleich mehr an den Gesichlspunct der oben besprochenen symbolischen

Leibesstrafen angranzen; Einkerkerung als selbstandige Strafe dagegen kann

O

1) Demosth. Apalur. §,1, Dionysod. §,4, Lacrit. §. 46; vgl Meier u. Schom. all.

Process S. 580 fgg. 745. Doch auch hier alternalive Biirgschaft, s. Zenoth,

§,29: Kui ei /up xatt'oirot ooi ioi)s' L*t UP i. ov

nuf) u)p Xi^yjei drA7;p liot/tovg ^^/J^ > '' ^^ f^K i^azfOTi^Gav , tig i6 oYzrjta

2) S. Isocr. Plataic* §-48: noXXovg /ilv fuytQiJip Svsna avp^oXalwv dovXivovtas^

^oraus ziigleich die Unbesonnenheit hervorgeht, mil welcher noch neuerdings

A. Hecker das ahnliche Zeugniss bei Lysias adv. Eratosth. §. 98 verdachtigt

hat. Dass im Gegentheil Solon's Aufhebung der Schuldkneclitschaft in Alhen ein

Act aussergewohnlicher Humanitat war, habe ich bereits Privatalterth. §. 57

n. 20 bemerkt: vgl auch f^elej'&soos 6 yspo/tevog

iftd ygeu ^iQoa^Xvrog ^ xatd ttva vtXXTjv aitiuv dovXivoug^ mil Salmas. de

modo usur. p. 803 fgg. und Observ. ad jus All. et Rom. p. 336.

3) Demosth. Timocr. §. 114 : npoonjitijani rl' f|£/i a/ 7t(> dtxuoxr^Qfm noog ro*

ccgyvQtoj deo/iov 7w jfAfV/Ty 7idp& r^filgac Jca/ pvntug loctg ^ ona>g ogwfr ndr-

leg atUnv d^ftifiirov : vgL Lysias Theomnest, I, §. 16 und Xenoph. Oec.

14. 5. Auf die aus solcher Haft nachwirkende Beschimpfung deatet auch wohl

Demosth. Aristog- Ij §. 30.

iSvXov , nXoing, xiifwvy noch haufiger freilich bei Sclaven gebrauchlich, s.

Becker Charikles 111, S. 37; unter Umstanden aber auch gegen Freie in An-

wendung gebracht, wie Arisloph. Thesmoph. 944: ha %olg nuQtovGi drj.og ^
navovgyog ojt : vgl. Plat. Leg. IX, p. 855 und Wachsmuth hell. Alterth. 11,

S. 201

.
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ich rair aiich in den wenigen concreten Fallen, wo eine Spur davon vorliegl,

nur als eine Vorsichtsmaassregel erklaren, um einen Menscheri, den man

nicht gerade am Leben slrafen wollte, doch unschadlich zu machen ^'); und

insofeni mag sie imraerhin von der Huraanitat spaterer Zeilen wie die Ver-

bannung hin und wieder scharferen Vorbeuguiigsmitteln beliebig substituirt worden

seyn ^')
, ohne gleichwohl im Geiste der Gesetzgebung als solcher organiscb

begriindet zu liegen. In gesetzlichen Bestimraungen erscheint sie jedenfalls

mebr mil anderen Strafen, sey es als vorgangige Haft bei schwereren Ver-

brechen, die dadurch geradezu von der obigen Vergiinstigung ausgenoiiimen

wurden ^'), sey es mit Geldbussen verbunden, zu deren Execution das Ge-

1) Hauptsachlich im Kriege, vgl. Demosth. PolycL §.51 und Aeneas Tact, Poliorc.

deofiog t) ^7]/(ia, wenigstens fiir Miethsoldaten^ bei denen kaum anders auszu-

kommen war; in sonstigen Beispielen, dergleichen ich Privatalterth. §.72 n. 30

gesammelt habe, bleibt immer der Ausweg^ entweder wie bei Lysias Agorat-

§. 67 und Plut. Praec. reip, c. 13 an langere Unlersuchungshaft, oder wie Plat

Crit. p. 46 und Andoc, c. Alcib. §. 4 an TigooTf/t^/iuTa zu denken, vgl.

unten not, 3 u. fg,

2) So habe ich bereils Privatalterth. §. 72 n. 31 die Stelle der platonischen Apo-

logie p. 37 C aufgefasst; wo Sokrates unter den m5glichen Milderungen der

gegen ihn beantragten Todesstrafe auch das ^ijif ip deo/no)27]$i(p besprichl

;

und eben darauf sind wir vielleicht auch berechtigt das freilich verschiedentlich

mit allerlei rathselhaflen Varianten (Bergk Aristoph. Fragm. p. 1145) erscheinende

Zeugniss von Theraraenes bei Schol. Aristoph. Ran. 541 zu beziehen, das jeden-

falls eine Wahl zwischen Todesstrafe, Gefangniss und Exil andeutet: doxel <U

lioivitov iQ inifvyeiv* Wie analog diese Strafen geachlet wurden, zeigt auch

Plat. Gorg^. p. 468— 470, wo mit dnoHTivpvvat und yi^gy/iara tlg^ccigeiGdut

bald i^^dXXiiv ix t^s noXswg und bald wieder detp als drittes Beispiel ver-

bunden ist, und so wird es denn auch hier erlaubl seyn, das Gefangniss nicht

sovvohl als selbstandige Strafe, sondern vielmehr als stellvertretendes Surrogat

einer hSrteren zu fassen.

3) So bei Demosth. Timocr. §.60: oooig diCfioif nQooii/tutat . . oi nqodiSorzeg

%$ t(LV KOivmr, ol %ovg yovicig «a«otV7f^, o/ pr^ Ha&agdg tag yelgccg ay^ovtug,

etoioPTcg d elg ir^v ccyoQur. . oig anuaev ol /xlv vndgyovt^g po/ioe d'eafiov

ngoXiyovai: wozu man aber nur §. 105 zu vergleichen braucht, um zu sehen,

dass es sich hier gar nicht um richlerlich zu erkennendes Gefangniss, sondern

wie bei Lycurg. Leocrat. §. 102 um Falle der unaj'tay^ oder hdet^i^^ handelt,

dt
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f&ngniss mitwirken solltei); - aber gerade darm bewahrl sich zuglekh auf's
Neue die obige Bemerkung; dass es zwar nicht ein Rechl, vvohl aber ein
Vorzugdes freien iind besitzenden Mannes war, jeder korperlichen Strafe,
die nicht an's Leben ging, durcb Geld ausweichen zu konnen; und
dieses fehlte, der konnte iiach griechischen BegrifTen entweder gar nicbt
einmal als vollberechtigter Biirger angesehen werden, oder wo ihm aiich die
absolute Demokralie die gleiche Berechligiing im Begriffe gewahrle so unlerlao-

vvem

doch eintretenden

Staat zum Schutze seiner peciiniaren Anspruche an die Einzelnen
zichtele

aiif die auch der rroisinnigsle

nie Ver-

es

Je mehr wi'r nun aber so von alien Seiten auf die Geldbusse als die

hauptsachlichsle Strafe hingewiesen werden, die das griechische Criniinalrecht

fur' heilbare Vergehen kanute, desto niiher liegt die Frage, wie sicb jene
selbsl zu den oben entwickelten Grnndsatzen dieses verhallen babe und nach
welchen Maassslaben sie gegriffen worden sey, urn nacb der einen oder andern
Seite bin dem Zwecke einer Strafe zu entspreehen? Fiir die alteste Zeit
lasst bier die schon oben berUhrte homerische Stelle keinen Zweifel, dass

von Seiten der Ma htbaber wfrklich darauf abgesehn war, dem Schuldigen

sie vergangen halle, an dera, was des

griechischen Mannes Werth und Stolz ausmachte^}^ an Hab und Gut wehe
tu thun, und diesen Gesichtspunct vverden wir auch in den Bussen welche
die Beanilen der spiiteren Periode nach eigenem Ermessen zu verhangen be-
fugt sind 33, in so weit ferner verfolgen konnen, als dieselben nicht anderseils

bei welchen persdnliche Verhaftung ipso Jure eintrat, vffl. Plainer Process I

S. 258.
'

1) S. z. B. Demosth. Mid. §.47; hlv ^k doyvoiov xinr^&fj lij^: v^Qms, H^ediadm

der sich durch Wort gegen

iuv atv&egov v^giof] , fir/Qi a,- futiat;: vgl. Timocr. §.105, auch Androt.
S.56 und schon aus allerer Zeit Nicol. Damasc. fragm. 58: r6/,os Kccd^eoitixu
KoQtv&iotg Tovs tv dtaaoji-qiw a)iaxopivovg cinayto^ai tjqos iov,noXlf,(to/ov
/.ca Hu&ilgyrvo9ai lojv innipioiv i'vfurt, o.v xa/ avroi fi^Qog xi ^I'Tfttr
Athen aber insbesondere noch die Ausnahmen des Rathseides oben S. 3lO. n. 2.

2) XQtiftaiu, iQi'^fiux" fxf'Q, Find. Isthm. II. 11; vgl. Schncidewin Paroemiogr. I,

p. 173 und mehr Privatalterth. §.6 not. 7; auch Theogn. v.700fgg. und Eurip!
Phoen. 453: ta "/^Qrjfiai ur&Qwnotai Ti/uo'tura.

3) 'Eni^oUl, !

Philol. Classe, VL

not. 3.

Rr
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(larch die enge Schranke, die der Staat jener Befugniss hinsichtlich der

Bussquantums setzt, zu einern bloss symbolischen A d Anerkennung

foderiideii Aucloritat heriintersink

und

in d positiven Gesetzgebung dagegen

gewiss auch in der ursprunglichen Idee des gerichtlichen Schatzung

fahrens. das in Fall eintrat, wo die Strafe niclil geselzlich festgestellt

war, weicht diese personliche Rucksicht enlschieden hinter der eines ^Wehr
geldes'i fur den verletzten Staat zuriick, der sich fur die mdglichen Beein

trachlig seiner Wohlfahrt im Voraus AquivaTent sichert od doch

im concreten Fall

f fiih vvie oben b

d

den erlittenen Schaden gleichsam zu Gelde anscblagt.

,
schon der Ausdruck rtfxtjfxa undbemerkt

ganze Procedur \or Gerlcht selbsl, die schon d Markten um
den Preis einer Waare 1

geselzlich angedroheten Bnssen der Natur

unahnlich gefunden haben

der Sach

und

nacb

Venn auch die

zugleich den

doch eben soCharakter einer Abschreckung an sich tragen, so tritt

wenig wie bei der Todesstrafe so ausgepragt in den Vordergrund^ dass er

als der eigentlich besliinmende j

eine eben so nalijrlicbe Folge,

gesehn werden diirfte; im Ge

dass Betrag nur als Risico angesehn

wird das d bei emer verponten Handlung lauft^]), und das Beispiel

bermtithioen Reichen, der rait der einen Hand eine Ohrfeige gibt und
mit der and das S dafiir

der 100 fremde Choreuten

bietet^j;' oder des Demades,

Biihne brachte d dafiir sofort die B
mit 100000 Drachmen erlegte+}, zeigt deutlich, wohin jene Schatzungsmaxime
in ihrer logischen Consequenz fuhren musste, wenn sich ihr nicht allmahlich

vyenigstens in den richlerlich abgeschalzten Fallen noch ein anderer Maassstab
zur S

obigei

gestellt od geradezu untergeschoben halle, d ich bei meiner

Annahme einer Vorbeug in den demokratischen Zeiten des

1) '^vjiT,f,un&ui Oder vnoTifida^ut , Bockh Staalsh. f, S. 490, Meier u. Schorn.
S. 725 fgg.

2) '^1' ytXiais 6 *iv5vvo£, Demosth. Androt. §.26; vgl. Aeneas Tad. c. 10:
xlvSvvoi r; inni/iiov, und zahlreiche andere Beispiele bei Meier Bon. damnat.
p. 143.

3) Diog. L. VI. 42.

4) Plut. V. Phoc. c. 30.

t

!
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griechischen Sirafreclils ganz besonders im Auge gehabt Iiabe. Selbsl wo
das Gesetz auf ein Vergehen nur eirie inassige Slrafe gesetzt hatle, nahm
man von irgend einera begleitenden Umstande, dergleichen sich begreiflicher-

weise, wo man wollte, iramer auffinden liess^ Gelegenheit, ein ausserordent-

Hches und direcJes Inleresse des Volkes an seiner Verfolgung zu behanpten

und diese dadurch auf den zunachst nur fur wirklicheGefahrdung der Slaats-

existenz verordneten Weg der ehayyeXla zu leiten, die jederzeil eine will-

kiirliche Schatzung von Seiten der Richler zur Folge battel); in vielen

Fallen aber halte, wie gesagf, das Gesetz ohnebin diese Schatzung dem

richterlichen Ermessen iiberlassen; — und wenn man bier einerseils dem

spatereu Athen 'das Zeugniss geben muss, dass es der Slaatsvvohlfahrl nicht

die zahlreichen Opfer an Menscbenleben gebracht zu babeii scbeint, die im

Geiste der alteren Gesetzgebung lagen^ so dienten ihm doch eingeslandener-

maassen die willkiirlicben Geldbussen dazu, einen Menscben burgerlich zu

Grunde zu richten und dadurch auf lange Zeil oder auf immer wenigstens in

politlscher Hinsicht unschadlich zu machen ^3. Dass damit zugleich die Staats-

casse gefuUt wurde, war allerdings auch ein nicht zu iibersehender Neben-

umsland ^3^ inzvvischen wiirde man doch, wie ich glaube, dem athenischen

1) Staatsallerlh §. 133.

2) Deinosth. Mid. $.98: JIo^' d(faltiv 2i^v atpoQ^nf^r, di* i^v v^Qf^st, noooijit€

ftdXXoP 9 ^ aiHoai did xavtr^v" to ydg yg^jfidtwr noXXdiv ^qugvp xg/ /SdsXvfjov

xui lotovtov av&QW7iov euv etrcu xtgiov atfOQftf^v ioTiP irp v/tcc^ avzovQ

dedo)Hevixi: §. 138: inu n€0iutQi9e)Q ovtog Ta ovra i'ocog nlv ovk nv t'^Qi^oi,

ef dk fiti, iXccTJOVoe dlioQ i'otai lov /ttHfjotdtov nag v/tiv: §.152: vnoXa/i'-

^uvw %iii%oeiV ovdiVOQ ikccjTovo^ tovtw , iy oaop yara^ilg ovtool navaetai

tijg v^Qswg* %ovto d^ loii /tdXiata fil¥ d^dputog, ei dh /eiy, ndpta t«

ovTa dq}eXeodai: §^211: ovdiv deipop ovd iXesivop Meidiag neioatai , dp

ioa %%r^or^%iit %ois noXXoig v/kUp, a de pvp negtopx* avtop t^Qi^etp inaigu,

3) Lysias Epicrat. §.1: noXXdme ^xovauis rovTwp XeyoPTbiPf ondxe ^ovXoipxo

jipa ddiHwg dnoXioat, on ei /t^ xcctu^^fpuio&e wp avjoi neXevovoii^ , vno-

Xaiipet Vfidg ^ f^nG&oipogd: Nicomach. $-22: fj ^ovX^ r^ ^ovXevovoay orap

/UP i'yv iKupd JiQTjf tax cc aig dioiar^oiv , ov&Ip i^ajnaQidrci , oiar dk tig dno-

Qiap xaiuoTi^ dpayxdC^tui ttaayysXiag diy^eo&at xa/ drjuvttr %d imp noXnwp

%ui xijop QfitOQi^P '^oig novr^QOTaxa Xiyovot nhi&eo&ui: Tgl. auch Isocr. n*

dpxtd. S. 160: noXv ydg duvoJ^Qop Ha&iaj^x£ x6 doueip ivnoQttv ^ %o (pa-

Rr2

^r
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Richtervolke zu nahe Ireten, wenn man seine freilich oft bis zur vollen Ver-
mogensconfiscation gctriebene Hartei^ in dieser Hinsicht bloss gemeiner Hab-
gier Schuld geben wollle; oder wo auch diese wirklich als dahinter liegendes

Motiv raitwirkte^ konnte sie sich imm.erhin durch den gleichzeitigen Beweg-
grund beschonigen, einen Burger, der dem Gemeinwesen irgendvvie gefahrlich

scbien, der Mittel diesem zu schaden zu berauben, ihn zu derauthigen und
seinen gesellscbaftlichen Einfluss zu brechen. Denn jeder Staatschuldner ward
dadurch ipso facto rechllos und jn seinen politiscben Fabigkeiten stillgestellt,

bis die Schuld entrichtel war; geschah dieses nicbl noch vor Jahresfrist, so
verdoppelte sich ihr Betrag stillschweigend 23 ; und so konnte ein einz'iger

Strafansatz, den ein Mann nicht sofort zu erschwingen ira Stande war, Ursache
werden, dass er forlan in der eigenen Vaterstadt gleich als ein Gebannler
zu leben und ohue besonderen Glucksfall auch zu slerben Aussicht hatte ^\

Crjiioid-Tjoav , ol
o agdr^v a-noV.vvtai , Ka) nXelovg av evQoijttiv love in ttav ofjtov ixTjemm-
uma^ i^ Toig d'inr,v vhIq toIv afiaoTtj/taTwv ^edcoxotac , und mehr Staats-
alterth. §. 170. n. 10.

1) Bockh Staatsh. I, S. 505 fgg.

2) Andoc. de Myster. §.73; oidk ari^ioi xivig ^]oav x«J %!va iQonov exaozot,
iyo) VfmsMuloi' 01 phv agyvQiov o^ftiXovxEs tw dr^jLioaiixi , onoaot tv&vvag

r wvuQ
'/S

d

^f

v|t

:

.\

* >^

nQos %6 dtjfioatov , xovroig ^ fihv i'xTiaig r-v ini i^g huxr^g nQvxareiug, „.
Jf fiV, dtnXaoiov 6(pdXttv hoi xa xxTj/tctxa avxwv nenQdo&ut: vgl. Demosth.
adv. Theocrin. §.1 und Bockh Staatsh. I, S. 421.

3) (Pseudo) Demosth. adv. Neaeram §.6: nerxaHalMa xaXdvxwv iufmTo, Iva
axt,maetev avxov aui nuid'ag xovg ixelrov xai xijt, ddeX(pi;v xrjv ifi^v , ««/
y4«ff dnuvxug th xr.v iaidxTjV dnoglav xaxaoxr^aete xai evdetav dndvxiov
n fiiv y«e ovola ovSh xQimp xaXdvtuiv nuvv xi r^v , wore dvvr^^ijvat ixxloui
xocoijov 6(fXi^,a, fiij iHuaaivrog dk xov o^X^fiaxog in} xf-g hdir^g uQVxa-
rf.,ae dmXovv k'fiOMv aaaoaat x6 offXy/ta ku} iyyga^ya^o&ut ^^uoXXoSmgog
XQiamvxu xaXavxa 6(ptiXo)v xw Sr.fioam' iyyeyQa^i/uvov dh xd> dvjtooiu, mio-
yQurfr.aeadai^ i'fuXXev t} vndgiovoa ovola * JhoXXoi^wqo) d^/ioolu dvui\ nQa-

- uniou xai yvpr, xui r.fiug dnavxtg : vgl. adv. Arislog. I, §.92: /mAioT«
fuv avx^w duvdxov Xif,f;out, el di ftrj , xooovtqv Int&tlvai xlfiraia iQr^fidxwv,
ooov f,ti dvvi.otxat (piQBiv, und insbes. auch Isocr. de bigis^g. 47: xmv ydg

J^

01

A r



317

so

GRUNDSATZE DES STRAFRECftXS IM GRIEOH. AI/rERTHUME.

wahrend der Staat sich unnachsichllich an seinem gesanimlen Vermogen
weil dieses reichle, erholte. Dazu war eine Begnadigung oder ein Naclilass

der Strafe fast unmoglich, und selbsl der Versuch, eine solche zu erlangen,

von solchen Schwierigkeiten umgeben, dass die Wirkungen einer derarligen

Verurtheilung nicht hoch genug angeschlagen werden kdnnen; — das Alterthuoi

als AUes, ein gesprochenes Urlheil ruckgangig zu niachen i),

und selbst wenn das Volk Reue oder Mitleid fuhlte, so war das einzige Mitlei,'

ihr Folge zu geben, das, dass man dem Verurtheilten uuler einem sonstigen'

Vorwande einen Vortheil aus der Staatscasse zuwandte. der den Belrao^ spiupp

furchtete mehr

Schuld an dieselbe aufwog2) — eifl Ausweg, der begreiflicherweise selbsl

schon eine ganz besondere positive Gunst des Yolkes vorausselzte. Dass
ausserdem mil solchen Verurtheilungen, durch welche ein Mensch aus den

Reihen der Lebenden oder doch — durch ewige Verbannung — der Buro^er

gestrichen ward, Vermogenseinziehung verbunden war 31, ist nicht sowohl ak
Strafe, sondern vielmehr als natUrliche Folge der Verurtheilung anzusehu

durch welche das Recht des Besitzers verloren gehl und der Staat in das

herrenlose Gut eintritt, zumal da die Kinder Hingjerichteter auch in eine Art

yon Atimie verfallen zu seyn scheinen'*}; mit der einfachen Atiniie ist jedocb

der Vermogensverlusl nicht nothwendig verbunden, sondern wird ihr nur in

/

t

avtwv ri/tfjftaTWP imysygafijiupwp ov nsgi rwy avTO)v anaav 6 xivdvvog
ioTiV, alia toIq fuv yor./iata Hexj^/tivois negl ^y/ilag, tolg d' dnogwg owneQ
iy(f} dianeifuvotg n^Qi dn/itias, 7}v £/w (pvyrji jLteiCoo ov/i<pogdv POfif^(jD' noXv
yuQ a&hm%iQov nagd %ots aiftov noXhaig '^itfiWfUvov ohdv ij nag* iiigotg

1) Cic. Verrin. V. 6: perditae'^civitates , desperatis omnibus rebus, hos solent exittis

exitiales habere, ut damnafi in integrum restituantur , tincti sohantur, exules

reducaniur, res Judicalae rescindantur ; quae quum accidimt, nemo est quin

inteUigal ruere illam rempublicam, nemo est qui ullam spem salulis reliquam

esse arbitretur; vgl. Lycurg. Leocr. §. 41 und was die Staatsschuldner insbes.

betritn, die erschvverenden Formalitaten bei Demosth. Timocr. §.45; auch Au-
guslin. Civ. dei XXI. 11: jam vero damnum, ignominia, exilium, serciius ple-

mmque sic infliguntury ut nulla venia relaxentur.

2) Bockh Staatsh. I, S. 515.

3) Meier Bon. damn. p. 1— 24 und p. 97 fgg.
J

4) Demosth. Aristog. I, §. 30.
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einzelnen Fallen durch besondere Verordnung als abschreckende Scharfung

belgefiigl ^) , uhd auch bei wirkHcher Confiscation vergonnt die athenische

Hrimanital den Hinterlassenen wenigslens eine Quote des eingezogeiien Ver-

mogens zn behalten^^.

Uberhaupt iiat die griechische Atimie ihre ganz eigenthiimlichen Gesichts-

piincle, die sie nicht ohne Weiteres mit den iibrigen Strafarten in gleiche

Linie zu slellen erlauben, und wenn sie auch, wie wir selbst ira Vorher-

gehenden wiederholt gesehn haben, mit der sonstigen Anwehdung des Straf-

rechts in mehrfacher Wechselwirkung sleht, so uuterscheidet sie sicii gleich-

wohl von dieser wesehllich dadurch, dass ihr recbtlicher Eintrilt keineswegs

erst einen positiven Act der Slrafgewalt voraussetzt, sondern — und das sind

wenigstens spater gerade die Hauptfalle — bereits durch einen Act der Gesetz-

gebung selbst an eine bestimmte Handlung oder Unlerlassung gekniipft seyn

kann ^). Allerdings haben wir im Vorhergehenden auch schon sonslige Fiille

kennen gelernt, wo die Strafe als eine geselzlich verwirkte von der Executiv-

ts
kurzer Hand vollstreckt wurde, und den Eintritt der Atimie selbst

und wieder durch solche symbolische Handlungen bezeichnet gesehn, die ich

lior als die ersten Folgen ihrer als selbstverstanden vorausgesetzten Anwehdung
anfgefasst habe- aber auch solche Folgen erscheinen doch ausserlich immer

als positiv verhangte Strafen einer vorliegenden Contravention, wahrend die

Atimie als solche im attischen Processe oft erst bei einer ganz anderen Gele-

genheit, als der sie ihren Ursprung verdankt, zur Sprache kommt, um dieser

vielmehr einen strafbareu Charakter zu verleihen oder wenigstens ihrer Beur-

theilung zum Maassstabe zu dienen. Von der Atimie der Staatschuldner als

1) Meier I. c. p. 142.

2) Demosth. Aphob. I, g. 65: xu} vfttii; nlv ovd'e iw «iV vftag u/ta^iuvovjwv,
otuv tirc£ xuiuyn/fiof^o&f, ov naviu lu ovto. a(f£i'hodi, d).X' jj yvittinag
ij naidia avim' t).it;auvTes /itgoff it xdxeivoig vncXeintrs.

3) P. van Lelyveld de infamia jure Atlico, Amstel. 1835. 8, p. 271: quumque lex

ipsa jam universe in crimen dtijiiav sanwisset, nee disHnxisset quid ceterum
poenae statuerent judices, igitur hand temere certoque adeo statuere posse vide-
fwur, semper legem, nunquam Judices irrogasse atin'iuv: crimen etenim ipsum
erat quod earn inffige

erat poena conjuncta etc.

^erumque cum



./

•

GRUNDSATZE DES STRAFRECHTS IM GRIECH. ALTERTHUME. 319

selbslverstandeier Folge ihrer Saumigkeit war bereits die Rede; ein solchei*

durfle also kein Amt bekleiden, nicht ziim Volke reden u. s. w./ und ohne
m

dass er dieser Rechte durch einen besondern Act beraubt worden ware, selzle

ihn jede solche Handlung einer svSei^is aus, deren Folge der Tod selbst seyn

konnte^}; wahrend aber diese Gefahr in jenem Falle durch Ablrag der Schuld

eben so selbstverslanden >\ieder verschwand, so gab es andere Vergehen,

die dem damit Behafteten denselben Makel lebenslanglich aufpriigten, ohiie dass

dessen Wirkungen eher sichtbar wurden, als bis ein beliebiger Driller ihn be-

iiulzle, um die Ausiibung der dadurch verwirkten Rechle anzufechten. Wer die

Pflichten der Pietat gegen seine Allern vernachlassigt_, die Kriegspflicht irgend-

wie versaumt oder verunelirt^ die Keuschheit seiner Jugend niclil vor piidera-

stiscliem Missbrauche bewabrt halte 'ging geselzlich damit von selbst der biir-

gerlichen Rechte verlustig^}; da aber das griechische Recht ohne einen

Klager keinen Richter kennt^ so kann ein solcher Jabre lang unangefochten

hleiben, ohne dass das Vergehen als verjabrt angesehen wiirde, sobald es

be! einem Versuche, als Redner oder Reamter in politische Wirksamk zu

treten, zu Sprache kommt^J. Freilich kann auch jedes derselben sofort durch

1) Vgl. Poll. VIII. 50 und iiber die Folgen Deuioslh. Leplin. §. 156 aini Mid. §. 184,

obgleich in dem letztereft Falle nach der richligen Bemerkung von Weslermann

in Abh. d. philol. CI. d. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch. I. S. 37 gleichvvie adv.

Arislog- I, §. 92 die Todesstrafe nur im Ermessen der Richter gestanden zu
r

haben scheinL

2) Herald. Anim. ad jus Alt. et Rom. p. 590: liberorum antem, qui

sassent Athenis, poena erat inf
si guis magistratum gerere toU probabatur

in offi

facto
heneRc

ita ut

erga

parenieSy rejiceretur; vgl. Aeschin. Timarch. §

und mehr bei Lelyveld 1. c. p. 99 fgg.

Dinarch. Arislog. §

3) Durch (foxt/faoia und inayyeA/tc, vgl. Plainer Process I, S. 328 fgg. 335 fgg.

Oder Meier und Schom. S. 213, wenn auch hier noch mancRes schsfrfer zu

fassen seyn durfte. Jedenfalls hat bereits Halbertsma de magistr. probat, ap.

8, p, 35 mil Recht aus Deraoslh. Aristog. I, §Athenienses, L. B. 1841.

schlossen, dass jede uno^oHf/fao/'a als nunmehr erklarte Alimie gegolten und

den Zuruckgewiesenen fiir die Zukunft nicht bloss von alien Am*lern^ sondern

Rede ausgeschlossen habe

;

vgl. Staats

§ n. 5.

*
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f

eine directe Anklage vor Gericht gezogen werden, und danii liegt in dem
Verluste des Processes zugleich die richlerliche Verkundigung der Atimie;
aiicli sind maiiche darunter wohl geradezu so beschafFen/dass' sie, um iiber-

haiipt constatirf zu werden, auf frischer That zur gerichtlichen Kenntniss ge-^

bracbt werden raiissen, wo dann die Atimie selbst in der Form eines Richler-
Spruchs iu's Leben trilt; aber selbst dann wird man streng genommen nicht

sagen konnen, dass der Ricbter den Schuldigen, soudern dass dieser seibst

sich rechtlos gemacht hat i} oder es doch von selbst in Folge der sonstigeh
Slrafe wird, die jener liber sein Vergehen verhangt; und noch deutlicher

zeigl sich dieses da, wo wie in den eben erwahnten Fallen der Endeixis,
Dokimasie, Epangelie die Anklage als solche auf eine ganz andere Handlung
gerichtet ist, die aber freiJich nur dadurch strafbar wird, dass ihr Urheber das
Rechl dazu verwirkt bat. Abgesehn davon thut — die vereinzelten Beispiele

symbolischer Beschimpfung ausgenommen - der Staaf zur Verwirklichung der
Atimie nichls, sondern die Sache nimmt in concreten Fallen in der Reoel den

zuer-

Gang, dass der Rechtlose an der Ausiibung der verbotenen Handlung durch
Einspruch oder thatsachliches Einschreiten gehindert wird, obne dagegen den
Rechlschutz zu finden, der dem Vollberechtigten gebiihrt; und je weniger der
griechische Staat dem Einzelnen sich gegeniiber einen Rechtsanspruch
keniit, den er ihm nicht selbst zu bewilligen fiir gut gefunden hat, deslo
weniger bedarf es eines besonderen strafrechllichen Grundes fur eine solche
Rechlsverweigerung, wenn die Bedingungen nicht erfullt oder verletzt sind,
an welche der Rechtschutz geknupft ^yar. Dass diese nalurhche Folge der
bestimmten Handlung oder Unterlassung gesetzlich vorher verkundigt wird 2},

i

1) Demosth. Mid. §. 103: g^* | ycig ,',,;,,,, ^v.Va.... iafr6r: also ganz ^vie in
einem analogen Falle des rOmiscl.en Rechts Cicero pro Caecina c.U schreibfjam populus quum eum tendit, qui miles facius nmi est, non adimit ei liber-

2) Demosth. Mid. § 113: .'.V ,,, V^,^,/.. ;.,,,,5j,^ ,,,^ ,,,„^ ^ ^^^^^ ^,^^-

M
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kann man allerdings eben so ^Yohl iinler den Gesichtsnnnct der Abschreclum<>

bringerij ols die praktisclie Anwenduiig, welcho die alhenische Deinokralie

und ihre Parteien von dem Atlmiegesetz machen, ancli ausscrhalb dessen

was so eben bei Gelcgenheil der Geldbussen bemerkt wurde, on sebr enl-

schieden das Geprage einer staatsklugen Vorbeugungsmaxime getragen haben

mag; soil jedoch aucb bier^ insofern die Atimie immerbin ein Strafubel

heissen kann, ihr Gedanke selbst aiis einem der oben erorlerten

abgeleitet werden, so erblicken \vir bier wenn irgendwo entschieden das

was ich vorher die logiscbe Consequenz der Sorge fur das Staatswobl nannte

fiir die es sicb naturlich von selbst versteben miissle, dass, wer die von ibr

fiir ndthig eracbteten Grundverpflicblungen eiues Biirgers nicht einbielt, aucb

auf dessen Grundberechtigung keinen Anspruch balte. Und in dieser logiscben

Consequenz, die, wenn aucb niebt die ganze gricchiscbe Politik, doch ihre

geselzgeberische Periode wesentlich durchdringt, glaube ich selbst auf diesem

Gebiete den classischen Typus des griecbiscben Allerthums nicht verkennen

zu diirfen, der sogar den Producten mangelhafter Factoren das Geprage innerer

Eiiiheit und forraaler Ricbtigkeit miltbeilt; aucb ohne nocb ein System seyn

zu wollen, machen alle ihre einzelnen Ziige den Eindruck der Zusammenge-

bdrigkeit und des Ursprungs aus einem lebendigen Organismus leitender Ge-

danken; und je mebr diese Gedanken nicht elwa bloss das Verdienst und

Eigenthura bestiramter Individuen, sondern der Nation selbst sind, desto ge-

eigneter sind sie uns selbst gegen die Mangel nachsichtig zu machen, welche

dieselbe Nationalitiit in den sonstigen Factoren ibres Rechtsgefuhls und ihrer

Sittlichkeit zur Schau triigt.

J

Leplin. §. 156: ctvlA* iav tts dnaiTil^oj^ ytxqiv v/m^, aiijioe €Gtvd, (fr^o), x«i
C 1

r^ ovola d^ftoo/a eoioj U. S, W.

t
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