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Der KonigHchen Societat vorgeiegt am 17. December 1859.

ine bochst denkwiirdige, wenn auch nicht sehr folgenreiche Begebenheit

der griechischen Geschichte ist die Wiederherstellung eines selbslandigen

Messeniens nach der Schlacht bei Leuktra. Dreihunhert Jahre war das Land

im Besitze der Spartaner gewesen: was von der Bevolkerung nach dem

zweiten messenischen Kriege nicht in die Fremde gezogen war, bildete eine

horisre Masse, so dass die Namen Heloten und Messenier gleichbedeutend

geworden waren (Thuk. 1, 101). Freilich war Muth, Liebe zur Freiheit,

Hass gegen die Unterdrucker in den Herzen nicht erloschen: das zeigte der

Versuch der Erhebung, als das grosse Erdbeben des J. 465 die Macht
*

Spartas gebrochen zu haben schien, zeigte die kraftige Theilnahme, mit welcher

die fliichtigen Messenier von Naupaktos aus spater den Kampf der Athener

gegen Sparta fThuk. 4, 9. 36). Aber auch aus Naupaktos hatte

Lysander die Trager des unglucklichen Namens bald nach dem Falle Athens

404 vertrieben (Diod. 14, 34). Als daher Epaminondas im Jahr 369, urn

die Macht der Spartaner fur immer zu umgranzen, die Arkader zur Erbauung

von Megalopolis vennochte und die Selbstandigkeit Messeniens ins Leben

zuriickrief, konnte sich nur eine Bevolkerung zusammenfinden, die entweder

in den Jahrhunderten der Horigkeit verdumpft war, jedenfalls die massvolle

Besonnenheit und Wiirde, welche nur Freiheit einem Volke zu geben vermag,

verloren hatte, oder in der Mischung mit den Elementen der Fremde ganzlich

>staltet worden war. Allerdings fand die engherzige Selbstsucht der

Spartaner fur den Verrath, den sie durch den antalkidischen Frieden an Grie-
g
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chenland begangen halten, gerechte Vergeltung, indem Epaminondas gerade

in Anwendung jener Friedensbestimmungen die Autonomie Messeniens neu

begriindete, aber das alte Gesetz bewahrte sich auch daraals, dass das Rad

der Geschichte nie zum Segen zuriickgedrehl wird und Gewalt, die Ver-

gangenes erneut, niemals frommt.

Noch war Messenien, wie es Euripides schildert (Strab. 8. 5, 6),

an schonen Friichten reich,

durchrieselt von Gewassern tausendfalt'ger Zahl, e (I

fur Kinder und fur Schafe voll der besten Trift, [ o bn

nicht macht der Wintersturme Wehen es zu rauh

noch auch das Viergespann des Helios zu heiss.

ftA A

1/

Noch ragten die gewaltigen Berge, in ihren Thalern und auf ihren Hdhen

ein kraftvolles Geschlecht zu hegen, noch bot die langgeslreckte Kiiste die

schdnsten Hafen fur Kriegsschiffe und den Handel. Aber das Volk war ein

anderes. Seine einstige Kraft und Lebensfulle erkennen wir nicht nur in den

Sagen und Gesangen von den messenischen Kriegen, sondern Bewunderung

erfullt uns, wenn wir erwagen, wie machtigen Einfluss messenische Ge-

schlechter, welche nach der Besetzung durch die Dorier oder nach den beiden

ersten messenischen Kriegen ausgewandert waren, auf die Gestaltung der

griechischen Geschichte geiibt haben. Zu Athen waren die Geschlechter der

Medontiden (Stackelberg Graber d. Griechen p. 33. Boeckh C. Inscr. 1 p. 902),

der Paoniden und Alkmaoniden messenischen Ursprungs (Pausan. 2. 18, 8). Und

es geniigt zu erinnern, dass Kodros und sein Geschlecht, Solon, Kritias und

Platon zu den Medontiden, Megakles, Kleisthenes, und von miitterlicher Seite

Perikles, Alkibiades zu den Alkmaoniden gehdrten, dass, wie das Zeugniss

Herodots 5, 65 und schon der Name zeigen, auch die Peisistratiden von

Neleus stammten, um die Bedeutung dieser Geschlechter fur die gesammte

griechische Geschichte zu erkennen. Neliden waren es, unter deren Herr-

schaft die ionischen Stadte Kleinasiens zur Bliithe gelangten (Pherekydes bei

Strabo 14. 1, 3 ff. Herodot. 1, 147. Pausan. 7. 2, 1 ff.) und die noch spater

in Ephesos und andern Orten der hdchsten Ehren genossen (Strab. a. a. 0.

Guhl Ephes. p. 131. Boeckh C. Inscr. 2907), aus messenischem Geschlecht

stammte Herakleitos von Ephesos (s. Bernays Heraclilea p. 31 f.). Messenier
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griindeten Rbegium und beherrschten es Jahrhunderte lang (Strab. 6. 1, 6),

messenische Geschlechter waren es, die im J. 494 v. Chr. von Rhegion nach

Zankle tibersetzten und dieser Stadt den Naraen Messana gaben (Thuk. 6, 5.

Millingen Transact, of the Royal Soc. of Lit. 2 p. 95 ff.> Eine nicbt unbe-

deutende Stellung werden wir auch in Sikyon, Argos und Arkadien fur die

messeniscben Geschlechter annehmen diirfen, die sich nach dem ersten mes-

senischen Kriege dorthin gewendet hatten (Paus. 4. 14, 1}.

Diese Thatkraft war in den neuen Messeniern niclit mehr. Zahe Vater-

landsliebe bewog zwar viele von den Enkeln der Zerstreuten selbst in

Sikilien und Kyrenaika dem Aufruf des Epaminondas zu folgen und in die Heimat

ihrerAhnen zuruckzukehren (Paus. 4. 26, 5), freudig begriissten alle Griechen

mit Ausnahme der Spartaner die Grundung Messenes , und die neue Hnuptstndt

gt noch Triimmern fiir die Begeisterunsr, mit der

man an das Werk ging. Aber gesunde Kraft gewann das neue Messenien

nicbt. Bald gerieth es in die Gewalt des Tyrannen Philiades und wie nur

fremder Wille den Staat erneut hatte, so stiitzte er sich auch spater durch

fremde Hiilfe. Schon die Sdhne des Philiades nennt Demosthenes (18 §.295.

vgl. Polyb. 17, 14) unter denen, welche Philippos von Makedonien in den

Peloponnes riefen. Und wann immer die spatere Geschichte Griecbenlands

der Messenier erwahnt, ist ihr Einfluss nur ein hemmender und unglucklicher

:

die fortwahrende Eifersucht und Feindschaft, die zwischen ihnen und Sparta

bestand, wilde, innere Parteikampfe (Polyb. 7, 9. Schorn Gesch. Griechen-

lands S. 176), die Stellung zu dem achaischen Bunde, zu Philippos V. von

Makedonien und zu den Rflmern (Merleker Achaic. p. 362 ff.), die Ermor-

dung des Philopoemen (Curtius, Peloponnesos 2 p. 128) beweisen dies nur

zu deutlich.

eimi Besondere Aufmerksamkeit wendete man bei der Erneuerung Messeniens

der>* Wiederbelebung alter GcHterdienste zu. Einer der heiligsten war der

Dienst der grossen Gottinnen, der Demeter und ihrer Tochter, in Andania

gewesen: Pausan. 4. 1, 5. 9. Die Sage war, dass ihn Kaukon, der Sobn des

Kelanos, Enkel des Phlyos, zu den Landes, Polyk

und Messene, aus Eleusis gebracht und Lykos, des Pandion Sohn, von

seinem Bruder Aegeus aus Athen vertrieben, spater weiter ausgebildet habe

Ff2
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Pans. 4. 1,6.7. 2, 6. 26, 8. Aber wir erinnern uns, class das attische Ge-

schlecht der Lykomiden einen uralten Dienst der Demeter in Phlya hatte.

Denn von Themistokles erzahlt Plutarch Them. 1: to ydg Q>Xvij<ri rsXecr^-

, orrsg lv AvxofxtSuv xoivov, i-rreaxevaae. Ferner wissen wir, dass
gtov ,

Phlyos der Heros Eponymos von Phlya war (vgl. meine Abhandlung de demis

urbanis Athenarum p. 8) , Kaukon hingegen der Stammvater und Reprasentant

der Kaukonen, eines Volksstammes, der zu der Urbevolkerung Triphyliens

und Messeniens gehbrte (Strabo 8. 3, 17). Offenbar hangt auch Lykos rait

den Lykomiden zusammen (Bossier de gentibus et familiis Atticae sacerdotali-

bus p. 40. Preller Dem. und Perseph. p. 148). Nach Pausan. .4. 1, 7 aber

»den sich die Nachrichlen iiber die Befestigung des Demeterdienstes in

Andania durch Lykos nur auf eine Inschrift, die sich in der heiligen Htttte

(xXetalov) der Lykomiden in Phlya fand. So werden wir berechtigt sein

diese ganze Sage iiber die Einfiihrung aus Eleusis fiir eine spatere Erfindung

zu erklaren. Vielmehr gehbrte der Demeterdienst wie in andern Gegenden,

so auch im Peloponnes den pelasgischen Zeiten und Stammen an (Preller

Dem. u. Pers. p. 147 ff.) und eben deshalb batten ihn die Dorer nach ihrer

grii

Besitzergreifung sonst liberal] unterdriickt. Herodot. 2, 171: perd de i£<xva-

arcLQ%s Ttct<jY\s WekoTtQW7\<yov vito Augiewv s^ct-rrooXtTo i\ teXsth. Es stimmt

hingegen ganz zu dem bekannten Unterschied der Heraklidenherrschaft in

Messenien von der in dem ubrigen Peloponnes, dass die Feier in Andania

fortbestand (Paus. 4. 3, 10), bis nach dem zweiten messenischen Kriege das

Land in die Gewalt der Herakliden von Sparta kam.

So geschah es also, dass sich die Messenier, als ihnen Epaminondas

die Selbstandigkeit zuruckgab, zwar nicht entschliessen konnten Andania oder

Oechalia selbst wieder zum Hauptort zu erheben (Pausan. 4. 26, 6), sondern

auf und an dem heiligen Zeusberge Ithome eine neue Stadt grundeten, aber

an die Erneuung der heiligen Demeterweihe zu Andania sofort gedacht vvurde.

Dem Feldherrn der Argeier, Epiteles, der nachst Epaminondas das Werk der

Griindung des neuen Staates leitete, erschien, so erzahlte man, ein Greis im

Traume, der in seinem Aeussern ganz einem Hierophanten glich: man meinte,

dass es Kaukon, jener erste Begrunder des Dienstes in Andania, gewesen

sei. Nach seinen Andeutungen habe man dann auf dem Ithome eine Hydria
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und in ihr auf zinnerner Rolle die Weihe der grossen Gottinnen von Andania,

welche Aristomenes einst dort vergraben haben sollte, gefunden (Paus. 4.

19, 4. 26, 7 ff. 33, 5. Hermanns gottesdienstl. Alt. der Griechen §. 1, 11).

Nach der Weise des griechischen Gottesdienstes halte audi in Andania

ein Geschlecht, dem der Dienst der Demeter in dieser besonderen Gestalt friiher

eigen gewesen war, dann, nachdem er offentliche Anerkennung gefunden

hatte und Staatskultus geworden, die priesterliche Wiirde in demselben behallcn.

Nach Paus. 4. 14, 1 flohen zu Ende des ersten messenischen Krieges is 'EXetxriVcc

ol tov yspovs tup legsuv xai SsaTs Tats jxEydkais teXovptes to. ogyia.

Nach Aristomenes Schilderhebung kehrten sie zuriick (Paus. 4. 1 5, 7 : iragvo-ap

i£ 'EksvaTpos ots itdrgiop Sgtiv rd ogyia tup ixeydkuv Seoop) und schurlen

vor alien den Kampf gegen die Feinde ihres Volkes und seiner Gotter (Paus.

4. 16,2: TvgraTos Se xai oi tup $eup ieqotydvTou tup fxsydkup i'gyov

pip vftrovTO ovSepcs, tqvs TsksvTaiovs $e tjjs savTup sxdregoi otgarids

ettriyeigop)- Nach dem unglucklichen Ausgang des Kampfes waren sie

natiirlich wieder geflohn, aber auch von ihrem Geschlecht hatten sich Ab-

kommlinge erhalten: sie kehrten, als Epaminondas Aufruf erging, nach Mes-

d traten hier Vorrechte und Verhaltmsse

zur Demeterweihe ein. Pausan. 4. 27, 5: us $s >j TsksT* <r$icip aPEvgtiTo,

tuvttp i*lv oaoi tov yhovs tup kgiwp r\cap xaTET&sPTO is (Z'&kovs und

§. 6: ol As v$iqip lsgs7s Ssa7s reus peydkeus xai Kavxupi (JSvop).

Hochst wahrscheinlich war damals Methapos von Athen, der wie es scheint

zu dem Geschlecht der Lykomiden gehdrte, bei der neuen Einrichtung der

andanischen Weihen thatig (Preller Dem. und Pers. p. 148. Curtius Peloponn,

2 p. 153). Pausanias erwahnt ihn 4. 1,7 mit den Worten: fx£Texoomc-e

ydg xctl MsSairos rijs te\stHs scrip a. 6 & Ms&anos yhos pip h
'A&iP&ivs, teXettjs ft xai ogyiup mtnroiuv <jvp$eti\s. und fiihrt dann aus

einer Inschrift, die Methapos seinem in der heiligen Hiitte der Lykomiden zu

Phlya geweihten Bilde beigefiigt habe, folgende Verse an:

fyptaa <T "KgixEiao dopovs l<JE/xpijs] te xiksv&a

[Aaj/Jiargos xai Ttguroyopov Kovgas, o$i tyavi

Msaarivqp $s7pai fxsyakaiai $
5 .-*

OX Ssu) xksiPoTo ycVou, Kavxupos, ligeifi
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Savtxctaci <J' cos av/jntctPTct Avxos, Jl

s 1'ArSiSos legd sgyct maq 'AvSavfy Seto xedvjj

Eben diese Inschrift zeigt, dass Methapos nur als Zeitgenosse des Epaminondas

gedacht werden kann. Denn sonst ware eine Thatigkeit desselben bei einer

Umgestaltung der andanischen Weihen nur vor dem zweiten messenischen

Kriege anzunebmen: in so friihe Zeit aber wird die Inschrift niemand setzen

wollen, auch hatte daruber vvohl Pausanias etwas bemerkt. In die Zeit des

Epaminondas fallt also auch die Einsetzung der Kabirenweihe in der Nahe

von Theben, bei der Methapos nach Pausanias a. a. 0. ebenfalls betheiligt

war, nicht in die Zeit des Onomakritos, als dessen Zeitgenossen Welcker

Aeschyl. Trilogie p. 270 den Methapos annimmt. Auch diese letztere Angabe

nahm Pausanias aus der Inschrift in Phlya, denn offenbar sind die Verse, die

er anfiihrt, nur ein Theil derselben. Wenn ich hier gleich noch bemerke,

dass diese Kabirenweihe bei Theben in einem Haine der kabirischen Demeter

und Kore ihre Statte hatte (Pausan. 9. 25, 5. Schdmann Gr. Alt. 2 p. 362),

dass dieselbe also nicht ein neu eingesetzter Dienst, sondern nur Umgestaltung

und Erneuung eines alten Demeterdienstes war, den auch Pausanias als schon

in der Zeit des Mardonios vorhanden angiebt fa. a. 0. §.9), so thue ich dies,

weil wir dadurch fur die Erklarung eines schwierigen Punktes, der bei den an-

danischen Weihen in der neuen Inschrift unten vorkommen wird, eine erwiinschte

Analogie gewinnen. In Phlya aber, sagte ich, befanden sich die heilige Htitte

der Lykomiden und in ihr Bild und Inschrift des Methapos, nicht in Andania,

wie Lobeck Aglaoph. p. 982 und nach ihm Andere angenommen haben. Das

zeigt die Art, wie in der Inschrift Andanias als eines fernen Ortes Erwah-

nung geschieht, dafiir spricht der Name der Lykomiden, des bekannten atti-

4fc

1) Vs. 1 habe ich otfivijg eingesetzt, was nach do/iovg leicht ausfallen konnte,

und vergleiche Paus. 1. 31,4: (in Phlya) vaog hegog iju fafiove Jrj/tytgog

avqoidtoQccg — xal ¥L6gqg Tigmtoynvyg xal oejitvwv ovo/iiu^ofitvwv &e6)r.

Die neXev&a beziehe ich auf die Irren der Demeter und die in der Mysterien-

feier dieselben nachbildenden Aufzuge. — V. 4 ist Kavxcovog iSgait] fur Kav-
xwvtactao nur em Versuch (neben denen von Jacobs anthol. pal. 3 p. 930 und

Lobeck Agl. p. 1252) das dem Sinn Gemasse zu linden. — V. 6. Methapos setzt

die Eponymos der Stadt fur diese: vgl. Paus. 4. 33, 6. '
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schen Geschlechtes. Wenn diese in Andania ein Heiligthum gehabt hatten,

so hatte Pausanias dies einleuchtende Zeugniss der Verbindung Andanias mit

der Weihe in Phlya nicht mit Stillschweigen iibergehn konnen. Das x\eiaiov

des Pausanias und das rekecTijgiov des Plutarchos fallen zusammen. Das

Geschlecht der Lykomiden aber hatte ohne Zweifel eine bevorrechligte Stel-

lung auch in den eleusinischen Weihen lange vorher, ehe es bei denselben

nach dem Aussterben der Familie der Daduchen, etwa im 2. Jahrh. v. Chr.,

die priesterliche Wurde der Daduchie erlangte (Boeckh C. Inscr. 1 p. 441 f.

Meier de gentil. att. p. 49. Hermann relig. Alt. d. Gr. §. 55, 25). Ueberhaupt

war die ursprungliche Grundlage der eleusinischen, wie der Gentilmysterien

in Phlya, der Weihen in Andania und aller tihnlichen Demeterdienste im

Peloponnese und an anderen Stalten, die friiher von pelasgischen Stammen

bewohnt worden waren, eine und dieselbe. Leicht aber konnte damals, als

Methapos nach Analogieen des lykomidischen und eleusinischen Demeterdienstes

die Familienerinnerungen des andanischen Priestergeschlechtes vervollstandigte

und gestaltete, die Aehnlichkeit eine noch grossere werden.

Wo Andania gelegen habe, war friiher unbekannt. Doch erkannte W.

Gell (Itinerary of the Morea p. 69) einen Nachklang seines Namens in dem

Dorfe Sanddni Cs 'AroWaiO in der obern Thalebene Messeniens. Die

Trummer selbst fand Ernst Cur tins im Mai 1840 auf. Dreiviertel Stunden

nordostlich von dem Dorfe Sandani, auf einem Gebirgsvorsprunge ,
etwa 20

Minuten uber dem linken Ufer des Cbaradros, liegen alte Trummer, ganz wie

Pausanias 4. 33, 6 angiebt : «goe\9ovT t f> J§iaT6§d (nemlich des Cbaradros)

arct&ovs o*ro) rfkiffra kgs'mi tar* 'A»<Was. Dies sind die Reste der

alten Burg, die wohl am Ende des zweiten messenischen Krieges zerstort

worden war und verfallen blieb, wahrend sich unten am Flusse ein neuer

Ort erhob, nach Livius 36,31 im J. 191 v. Chr. ein parvum oppidum, wo

T. Quintius Flamininus mit dem Strategen des achaischen Bundes, Diophanes,

zusammenkam und den Messeniern in den 3^8^ Bund einzutreten befahl.

Ueber die Lage der Stadt vgl. man E. Curtius Peloponn. 2 p. 132. 189. Zu

dem Stadtgebiete von Andania gehdrte sudlich auf dem rechten Ufer des

Cbaradros ein heiliger Hain, YLapeiwv, der zumeist aus Kypressen bestand

CPaus. 4. 33 4) und auf dessen Stelle friiher die Burg Oichalia gelegen haben
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sollte: tov Tte&lov (rov 2t£pi>xXygixov^) H kanv dvcavTixgv if
2
) xaXovpspy

to dgxcuov Olxakta, to $h s(fi v\ixuv Kagpdatop dXaos, xvrfagicrffwp

fjtccXtaTa itXiigES. Daher giebt Strabo an, dass Andania als neuere Stadt

ganz gleich mit der alten Oichalia sei, 8. 3 §.6 (Ol%aXlap) 'AgxaSixyp

tivci Xsyoop, $p vvv 'ApSaviav xaXovaiP. vgl. §.25. 4 §. 5. 3) 10. 1 §.10.

In diesem Haine, fahrtj Pausanias 4.33, 4 fort, $swp dydXfxaTa 'AiroX-

Xuivos s<TTi K.agveiov xai 'Kgfxvis (pigcap xgiop' if Ss dypy Kogy ttjs Aif-

fxtjTgos egtiv ittixXt/\ais' v&wg 8h dpsiaip ix tfyytis ttag clvto to dyctX/xa.

Hier lehren die Worte if §h dyptj — dyaXfia zur Genuge, dass vor xctl 'Rg/jtijs

die Worte xai 'Aypijs ausgefallen sind und dann mit Facius «f Ss *Aypvj

Kogtjs ttjs A. zu lesen ist. Dann heisst es weiter : to. 3s is tus Ssds tcis

/jsydXas QSgcHai ydg xai TctvTctts kv l&agpaaiu} ttjp teXettip^) ditogg^Ta

scto) fxoi' ^EvTsgct ydg atyiat psjjico gehvotv\tos fxsTa ye 'KXEvaipia. oti <T

vSgia. te if %aXxH, to Evgufxa. tow 'Agysiov uTgaTyyov , xai KvgvTov tov

JS/lsXaPEcos tcc ogtcL i<pvXdco~ETO ivTctvSa, SyXuvai fxe xai is aTtavTas

ovx ditsTgys to opsigop. tot I B( w m-

Auf diese ganze Oertlichkeit und ihre Geheimfeier wirft die grosse

Inschrift ein unerwartetes Licht, welche den Gegenstand dieser Abhandlung

bildet. riM*

Herr Antonios Blastos, Lehrer in Andritsena, war am 10. Novbr.

1858 nach Ealamae gegangen und horte hier, dass in einem Dorfe Konstan-

tinoi des Demos Andania Inscbriften aufgefunden worden seien. Auf seinem

Riickwege suchte er sie auf und fand die Steine als Thiirpfosten in der

Kirche zu Konstantinoi eingemauert. Sie waren um die Mitte des September

2) Dies r
t

fehlt in den Handschr.

diug wg in i %riv *A

MeyaXonoXiv tig Aqx

xsnXijo&at , ol dh %}# vvv MeooXav ovxw xaXeiofrai (paoi, xa^rjxovouv tig

tov f*eia};v xoXnov tou Tavyitov xai kijg Meooyvlag. Zu den Letzteren

gehorte Plierekydes, denn bei dem Schol. des Sophokles Trach. 354 ist nach der

Stelle des Strabo zu lesen: eig %tjp OlyaXiaV metro dh avrtj sv MECOAHI
Ti;g 'Agxadiag, statt des verdorbenen iv OOTAHI, was man auf verschie-

dene Weise zu verbessern ffesucht hat.
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an eineru Orte, der Kctpcigciis oder Ketyctkc&gvaov oder Ai(Sdgt genannt

wird, etwa 10 Minuten von dem Dorfe entfernt, ausgegraben worden, wo

man schon fruher hauflg Graber, Siirge, Gefasse, Saulenkopfe und andere

Alterthiimer gefunden hatte. Es sind zwei viereckige Platten eines horten

Steines, die erste 0,95 franz. Metre breit und 0,76 hoch, die andere 0,98

breit und 0,82 hoch; nach Blastos haben sie fruher ein Ganzes g'ebildet. Die

erste, sagt er, habe oben eine Keblleiste, ihr oberer Theil sei also eben so

vollstandig erhalten, als der untere Theil der zweiten, wahrend der untere

Theil der ersten und der obere der zweiten Beschadigungen erlitlen haben.

Herr Blastos schrieb die Inschrift ab und schickte zwei Exemplare der Ab-

hrift, eines in Capit S. A. Kfumaiiudes

)

in Atben, der sie in Kursivschrift in der athenischen Zeitung ^iXoTtargis

voin 29. November 1858 abdrucken liess. Dies Blatt erhielt ich von mcinem

verstorbenen Freunde Ludwig Ross und nach ihm hat auch Gerhard in der

Arcbaol. Zeitung , Anzeiger 120 S. 251 * ff., die in ihrer Art einzige Inschrift

mitgetheilt. Aber Kumanudes hatte Herrn Blastos gebeten die Steine noch-

mals zu untersuchen. Dies gescbah am 12. December, und es ergaben sich

dabei nicht nur Verbesserungen fur einzelne Stellen der ersten Platte, son-

dern in einer ganz neuen Abschrift, die Blastos von der zweiten Platte nahm,

kommen 17 Zeilen vor Z. 59 und dann die Z. 85 ganz neu zum Vorschein,

die er fruher unleserlich gefunden oder iibersehen hatte. Nach dieser Mitthei-

Jung Hess Kumanudes die Inschrift im QiXoirargis vom 5. Januar d. J. zum

tenmal abdrucken. Diesen Abdruck verdanke ich der Gute des Herrn
&

Dr. A. Conze fvgl. Philologus 14 S. 235). Da aber Herr Blastos bemerkt

hatte dass auch die rechten Seitenflachen beider Platten, die in die Kirch

Schrift zu tragen schienen, so ordnete die konigliche

Regierung an, dass die Platten aus der Mauer herausgenommen wiirden. Hierauf

m Blastos wieder eine neue Abschrift von der gan;

nebst einem Abklatsch eines grossen Theils derselb

Inschrift und

So konnte dieser im ^Xovargis vom 28. Marz d. J. einen dritten Abdruck

geben, der nicht nur mancbe Verbesserungen und kleine Vervollstand

des frUher Mitgetheilten bietet, sondern auch hinzufiigt, was auf der rechten

Seitenflache beider Platten geschrieben ist. Die Breite dieser Seitenflache

Hist.-Philol. Classe. VI1L
Gg
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betragt 0,19 Metre. Danach steht es nun auch fest, dass die beiden Platten

zwar nicht urspriinglich einen einzigen, in der Mitte spater durchgebrochenen

Stein ausmachten : dagegen spricht die irrthiimliche Wiederholung der beiden

letzten Zeilen (53. 54) des ersten Steines zu Anfang des zweiten (55. 56)

:

aber dass sie so iibereinander gestellt und mit einander verbunden waren, urn

als ein Stein betrachtet zu werden, von dessen gemeinsamer Stirnseite man

auf die gemeinsame Seitenflache weiterlesen sollte. Sowol die untere Seite

des ersten, als die obere des zweiten sind beschadigt und daher koramt die

luckenhafte Beschaffenheit der Zeilen 52 ff. Auch zu Anfang fehlt nicht nur

eine Ueberschrift oder eine einleitende Bemerkung, sondern, wie Z. 132

zeigt, wo auf eine Bestimmung Bezug genoramen wird, die jetzt nicht vor-

handen ist, noch manche andere Anordnung. Jedoch findet sich nirgends

Der jetzt folgenden Bear-gabe, die dafur einen aussern Anhalt bote

beitung liegt naturlich der dritte Abdruck zu Grunde, fur dessen giitige Mit

tbeilung ich Herrn Kumanudes selbst zu grossem Danke verpflichtet bin.
13U

Ueber die BeschafTenheit der Schrift lasst sich nur nach den wenigen

Angaben der Herrn Blastos und Kumanudes urtheilen, da ein Facsimile nicht

vorliegt. Nach ihnen zeigen die Kopfe aller Buchstaben kleine Striche (ygafx-

/jii&ict), O und sind kleiner als die ubrigen Buchstaben, das Iota qui-

escens ist uberall daneben gesetzt, von Interpunction und Spiritus zeigt

sich keine Spur. Nach dem, was uber die kleinen Striche an den Kopfen

der Buchstaben angegeben wird, sollte die Inschrift in die letzten Jahrzehnte

vor Christi Geburt gehdren (Franz elem. epigr. gr. p. 246). Wir werden

sehn, dass eine Angabe in der Inschrift selbst ziemlich auf dasselbe Ergebniss

fiihrt. Die Zeilen haben nicht so ungleiche Lange, als dies nach den Ab-

drucken scheinen konnte, sondern dieselbe ist hochstens um zwei Buchstaben

verscbieden. Vor und nach den Paragraphentiteln ist immer der Raum eines

Buchstabens leer gelassen.

Ich gebe nun zuerst die Inschrift selbst, und zwar so, dass alle Ab-

weichungen von dem dritten Abdruck und die in diesem aufgenommenen

Vermuthungen des Herrn Kumanudes genau angegeben sind ; die Erganzungen,

bei denen nichts bemerkt ist, ruhren ebenfalls von Kumanudes her. Absetzung

nach den Zeilen schien durch nichts geboten und eher fur das Verstandniss
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hinderlich: ein kleiner scnkrechter Strich aber bezeichnet den Bcginn einer

neuen Zeile. 1 a erster, 2 n zweiter, 3 =z dritter Abdruek im Philopalris,

S ss meine Vermuthung.

Uegi le]goov xa) Ugdv. 'O ygapfxarevs tiZv avpt&gav tovs ysvr\- §

Ssvras Isgovs ogxi^drca ita gaxgij pet , dp /ujf ns dggwa\Tei, \
Ugu]v xato-

fASvav, alfxa xa} clvcv airsvbovTcts* rov ogxov rev vnoyeygaft/uhov' 'O/iwa

rovs &eovs, tils rd fxvarrigtct sTtir[e\Xet\Tai, iTtifxiXstav k&iv, circos 2

yivyrai rd xctrci rdv TeXtrdv SeottgeTtoos xat dno iravros rov dixctiov.

\\r}zs (jm\$Iv cLoxvpov wbl dSixov nowaeiv X

ruv pwTiigiaiv w$h dXXu aTtirgs^v, dXXd xaraxoXov\Sria£iv ro7s 4

Z. 1. oQKiSdiw. In dem Abklatsch sei das |, sag! K. 3, nicht se-hr deutlicb,

aber ebenso heisst es Z. 135 und Z. 37. 93 ywQ^avn*. Ahrens dial. dor. p. »9 ff.

Doch stent %Q$*iw* Z. o. — *>. Ebenso Z.14 ia/i, 48 *>. 47 tyUywortote,

67 iydovio), 68 iyfrdovffet HI lyhdtvtm (also auch 59 ^//w). 71, 73, 110

If&la/icroc. 61 vnr/defiai,. Dagegen 117 ov*l*rtovffow"t<», 153 ovrA«<rotr^-

o,,,,,^.. 46 avdvxa. Seidler Rh. Mus. 3 p. 190. Rose Inscr. gr. proleg. p. xlii. Franz

elem. epigr. gr. p. 126 f. Keil Inscr. boeot. p. 188. Boeckh Monatsb. d. K. Preuss.

Ak. d. Wiss. 1853 p. 149. Sauppe Ber. d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. 1853 p. 35 und

Gymn.Progr. v. Weimar 1856 p. 16. Ahrens dial. dor. p. 358. — «ft«0«[«l 3: do-

QmoT[f;
2. Die Inschrift hat iiberall die Endung 17 (Ahrens p. 293 ff.): Z. 6 diu,,

25 k'xu, 70 xadaion, 85 xuxaxotVet, 107 anpu»Xv«, Xu/^dvu, 110 na^t. 44.

c
50 ndmt, 91 doUh

122 mamw, 13. 89. 106 xaTaoxtvao&ti , 44 xaTuxQifrti , 48. 62. 65 ffl.n-

A«a^, 106 fugm&tl, 116 trtgm**~ Z. 2 !«*«]» Meineke (wie auch ich

erganzt hatte). J, als ein A'

glaubt, so kann doch die Herstellung eines Genitivs nicht zweifelhaft sein. Bergk

(Jahrbb. d. Philol. LXXIX p. 191) will kiji'Mv. Aber die folgenden Worte [onivtor)

und Z.27 tni ioiv uvwv ieoo)v zeigen. dass hier von den bei Eidesleistungen her-

aras mediosque ignis el numina testor. Aehnlich Corp. Inscr. 3137 Z.4*: o9x40?**ou

avrovg oi ^wabtoi in\ tov Mr^odov leooig vtoxuvio.e. - Z. 3. dno nurTfU

ov d'txuiov. Dionys. ant. rom. 3, 26 inaurt* n* ***t»W"* ~ *c "™ nuvl °*

iov lieXthrov yW^*- Andere Beispiele Spaterer hat Schafer z. Bos. Ell. p. 194.

Ebenso schon Thuk. I, 15.77. 3, 10. 11 und After iu* rov ioov oder dn6 qrfcff.

Z 4 **»*» Die Inschrift hat iiberall *. - /.»«» dfUfk Wohl W r f aMff.
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'ogxiasip Ss nets rds legds xai top legij xard ro Sidygafxfj.

ogxovprt fxh /uoi sly a rots ev\crs&eois, s^togxovvrt (is rdpavr'.a. Av

U TlS JUV SsXst OfXVVSlV, gct/JtlOVTQJ $pCt%(JLCL'iS %l\lCLlS XCtt dkkoV CtVT

xXagoo<jd\roo sx rds avrds tyvXds. Tds o"£ leyds cgxigsrc*) o Isgsvs

, « «

01 isgoi sp raj legw rov VLagpstov ra Ttgoregov r\f^sga rcop /xvcrri} giuv top
r ^

ctvrov ogxov, xai 7tors{;ogxigovrco' lls-Troty/Jctt Ss xai itorl rov apoga

8 rdv ffvfjt&tuaiv oa'iajs xai dixaius. Tdv be p[y\] \
SeXovaap o/xvvsiv

ga/uiovpru) ol hgol SgaxpctTs %iXiais xai py STtirgsirovru) kit irsXsTp ra

xard rds Svaias m§s fxer[e]\xeip tup fjtvcrygioop , al $e ofxoaaaai

STtireXovproo. ol $s yeysptifxspoi isgoi xai legal sp tw TrsfXTrru) xai Trepry-

10 xqgtu
|
srst OfjLoadpToo top avrov ogxov sp tw sp^sxaru fXK]Pl 7T§0 tup

2 /jivarygiup. Tlagactoa ios> Tap $s xdfxrtrgap xai ra
\
&i$Xia, d Uouxs

Z. 5. ivasfitots- Vgl. 12 intitaTaata&iviois, 41 i-iineXovvtotg, 47 tyXoysvovtoic,

48 nuviois, 73 doxtftaodevioiQ, 178 nXewvoig. Es kommt kein Dativ nach der

Form der 3. Deklination vor. Vgl. Ross inscr. gr. ined. 1 p. 24, Ahrens dial. aeol.

p. 236 f. dor. p. 230 f. Curtius anecd. delph. p. 90 f. Keil schedae epigraph, p. 27.

Ebenso Rangabg ant- hell. 692, 4 ll^cW und 24 dgxoviotc, Inschr. von Thuria bei

Vischer Epigr. und arch. Beitr. aus Griech. 38, 30 xctxamadivToiQ^ Inschr. von Phi-

galea (Archaol. Anz. 1859 p.112*) <PiaUois und noXdotc.— Z. 6. £(ptoo*ovvi i.

Ahrens dial. dor. p. 83. — dgayjiiuis yiXiaiQ. Dieselbe hohe Strafe Z. 9 fur die

hguit die nicht schworen wollen, 52 fur die fiinf Finanzbeamten, und zwar noch zu

der Eriegung des doppelten Betrags veruntreuter Summen. dioyjXiai dgayjial Z. 64

fur den, der die Festeinnahmen fur anderes als die Mysterienfeier zu verwenden be-

antragt, und fiir den Schatzmeister, der sie anders vervvendet hat. Geringere Ord-

nungsstrafen von 20 Drachmen Z. 79. 104. 108. 1 12. 164. — Z. 7. notegogxi Zovtw.

Die Proposition iiberall in dieser Form in der Inschrift (vgl. Ahrens d. dor. p. 296).

Z. 11. U ugudoa <oc. Sonderbarer Weise wird in diesen Paragraphentiteln bisweilen

neg) bei dem Genitiv wiederholt (Z. 45. 80. 86), meist nur der Genitiv gesetzt, so dass

neQt aus dem Friiheren erganzt werden muss. — xd /m% gav. Offenbar ist ein

Kastchen zu verstehn
;

in welchem die heiligen Bucher lagen. Gloss. Philox. p. 96

:

xdjumoa* campsa, area. xa/mrgonoioQ 9 campsarius. Geopon. 10. 21, 10. 28, 2

nafintgia* capsae waren die gewohnlichen Behalter fiir Bucher: Heind. z. Hor. Sat.

1. 4,22. Bergk irrt also, wenn er a. a. O. p. 192 xa/nm^o vergleicht und an eine

Art oTiyAij denkt. Mit den heiligen Biichern selbst sind die ygd/tfiara zu vergleichen,

die nach Paus. 8. 15,2 zu Pheneos bei der grosseren Mysterienfeier den Mysten vor-
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MvaoioTgctTos, 7fagaSMproj ol legol ro7s sTtLxaTaGraShrois , Ttaga^ovroj

<& xal tcL \oirrd, offa | dp xaraaxsvaaSeT x^9iV r&v fjtvariigiojp. 2Tf. ^

tpdvoov. ^reipctpovs Sh £%gptoo ol fxsp iagoi xal al legal irTkov Xevxqv * \ tqop

<$6 reXovfusPOJP ol TrgcoTOfuvarai ffrXeyyloa. orap oh ol lego) TragayyetkcoPTt,

rdfx fisv crXeyy^cc diroBh^ooaapy GTetpapovaSocaap &l ttcLptss Sd<ppa. 14

E I fx a r i a v o v. Ol tsXov/uepoi ret fuvarygia dpvTtooeroi iarooaap xal 4

s%optoo top | elfJtaTifffxop Xevxop 9 al &s yvpaixss fjtv diatyapij , fxtidh rd

aa/usTa sp to7s elfjariois TtXarvrega qfxi(iaxTv\iov, xal al
\
pip loaariss 16

gelesen wurden, und die libri, welche nach Appuleius Mctam. 11, 16 der Isispriesler

aus dem Allerheiligsten hervorholte, um daraus die der Weihe vorangehenden Gebrauche

vorzulesen. — Z. 13. at i(pavo$ wird hier aulfallend in weitem Sinne fur das, was den

Kopf umgiebt, auf den Haaren ruht, gebraucht (vgl. den oitqavog der Hera zu Argos,

Paus. 2. 17,4) und ttMoc eben so eigenthiimlich, fast in dem Sinne von f«f*/a, wollene

Binde.— ai teQai 3: Ugui 1.2.— Z. 14. nQwc o/ivoxut. Vgl. Z.50.70. Sonst nur

aus Achilles Tat. 3, 22 bekannt. — ozXtyyida* Der Gebrauch fur eine Art von

Kopfschmuck ist auch sonst bekannt. Pollux 7 §.179: i'e%$ cM xal hegov n otXcyyii.\

digfin xezQVG(»fuvov 9 o negl if; xsffuXjj yogovotr. Adr. Heringa zu Erotianus p. 328 f.

Muller Archaol. §.340,4. Gerhard Berlins ant. Bildw. p. 374.— Z. 15. Die sonst nicht

vorkommenden Formen eifuutofios und cifidztov fur l/tunatioQ und luattov haben

neben rfpa nichts Auffallendes: vgl. dnotuaatw 63. Dass die Manner unbeschuht

gehn, die Frauen (Z. 23) nur sehr geringes Schuhwerk tragen sollen, gehort zu der

fur die heilige Feier vorgeschriebenen Einfachheit und Zuchtigkeit der Kleidung.

Z. 16. Xevxor. Alle Geweihten, wenigstens die Manner, sollen weiss gehn, wie die

priesterliche Kleidung zu sein pflegte. Pollux 4 §.119: nl\v iegeiwv* tavtaig fa

emosthenes) ojerpavwodfitvoc xal levxqv io&ijtu XajSwr

Aehnlich ist die Angabe bei Lucian. Nigr. 14, dass am
Xevxr* Aeschin. 3 §.77: (Demosthenes) oieyavwodfitvoc xal lev

iftov&i>T€i. Plut. Aristid. 21. Aehnlich ist die Angabe bei Lucian.

Panathenaenfest farbige Kleider zu tragen verboten war. Vgl. auch Athen. 5 p. 200. A.

dtarpavi;. Zu Horat. S. I. 2, 101. Becker Charikles 3 p. 190. 193. Pollux 7 §.76.

n a (tela. Diess kann hier und Z. 21 nur von BesaUstreifen verstanden werden,

obgleich kein Worterbuch diese Bedeutung angiebt. Doch geht darauf die Glosse des

Philox. WftMmu* clam. Vgl. Semper, der Stil in d. techn. u. tekton. Kunsten p. 151.

Daraus erklart sich auch, was bei M. Antoninus sig iavtop 1,17: iv avXy (ttovvta

ftirs doQvqtogrjowv yoi;~ziv fir/te io&i'twv a?;futwtwv jurats Xafinddwv das ganz

falsch verstandene orfietwTtov, und ebenso, was yno)v hmrnt aayfioe bei Pollux

4 $.118 und Schol. d. Dio Chr. p. 789 Emp., ferner bei Hesychius und Schol. Arist.

Av. 1294 xuXccatQtC yjtojp nXatvor^og bedeute. Ueber diese meist purpurnen
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w *• V
k%wros XrtQvct Xlveop xal Bifxctriov pi} TtXsiovos agta dgaXf^ctP sxarov,

at & itouhs xaXdawtp HI aiv\$ovtTav xal elfudrtop futj irXeiovos a£

al & SovXat xaXdargtp a? atphop'trav xal eipdriop w TtXeiovos dfaa

($§ct\xt*civ TtevT^xoPTct, al S* legal al /jsp yvvaTxes xaXdaygtP i v-rrodvpa

pii s%ov oxtds xal elpartop py itXstopos a fact dvo\(j.vctv , al 61 [iratbe]

xaXdovjgtP xal el/udriop m TtXeiovos d£ta ^§a%txdv kxarop. sp ds to.

20 TtofXTtci al fxsp legal yvvalxes v7to6v\ rav xal el/utdrtop yvpatxetov qvXqp,

aaiue'ta sxqv /urj nXaTvrega yfjuSaxTvXtov, al os rra76es xaXavygtv xat

elfjidrtov yu»? ctia\$ctv£s* W &x^tco 6s pqSeiJtla xgvala fjLV\h% Qvxgs i*i\6e

TLifxiSiop (xy$6 dvdhefxa wis rds rgtxas aPTteirXey/JSPas fut\6e

fxara et W TttXtPa i Seg/jidrtpa legoSvTa. Sl'fgovs Ah sxoptu al legal

Streifen selbst und ihren Gebrauch in Griechenland vgl. Becker Charikles 3 p. 206.

Anderes bedeutet dor^iog im Edictum Diocletiani de rebus venalibus: Th. Mommsen

Ber. d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. 1851 p. 60 IF. 391 f. — Z. 17. x« ).do r,otv. Die

xa'AuGtoig war urspriinglich eine aus Aegypten eingefiihrte Art von kostbarem Unter-

kleid [yttwv): Pollux 7 §.71. Fritzsche z. Arist. Thesm. p. 609. Dass sie spater auch

in Korinth verfertigt wurden, zeigt Demokritos von Ephesos bei Athen. 12 p. 525. D.

Auch hier ist iiberall ein yt%o)v damit bezeichnet, wie der Gegensatz zu tifiditor und

der Wechsel mit %nwv und inodv/ia oder inodviqs zeigen. Besonders kostbar

kann sie nicht sein, da zwar auch die Hierae, aber ebenso die Sklavinnen sie tragen.

Einen Gegensatz zu kiveov Z. 17 darf man schwerlich annehmen, noch weniger in der

Schreibung mit r, eine Anspielung auf St-otxd finden: das verbietet schon der geringe

Werth. Vielmehr waren wol auch die xuXdoyotg und der atvdovii^g ynusv linnen,

und der Unterschied beruhte nur auf der Form, Verzierung und Farbe. rj ist also

wirklich fur 7 gesetzt, woran Ahrens d. dor. p. 183 zweifelte. — Z. 18. fivug. Fast

sollte man meinen, dass nach der Scala: 100 Dr., 1 Mine, 50 Dr., ebenso Z. 20:

2 M., 100 Dr. eine Mine weniger als 100 Dr. gehabt habe. — Z. 19. on tug. Das

Wort kann hier und Z. 24 nur einen bunten Saum oder Besatz bedeuten und so

steht es wohl auch in dem Frg. Menanders Inc. 33 (com. gr. 4 p. 244) tr
tv oxide *V*

noQrfvoav nomov ivvyuivovot. — Z. 20. vnodvtur. Moeris p. 416 P.: itzwvio-/.og,

ytxtav ,
'
'Aixixmg. vnodviyg v-ut infvdorrjg 'Ekk^vtxwg. — Z. 21. ovXov. rretcn

kann es hier nicht bedeuten, sondern soil wohl im Gegentheil zu geglattet, glanzend

die rauh gelassene (nicht degatirte) Wolle bezeichnen. — Z. 22. tyt /< i

&

iov. Ueber

die Orthographie Pierson z. Moeris p. 418. — dvn * n key fi i vu g. Also aufgeloste

und iiber den Nacken hinabhangende Haare sollen die Theilnehmerinnen des Zuges

tragen.— Z. 23. Ugo&vict, von den Hauten geschlachteter Opferthiere. Aehnlich

»
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» ./. / *\ \ » '

evav'i'povs <JTgoyyv\ovs xcti irt [ctv]Ta>v 7rcrixs(paXaict \ i\ d7t7ga \8vxct,

fjttj &%Qi>Tct fJiYire axial' pyre Tto§(pv§etv. cacts oh Se7 oiacxEvd&a&cu eis

S&oop SidSeaip, sxoptoj top eifxaTia/jiov, \ xa& o ap ol legol oLctrdfcojPTt. 24

dp H ris dXXoos s%ei top sifxarKT/jtop itagd to oidygctftfjictj r\ aWo ti

tojp xexooXvfJLtPoov , fxrj 67riT§e7r&\Ta) o yvvctixovQfJLQS xcti sfcovaictp ix^Ta)

Xvfjtaipso Scti, xai saTco legd tujp &£gjp. 'Ogxos yvpctixopo/jiov. Ol Sh 5

Aristoph, Av. 1256: fujii **v iioo&vtov aril fidntdor iii tt ?y<ra ftgoiuip &€oic

djrt<ntfi7i€tv xanvov. — evcvivove. Dem Sinn nach schlfigt Meineke Archflol.

Anz. 120 p. 257* richtig vor oiovt'rovg. Aber die Form ist doch wohl nicht zu an-

dern. — Z. 24. anion Meineke a. a. 0. : ontgav 3. antioor heisst nach Pollux 7

§.78 und Hesychius u. d. W. bald so viel als guxos, bald allgemein Kleid. Eustathius

z. Dionys. Perieg. 1156: antigov 6vofni£ctut to ttt tovio (neml. to anagyavvv)

%Qi;ni/ttvov iHfctOfHt. LTnd so braucht es Euphorion frg. 48 M. : i>v/«fiMov antigoio

naoaxXivaou xaXtmrgyr. Also kann es hier sehr gut ein Stuck Zeug, eine Decke

bedeuten. norixtqdXata aber fordert auch den Plural oiiiga. — o««c S: ooa 3.

Offenbar ist das Subjekt zu fyoviio in dem Satze ooa — dtudeniv enthalten; das ist

es aber nur, wenn wir 6o«<: schreiben. Denn dass auch hier von Frauen die Rede

sei, zeigt das Vorhergehende und Folgende. dtufreoie aber heisst bei Spateren bis-

weilen Darstellung, im Bild oder in Worten. Plutarch. Mor. p. 20. B: rj %<Lv tfivXwv

diddioie i'gyow xai fiifi^otg — ovx i'fiXaipe iov axgotofifvov. p. 17. B: at negi tag

vexvia? legaiovgykt xai dta&to*t{ — ov nam noXXovg dtaXar&dvovotv. Athenaeus

5 p. 210. B: ovt<oc ydg xai fJoliftmr o ntQtyfipije sIthv tv ioiioj io~>v y?ooi: Adaiov

xai
'

' Avx'tyovov , i!-i;yovitfvo(: dtud-fCfv iv <P'/icvrrt vaid tiy ncXtjntgyjtov ozoav

yeygap/nvry tfoo 2'XXaxnc iov 'Pt;yivor. Vgl. H. Steph. u. d. W. p. 1150. Preller

Polemon. frgm. p. 100 f. Ich glaube also, dass der Sinn des Satzes ooac tik del dtu-

t}xf.va^o9at fh &twv dta&eotv sei : diejenigen aber, tcelrhe zur Darstellung ton

Gottern ausgestattet werden mussen, und finde darin die Angabe, dass bei der mysti-

schen Weihe nd&r der Gutter, namentlich wol der Demeter und Hagna, dargestellt

wurden, wie in Eleusis. — Z. 25. aXktne S: alio: 1. 2.3. aber es ist nur von

Frauen die Rede, die, wenn dXXos slande, verkehrler Weise gerade der Strafgewalt

des Gynakonomos entnommen wttrden. 6" steht in der Inschrift mehreremale fur w:

vgl. Z. 47 ooavioic. — Z. 26. Xv/r al rfod-at kann hier nicht bedeuten terderben,

w Grunde richten, wie in dem untergeschobenen Zeugniss bei Demosth. 21 §.22 xni

%tvd f,iv avimv avf^vano so viel ist als §. 16 dny&ttQtv: denn dann hStten die

Sachen dem Heiligthume nichts mehr geniitzt. Es muss heissen :
gewaltsam die Kleider

nehmen und so die, welche sie tragt, ihres Schmucks berauben und blossstellen.
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26 tegot, orctv xa) avrot o/uo|own, ogxt&ovru rov yvvatxovofiov kitt rHov

avroov tsgoov , Kt fxctv t&iv STCifxsXetctv rtsgt re tqv Etfxartfffxov xat rav

6 XotTtojv rwv
I
irtiTETcLyusvav fXQl kv tw hctygcifUfxctTi. Wo pit as. E*> d£

28 rd Tfofx-rra. dysioSoj MvctaiffTgaros, sKeitev 6 IsgEvs roov SecZv, ots
\
rd

fjiVCTrigia ylyvETat, /uetcc rds isgsas> stteitcc dyuyoSiTas, tsgoSvTas, ot

av\r\rat, fxsrd & Tctvra at rtagSevoi at tsgat t xaSws dp \d

dyovcrat rd dgpara, intXEi/usva xiuras s%ovaas tsga fxvarixa' strsv a

^oivagfjioargia d sis Adpargos xa) at viro&otva[g]
|
fjoargiat at *yu/3e/3a-

» « l\ f "> t ~ 3

xvtaty eitev d tsgsa rds Aa/uaTgos rds sty tirirodgopa, sitev a ras sv

Aty'tXa, STtEirsv at Isgat xard fuiav, xa\Soos xa Xaxuvn, eheitev ot
* «

Z. 28. /tot. Man muss also die Worte als direkte Rede des Schworenden selbst

fassen, als ginge 6/*vvw voran, wie Z.2
;
nicht als indirekte Anfiihrung des von ihm zu

Schworenden. — uy€to&w S: dyeioiw 3. Ka&uQov 10 % £v rw ixivTrw. Kamawudes.
mi

Es kann nur ein Versehen des Steinarbeiters sein. — tntixev und slvev heisst es

wiederholt (vgl. Ahrens d. dor. p. 3o4), nur einmal Z. 29 steht inetza («o a iov iniQ-

arjiuios *<J« xu&agov. K. 3). — Z. 29. a v] %6 <tv xu&uqov idw, iv w xuiwteQW to

1 -

K. Im Gebrauche dieser Parlikeln schwankt die Inschrift.
^v

'6Wahrend das dorische x« in xu&ojs aa 32 zweimal und 33, oou «« 53

zweimal, 88. 89, og *a 36. 60. 168, o it xa 64 steht, findet sich xudwg uv 42. 82.

106. 116, fiixei uv 62, t'wff up 87, oou uv 13, 6V uv 25. 35. 50. 58. 91. 93. 115.

161. Dazu otuv 14. 26. 89. Vgl. Ahrens d. dor. p. 381. —• Z. 30. inmti /< evu

Meineke p. 257*: imxstfievag 3. Die Konstruktion wird durch die von Markl. zu Eur.

Suppl. 715 und L. Dindorf zu H. Steph. Thes. u. d. W. p. 1625 gegebenen Beispiele

aus Spateren gerechtfertigt. — a tig die fur den DemetertempeL Vgl. Andoc. 1 §. 11

toig oiQaTTjyole toig 9i£ ^LtneXiav , Isaeus 9 §. 1 /lutu twv eig Mt%vXr]vr
t
v oiQa%iw%iLv,

und die Ausdrucke yoQtjyeiv, «px€/y > &vtiv ties Hemst. zu Arist. Plut. P* 456^|Mr
Sch6-

mann zu Isaeus p. 308. 314. 372. 388. — Z. 31. at i/ffiefiu Kviat. Der Sinn muss

sein: die, welche ihr Amt wirklich angetreten haben. Man wollte dadurch vvohl un-

moglich machen, dass jemand die Wahl suche und annehme, um die damit ver-

bundenen Ehren zu geniessen, und doch nichts dafur thue. t/tfiuivtiv hat nicht selten

die Bedeutung anfangen, so Plat. Legg. 3 p. 686 C: evvvyynQ nwg i/ifiefiijiia/up ys

€ic ripu o*£i})tv ixavtv. Dionys. rhet. p. 724 R.: de frog %v iftfiefirjHMg imauai-

dexuiov. Aehnlich ist o* iveoTuxoreg Koo/tiot Corp* Inscr. gr. 2556, 77 und tqI

ap/ovxtg ol iveoTaHoveg 2525. b. C, 20.— Z. 31. Aiyila S: Jly'da 3. to iaivnov

dtv dtixvvei nQooyeyQa^fiUvov iwTa' uyu %6 ovofia iv yivi^fj mwau- A. .Die Insel
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i

egoi, xccdws xa ol hixct hutrdB^vn' o fo ywcaxovofxos xkagovT<a rds re

egds xat irctgSevovs* xal smpikeuzr \ ixf*** OTtus TroprrsvuvT*, xa$MS 32

xa Xdxwvu. ctysaSu $£ h ret TCOfjnrd xal rd SvpctTa, x:u SvodvTw

rd fxlv Adfargi avv inItoxa, 'Ep/ua|w xgiov, NleydXo'S $eo7s od^aXtv

avv, 'Aitokkuvt VLagvelw xdngov, 'Aym oi'v. ILxavdv. oxctvdv A #* 7

iniTgETrcpTu ol iegol M&h* s%et» sv \
TETgaywvu) pelfa no&iv rgidxoPTa^ u

& ifi§iTi$s/*ev rats axcLvcus txtire Mgcsis /junre avXtlas, fijil £v yjj.r\d€
\ X * ~ *.

dv TO-nu vegiCT£fx\fjiaTcaauvTt ol Ugol, M&lva tuv pi\ ovrwv teguv

an der lakonischen Kuste (j. Cerigotto: Curlius Pelop. 2 p. 331. Meineke z. Steph.

Byz. 1 p. 41) kann nicht gemeint sein ; dagegen geht wohl Paus. 4. 17, 1 Sou Si

Jifiim *ije yJu Xu^iHr;c, irdu U(f6v tdpnut uytov J,],,,xgog auf denselben Orl,

dessen Lage unbekannt 1st. Wie ein Genitiv 'Jfyila hier erklart werden solle, weiss

ich nicht. Daher nehm' ich den Ausfall des Iota adscriptum an und schrcibe bei Paus.

Jiyuu.- Z. 33. initnua. Vgl. Z. 70. Eine dritte Form zu ini%*\ und iniUnoe

[parturient, gravida), uber die Lobeck zu Phrynich. p. 333 u.Paralip. p. 278 zu vergleichen

ist. Sie ist wohl als metaplastische Form neben £nito*ov, veranlasst durch Mimm,^
zusehn.—

lEo fiavu Vgl. Z.71. Hymnus in Isim v. 10: di<p*U» d"Egfnlvnc ano-

xovrn bvppdU tilrmi: Diese Form verhalt sich zu 'EQftao>v (Hesiod. frg. 46), wie

iloatidav zu [loattdawv, neben denen auch Iloostddg vorkommt (Ahrens d. dor.

p.243ff.), wie
l

Eof,as und 'Egpve neben jenen. An die Form mil v als die altere

schliesst sich ItfijmSH* an.- Z. 34. UfimXhp M: Gewohnlich warden

o t)a f,alf}c
und fj du,iuh! nur von jungen Ochsen und Kiihen gebraucht (Aristoph.

Byz. bei Eustath. z. Od. p. 1625, 43. Nauck Aristoph. Byz. p. 104. 110), so dass sie

im Gegensatz zu poayo, und iti&e die geschlechtliche Reife bezeichnen (G. Herm. z.

Eur. Bacch. 730). Babrius 37, 1. 7 fopatve = >*••*•« «**/<# Von Schweinen

kommt es wohl hier allein vor, aber der Zusatz dm,, Z.71 bestatigt die gegebene

Erklarung.- xuvgov. Aristoph. Byz. b. Eustath. z. Od. 1752, 18: t»> avo,v ol

pi* tiUiot **i ivooyui xunoo,. Nauck p. 102 f. - Z. 35. iU»,**'»t*«i> li *•

mViitipi* 3- - tin*'*** Thuc* 2
>
75: *ul *«**«'«'/»/««*« "> ^' <lv* yMt

.hrfOiouc. Hesych. deoottS' to nuyv vrfuopa, » eig nuouuhuo/.u i^tm -««

tipiMfFV* " v
'

; "'' *«'* *&*"*' H***"***9**™' cf
-

Meinek - com -

p 418 _ avl&** Bekk.anecd. p. 463, 17: a^Xaiw to t^c ox^e ,ia(>a™ao,,«.

&

Cosmas Indicopleustes topogr. christ. p. 197. E: l*»w uvlaia, «. ^ »i

.«.««, n«,«*«°*P*- Vgl. Hyperides fragm. 165. Die Form ,vUUu ,st sonst mcht

bekannt, aber doch wohl nicht mit Meineke zu andern. - -* ^.o**,*,, «*«"-"'•

H
Hisl.-PhitoL Classe. VIII

Hh
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\ / »/

(jxatctp, fjtr\hs TrcLQEOtthu fxtjdets a/uvvTOS sis top ronov, ov xa TrsgitTTEfx-

36 fjta\TOjao}VTt. x<*>9<*&VTa3 ^ xai v&gdvas. dvayga-^dpTu) $s xa} d<fi up

$s7 xaSagtfctv xai d uvj $e7 £%ovTas ei'critogevea&at [//>l^] $ei s%stv
\
sp

ur\$eis xXlvas k%kru sv ra oxava /uy&s dgyvgupa

38 aha haxpdv rgiaxoaidv, el $s ixr\, pi etcitgsitgv\t(>) oi tegot, xai ra

Tt\eiovd&VTa legd hru tup Se&v. 'Axoa /xovptwp. orav Ss at 3"

\ » /

xai rd fjivarygta avvTsXe7rat, evtyanziv 7tav\Tas xai axovsip tup itagay

yeWousvup, top $s ditetSovPTa tj aTtgeitus dvaaTQstyopevov els to $

J paattyovvtu oi legot \ xai ditoxuXvoPTu tup /uvcTygioov. "Pa&ooty

gaS^otyogoi $s ecTuaap ex tup isgup eixo<ri t xat TtetSagxovv
5 t

XovvWois rd fjivQ~Tygia, xat kitt(jleXbtav k%oPT(*), onus Evax^P^us xat

EvrdxTus vTto tup TtagayEyEpnphup itdpra ytpyrai, xaSus dp \
itagay-

yeWuPTt ol 67tt tovtup TEraypspot, tovs tie ditet^ovpras v\ ditgETtus

dpaarge^ofjisvovs paat tyovptu ' dp Ss ris tup ga\@oo<pGguv prj TtoiEt xaSus

Wollenfad in bezeichnet. Dionys. archaeol. 1, 15: (tjJv /.ifivijv) nsgiei^uvjtg

xix/.w otiftfiaot, tov fiydiva tut rd/iaii neXd£eip., afiaiov (pvXdooovoiv.— Z.37. yinga-

£u.**m* vgl. Z, 93, aufstellen. Kommt sonst nicht vor. — vdgdvug. Wahrscheinlich

gleichbedeutend mit negtggavit;gicc 9
vgl. unten. — [/*i]dk*] Auf dem Steine ist eine

Liicke, dieKumanudes mit ku) a ausgefullt hat. Mir schien es sowohl nach dem unmittelbar

Wesen

Werthstimmungen aufzustellen. Eine solche Bestimmung, uber den

in einem Zelte nicht ubersteigen durfe, folgt sogleich in der Verordnung selbst.— Z. 39.

at dvoiut nut %d fivoT^gtu kommt ebenso von den eleusinischen Weihen vor, z. B.

Rangab6 antiqu. hell6n. 813,4 (vol. 2 p. 436): dvoiae <$£ xa< juvoir^ia k[c*/ dywvag

GTudijuxoirc; is Ha) oxfjviHoif^ uvtos iTureXeiv i\p[f](fioit%o- — Z. 40. %dtv nugay—
yeXXo /tier tov. Die Vergleichung von Z. 43 nugayyeXXwvn zeigt, dass die wahrend

We 61G TO

&iiov\ Meineke a. a. 0. vermuthete eis to ontov,
y
ut satisfiat tjj ooioiyn'. Er ver-

band also die Worte mit /axonyovvron Aber da dngeritog uvuoTQtyeo&ai etwa

gleich viel bedeutet als dxoofttiv, so lassen sich die Worte §is to &eiav ganz gut

als nahere Bestimmuny zu diesem vorausgegangenen Ausdruck auffassen. Z. 43 ist

der Zusatz weggelassen. — oi iffo/. d. h. die aus ihnen von den Zehnmannern

gewahlten (>u/$do(pc<joi , vgl. Z. 41. 149. 167. — Z. 41. gufidoyogof gufidovyoi.

Hesych. Bei Polybius und AA. der gewohnliche Ausdruck fur die lictores der Romer.

Z. 42. n uQciyeytnjfi tvoiv* Man erwartet nagayivo/iavwv , aber der Sinn des
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ykyqcLttrai, $ akXo rt dhxei y noisi In) xarxXvcrsi tSjv ixviTtigluv,

xg&eis iirt twv legcav, dv xarcLXQiSei, /*»? \
fxersx^Tuj t<Zv pvarygiuv. 44

Tlsgt tQv dicitpcgwv. rd hi ttircrovTct hdtyogcL sx roov fxvaTrpiowiO

syXeyovroj ol xctTaaTctStvTes vno \
tov fidjxov ttspte. eletyegcvTc*) d& 01

Ct§X0VT£S dt'dvXCt TtdvTES, \At\ &S TOVS CLVTQVS, TlfJLCtfACL i>%OVTCl tXCLOTQV

fi7\ sXaoaov Tct\dv\rov , xai t<x>v xaradTOL^ivTitiv Tragayga'^dnv d 46

yegovuia ro Tirana, uaavroos oh xai to tuv elaeveyxaVTuv. rots d*

sykoyevovTois |
rd hdtyoga XstTovgysiroo o dgyvgoaxoTtos. oTctv ol tmTS-

> i

XeuSsT rd fxvariigta, dTroXoyurctudwactp i/x itaviots iv ra Ttgwrct aw 4*

Perf. ist: der zur Feier des Festes Erschienenen. — Z. 44. admit — noiei Meiueke:

c&**t — noioi 3. — Z. 45. dutffogwv. Eigentlich ist to dtaffogor das, vorauf es

der it Qi;/tutia naga oov notufievoi

nrdtno) ixvnhuitu* *6 dtdffogor. Solanus und Gesner zu Lucian. 2 ]». 405 f. Fruh-

zeilig hat sich daraus die Bedeulung Geld entwickelt, so b. Demosth. 47 f. 31: &

to r, nUovetta 106 tgonov inot -iu dttlffoou- Vgl. §. 33. Polyb. 4, 18. 32, 13.

tivt;

yuo

Is. Casaub. zu Theophr. Char, 10. Alberti zu Hesych. 1 p. 974. So in unserer Inschrift

d

t i a ff e g v 1 eft.

Geld, die Ausgabe bedeutel, vgl. Z. 53. 54. 60. Demosth. 32 §. 18: rd dtvipoou

anvLpaiv. Inschrift aus Salamis b. Rangab. ant. hell. 676,6: av *< nQottosrtyxwotv

diuffaootf tis *« W& aus Eretria 689, 70: to *iS iuvt« dtdyooov. Aber auch das

eingenommene Geld, die Einnahme ist bisweilen zu verstehn: z. B. in d. Inschrift bei

Rang. 821. b, 8: *«/ to tot*?* iov *«**<* xai

a

l9rt o«o9 at . Und so wird es denn

auch in unserer Inschrift Z. 45 und ofter gebraucht. Kapital im Gegensatz z.i den

Zinsen bedeutet es in der eretrischen Inschrift b. Rang. 689, 54. 61. 64.— Z. 46.

Hier, wie Z. 47 und Z. 128, kann tioyioetv nur corschlagen bedeulen,

wie kumanudes richtig erkannt hat.- m*u*m Vgl. iiber diese Schreibweise Buttm.

ausf Sp. 2 p. 380. Keil inscr. boeot. p. 126. — »«»«f* Man konnte »«n«?

vennulhen, aber dagegen spricht die folgende Bestimmung eines Census. Man muss

also annehmen, dass nicht ein einzelnes Beamtencollegium, sondern die Beamten als

Gesammtheit die Vorschlage machen, dass aber doch die Namen der Einzelnen, die

einen der Fiinfer zuerst in Vorschlag gebracht haben, zugleich mil genannt werden

sollen - Z.47. »•****«* B: 'Oo«u^3.- Z.48. dnoXor^da^oav. BencfU

„«„„.„ Rechnung stellen. Vgl. Aeschin. 3 §. 25 oWo^io rag noooodovg «»

Ufa Vischer Epigr. u. archaeol. Beitr. p. 15. - ifi >»***«'* »* es in der

ersten ordentlichen Versammlung des Rathes geschehn soil, so kann ^ ,, n.cht he»ssen,

Hh I

ersfatten
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vcfjiu avpayujyd tojv o'vv&Sgojp' xal yga<pdp utto^ovtoo too S7tifxs\^ra

7tagaxgHf^a , ygd(poPT£S kit cvofxctrbs ret 7f£7tTooxoTa oi[d~\\(poga a<no tqv

xa&ag/uov, xal dito toop Trgwro/jvardv to vrtoGTaTixop, xal dv ti ctWo

TthsLj xctl tolv ysysvyifxhav sfcodop, xctl [SJt/ av eilXoiTtov, xal ag&fxy-

advTw Ttagaxgv/^ct ?& Ta/utia, xal iuTooaav vTrofuacTgoi, av ti avgiaxooPTai

d$ixovvT€S,- SiTtkaatov xal STTiTifjiiov
\
[$ga%jjL\cLv [%i]kidv 9 xal ol oix[acTal

fi]in dtpaigovvTd) ixif&sv. ol os 8V toj tts/jltttw xal TrevTyxoaTO) srei xa-

TSCTa/jsPOi kBp^taadvTOi) xal M.pa\lcia^TgdToo to Sdofjtepov nid<pogov els top

Qavop vTto [tup cvpf\(igoop , Sgaxpds sfcaxi<JX^tXi]ac,. airodoPTc*) a
i l

der

Worte

wic man nach navtec Z. 46 glauben konnte, vor der eersammelten Gesammtheit

Beamten, sondern der Sinn muss sein: in offentlicher Versammlung, nemlich des

Rathes, bei der freilich auch die Beamten waren. Es bildet den Gegensatz zur Rech-

nungsablegung vor Einem oder Wenigen, bei geschlossenen Thiiren. — ovwifitu

hier in ungewohnlicher Bedeutung so viel als h>v6fw. Oder ist dies nur wegen der

Z. 50. to vnooruit «<>$>• Von vuo-

g%%vui , ixfioTixadai, auf sich nehmen, iibernehmen (Z. 68); also ohne Zweifel Geld,

was die Prolomysten bei ihrem Eintritt in diesen hdheren Grad der Weihe zu zahlen

hatlen: Einstandsgeld. — o ti] to o tyo) in goo&tan , uv xui iv toic dvoiv arti-

ygu(put$ div otj/ttiowia %6no$ ygufi/iuto<; ntvog- K. 1. — Z. 51. vnn fi uoi got.

Vgl. Z. 60. Nach Aristoteles bei Harpocr. u. fiuori'gte waren /lumQnt eine Be-

horde in Pellene, ahnlich den friyxa) und /mwTJQte anderer Orte (Boeckh Staatsh.

d. Ath. 1 p. 213 f.), nach Hesych. fuuoxgoi' nagu Podioic, fiovXt-vvriges (was wohl

verdorben ist; vgl. Bernh. zu Suid. u. jnuotrjgtc). Noch mehr passt fur die Erklarung

;s Hesvch. ti uot oi cc i' ui iv'iv doyovtor fvdvrat. Also ist vno/margoeWort

so viel als vntvdvvog. — Z. 52. dtxuotm fir von K. ergiinzt nach Z. 64.

% at tot a p trot. Vgl. Z. 92. 115.— 53— 58. Diese Zeilen sind am schlechtesten

erhalten. Zuerst hat schon Blastos bemerkt, dass die ZZ. 55. 56, die oberslen der zweiten

Platte, dieselben sind, wie 53. 54, die unterslen der ersten Platte, Sie sind also nur

durch Versehn wiederholt und geben den Beweis, dass die beiden Platten nicht ur-

sprunglich einen Stein bildeten : vgl. S. 226. Aber beidemale sind sie unvollstandig

erhallen. Auf dem Steine steht (nach K. 3) Z. 53: . . dtayoQar f/c *<>v oitqitvav

:

•' T

TflO ••• IPOS douyjtug i£icxto% .'• Vfctf tlnodorrui ds ita tajniu uiti oou x« */,

jztcr . . zorrNA t . 10U7VJ

to didofitrov , Z. 56 . . oe^mdtaofteva dtdtpoyu vno voir lataov i . .Jhi»T
-

Durch Kombination dieser beiden Ueberlieferungen hat K. den oben gegebenen Text

hergesteilt, nur dass vno iwr cvvidowv , iv tovroj *£ iit$ und tig t« int von mir
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TCLfJUCt XCtl Oact XCL SI

t£ stel] sis rd iirfaxeva] ^ofxsva kv ru Kctgve\ct(rtaj ill bam'clvovpsvct x*qiv 54

tojv fAvarygiaJv. to S[s Xoittov kx toqv (Tares Siatyogoov] s£oSia£6rT[ oj f orctv

XCLTCt<JTOL<JOJVTl ,S sis ret] sittirxslya]
\

gofxeva kv raj VLctpvectciu) , xal av

rtvos in Xqsia st \jtorl

§7l[r(2s 9 sis]

rets kx rovrojv 7r]o&o$ovs 9 tyegovroo ygcttyovrss

xcti ot Gvvsogoi <Jio av xgslcL ei+ xal ol cl§%\pv\\tes Qy/xaro- 58

herruhren. Diese Erganzungen, so wie die in den ZZ. 57. 58, sind unsicher, aber sie

mussten versucht werden, urn den Sinn des Erhaltenen festzuslellen. Sie beruhn jiuI

folgender Auffassung: Die Funfer des Jahres, in dem die Verordnung erschien, wareri

kurz konnten also vor demselhen nichts fur die Baulichkeiten

i

thun. Sie sollen daber nur die Einnahmen und Ausgaben wahrend des Festes selbst

nach dem Ende desselben verrechnen. Die des Jahres 55 aber, die wahrscheinlich

bald nach der Wabl der Hieroi gewahlt wurden, sollen das von der vorigen Feier

an den Schatzmeister gekemmene Geld alsbald in Empfang nehmen, davon im Kar-

neasion die Baulichkeiten herstellen und, wenn jenes Geld dazu nicht reicht, unier

Vorlegung detaillirter Plane das noch nothige von dem Schatzmeister erheben, sie

sollen auch den Betrag des Kranzes an Mnasistratos zahlen, dann aber aus den Ein-

nahmen am Feste die Vorschiisse des Schatzmeisters zuriickerstatten, und im iibrigen

denselben Bestimmungen unterworfen sein, wie die Funfer des Jahres 54. Nun kann

aber die Zuruckzahlung an den Schatzmeister Z. 53 und 59 nicht eine und dieselbe

ich nehme daher an, dass die erste die Zuruckerstattung dessen ist, was der

Schatzmeister des J. 54 von sich aus, als keine Funfer da waren, fur die Feier aus-

gegeben hat.

sem:

Darauf griindet sich die Erganzung fr ret'** 7w ***#• Dass diese

Auslagen nicht gleich von den Fiinfern des J. 54 zuruckgezahlt wurden, hatte wol

seinen Grund in der provisorischen Natur derselben. Im einzelnen ist noch Folgendes

zu bemerken. Z. 53. Die Auszahlung des Geldbet

erinnert an Corp. Inscr. 2347. c, 54: h ftyimc

Kranz

dnotetuy/itvor eig top aitrptii'OP tu %ov po/iov dia'joQoi

dozw
9

Opfjodpd(>u* to

d,

Kranz

den: er erhalt, nachdem eine heilige Kasse gebildet ist, den Geldwerth dafiir.

Z.54. KaQveaaitto So heisst der heilige Hain auch Z. 58 (62?), Kuoruaotov Z. 65,

dagegen Kagnloiov bei Pausanias 4. 2, 2. 33, 4. 5. 6. Fur jene Form spricht der Name

der Kagvedjai zu Sparta (Herm. gottesd. Alt. $. 53, 30) und des Berges Kagrtaryg

(Curtius Pelop. 2 p. 468). — Z. 57. ).om6v tit *»t adtee (Ahrens d. dor. p. 65 f.)

dtayogmv, dann ofa* xaiaota&tavtt, ferner no?} wm t* rovtwv und ^{tie tig

sind Ausfiillungen von mir. — Z. 59. doy/iaionoteio&wouv. Bisher nur aus
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iroisiaSooaap 9 OTl 6
"*

s7 TOP TU/Jtl 8yiofx]ev Sidtyoga airo 8 TQOP
w

TMtTQVTWV 8X rOOP fXV(TTK\§l(A)V dltOXCL&\l\\aTcia&Cti TU) TCt/JLlCt TCt dldtyogU.

fiioixiAaoopn, xal earooaap$oproo ygatydp r£ eiripe\?\ra ire§ xa

60 vTiofjuxoTooi, av Tl bxv\G(*)VTi* xa\S */§CL7t o 08 rauicts

iraca\d@ei hatyogov Xomop sx rovroop y ypa^M^ *v v7taX& i

M&
iv eiriaxevdp roop kv rw

\
[Kagpe~]aa<w xal fxrj dpaxgv^daSco els aWo

\v 9 fjL&xg* &v eirire\ea^e7 oaaop X9£
'

ict * ffT * wr* tc*>p roop pvaryigiuv

avprekeiap, pybe y§a\-^drw fjtySels doy/ia, cri Se7 ravra rd oid(po§a e![s]

aWo n xaraxg^aa^Jaty si &8 fir\ , ro re y§a(f)ep dre\es &aru xai o

ygd^as diroretadroo &§a\xpd$ ha%ik'ias, opoioos $8 xal o ra^ias, o n xu

i[feo]hd<TEi 9 SiitXovv xal cigaxpds Siax^XiaSy xal ol ciixaaral pri d$ai§ovpru)

\p y xal rd iriirropra \ ix ravrap rap xgialaop (Hidtyoga vira§x^ro,J

[eT]s rap eirtaxevdp roop sp roo fcagpeiaaioo. orav o\ 8irire\ea&e7 ogujp

X$eicz 8ari iron ro avp\reXeiP ra fjtvarygia, viragxeroo rct rt'rtTovra

Sidtyoga roop /xiaryg [s iro\X % Qv fxetr oop §

66 XCLS. e§ol pera ro xa\raara§i\ixep iz§oxagv£ 8

Svudroop, ojp 3 & sveauai iraglaraaSa

opruo rap

rots fjivffTii*

9">is QX81 Q 9hOP
;

xal rd els rovs \ xaSag/Jovs, eySiSopreSy dp re

[pep, kpl xard~\ ro avro irdpra rd Svpara, dp re xard /as§os 9 rui ro

Xdx^arop v(p XdfA^l/ea&ai $id(pogop san 6s ct TtCLQS%ZlV

~ >'

ixqo rov a§x Sai ary\§loop 9 agpas 3vo XevxovSy eirl rov xaSag/xov

Polybius 1, 81 bekannt: idoyftaionoiqauv kill iiaQ'ifreoar iatnoig. iy do ft e v S:

f.ndofiuv 3. vgi. zu Z. 1. Z. 60, xai an odor vw. Von hier an wird das Z. 49

uber die Fiinf des J. 54 Verordnete fur die der folgenden Jahre wiederholt. Z. 61.

a oitiov in vovtotv, y q. S: Xoinov > ix toviuov yg. 3.

vnex&e/taii, vgl. zu Z. 1). in&i/na ist ein spaterer Ausdruck fur nQoygttfifiu (Lobeck

z. Phryn. p. 249)
7

so bei Polybius 31, 10. Also wird vnUfrifta eine der Haupt-

rechnung untergeordnete, beigelegte Separatiibersicht sein. — Z. 62. uvaygyooodo)

Doch wol nur verschrieben fur ccrtoyQqoilc&o) oder xuiuyjwouodw. — Z. 66. rwv

jrtvotfjoi ojv. Nach Z. 45. 59. 65 sollte man ex iwv f$\
vermuthen, doch lasst sich

auch der einfache Genitiv rechtferligen. Z. 68. ipi x«r« habe ich erganzt.

Z.69. Xu fttyto & u t. Sonsl gilt diese Form als die ionische, luipov/iai (Epicharm.

frg. 18, 2 Ahr.) als die dorische. it gva g

sich an nuoiyetv an. Woilte man nun
;

Die folgenden Accusative schliessen

was dem Gedanken nach das Natiir-

?
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xgiov evxgovv, xai orav \ kv rep Sedrgu) xa&aigsi, xoig/{(TXOVS rgsts, vitlg

TOVS TtgOJTOfUVaTCtS dgVaS SXCtTOPj kv (& TO, TtOfXTtU ActflCtTgl <JVV STtlTOXCtf

rots Sh NLeyd\oi$
\
$8ots Sd/uaXiv SiErij avv^ 'Egjudvi xgiov y 'ArfoWcovt 70

YLagvttiti xditgov> 'Ayra oiv. 6 $h ky^E^duEvos xareyyvevaas itqti rovs

iSgOVS \ct\&8T0J TCt blcLtyogCL XCU TfagiararOJ TCL Sv/UClTCt EVlEgCt, Xa$aga y

o\ox\aga> xai STtiSsi^dra) rots legots nrgo dfXEgdv hkxa roov fivarrgiojv%

rots | Sh $oxiiJici<r&svTois aa/ustov kitiQaXcvroj ol legot xcu rd ccifxeia)&svrct 72

Ttagierdro) o ky^E^dfxEVos. av cih fjttj Ttagtcrarai kit) rdv ooxifjtaa!\av,

Ttgaacovrou ol lego) rovs iyyvovs avro xai ro rtfjuav, rd ds Svpara avrol

7tage%ovrc*), xcu drco ruov rtgct%Shruv Statyoguv xoiuiadaSojaav
J
rdv 74

ysvofxhav harcdvav eh rd Svpara. T e%v trdv eIs rds %ope/as.l2

ol lego) TTgoygcityovruo xctr kviavrov rovs Xeirovgyijaovras £v\rE reus Svaicus

xcu fjtvarqgiois avXyrds xcu x&agtards, ocovs xct Evgiaxojvri ev&krovs

vTrdgxovras, xcu ol 7tgoyga(fhrE$ \Eirovgyovvrw \ rots $Eots. 'A <}*xtffice'-|3

roov. dp $s rts kv rats djxsgcus, kv ctls at rE $va!ai xai rd \ivurr\qia

ylvovraij d\ai ehe xex\e@ous EirE dWo ri dS!xfj\/jia TtETtoiyxajs, dyhSoj

lichste ist, als Sinn annehrnen: die Thiere aber, welche cor dem Beginn der Weihe

gestellt werden mussen, sind — , so ware dieser Ace. slatt des erforderlichen Nomi-

nativs nur durch eine sehr harte Attraktion zu entschuldigen. Daher muss man wol

erklaren: e$ giebt aber solche, die cor dem Beginn — , nemlich zwei weisse Schafe

u . s . w.— a v y ovv. Man hat wol vorzuglich an Helle und Reinheit der Farbe zu denken.

Z. 70. xu&aigai. Natiirlich i iegevg. — vnhQ rove:—. Hochst auffallend ist

dieser solokistische Ace, wo man den Genitiv envartete, denn man darf nicht daran

denken vniQ adverbial zu nehmen. — i* dh id ff. vgl. Z. 33 f. — Z. 71. xarey-

yvevttr hier fur das gewohnliche xaieyyvuv, Burgen stelien fur etwas , denn das

Objekt ist aus dem folg. zu dtuffogu zu erganzen. — Z. 72. bloxkagu xa&agwg

(faherat tv iw ixivnw. K. 3. So ist jetzt Bergks Vermuthung (Jahrbb. f. Philol. 79

p. 193) bestatigt, der Pollux 1,29 verglich. — Z.74. avto. Die Summe selbst, fur die

sie geburgt haben. — Z.75. yogtias S: yogitelac: 3. yoQittiag, av xai uftvdQtic

daxvvet /tot to txjvnov xai oviw arreygatps xai 6 JBXdotoc:. K. Aber Z. 100 steht

yoosiatg* Hier ist das gegen alle Analogie verstossende xogtmag nur aus dem voraus-

gehenden veyviTuv entstanden. — Z.75. kettovgytjoovxag. Das Wort hat in <

Inschrift eine weitere Bedeutung: Hiilfe leisten, thatig sein: Z. 48.76.99. 100.117.152.

Z.76. *v&ifj>f?.% vgl. Z. 156.— Z. 77. xtxksfiwg. Die Form kommt hier zuerst

vor. Man hat also xtifiew neben xXiniztv anzunehmen, wie xgvpeiv neben
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sitl tovs legovSj xal o t*lv sXsvSsgos, dp xaTaxgi&sT, ditoTipsTOj <WXot7*%

78 o els SovXos fjLctGTiyovaSuj XClt CLTtOTiQCLTW TtXovv TO x\SfJlfJtCt 9 tojp (is

aXXojp d&

itagaSi

xitfjLcLTouv STrnlfMOV &§cl%ijlcIs slxoa " dp $s /jtj sxtipei 7ta§a%§i\fxa*

toj o xvqlqs top olxsTctv tuJ d\hxy\$8PTi sis drtsgyaaiap , si $hXVpiQS TOP si 68 fjtii

lAvirooixos satoj itor) (tiirXovp- Usgl TOJP X07TT0PTOJP 8P TOJ isgw

80 fJLljSsls X07TT8TW 8K TOV ISQOV TOTtOV'*6§QV

flex <jTiyovaSqj vito

Isgol 87tiX§ipojPTi
m

o Ss s

CLP $8 TLS aKQj fJilp $0V\0S

TOJP t€§0JP> J Sh sksvSegos ctTroTSiaaTojy oaop xa ol

STTlTVXWP CtySTOJ
I
UVTOVS 87tl tovs Isgovs xal \ctfi-

ld(3ctP8Toj to tf/uiav. <$>vyiixop Ei[fj~]sr toTs <$ov\ots. to7s SovKois

82 fvyi/jtop sgtoj to Isgov, xa&ojs av ol Isgol
I ctTtodslfcojPTi top tottop, xal

M&sls vtto&ex&gSoj tovs SgaitSTas fxySh atTodoTSiTOj fjty&s s\
'

) os iroiup Ttaga ret ysygafulfjsra vttooixos sgtoj too xvgtoo Tas tov goj-o

gya iragsx&roj

paTos dfclas SiitXaalas xal siriTifAiov &§a%fjiap *neptaxoGidp* o <\k Isgsvs

84 87tiX§tPs\Toj Ttsgl tojp SgaTiETixojp , otroi xa ipTai ix Tas dfxsTsgas TtOrKsos,

netniav. Lob. z. Soph. Aj. 1145. uXlo it u&iuy/iu, wie sonst die xltmai
eine einzelne Art der in engerem Sinne so genannten xaxovoyot bilden. Plat. Resp.

1. 344. B: xa) yaQ hooovXot xa) dvdounodtota) xut loiywovyoi xai unooitQTjiat

xai x/.tniai oi xuza /teyy admovvits rwv ioiovtojv xuxoif^y^ftcciotv xaXovvrat.

Z. 80. eig un toyuoi av: %um Abarbeiten. — iwv xo n t ov% wv. Dies erklart sich
7

wenn wir uns erinnern, dass das Kuortuotor nach Pausanias ein heiliger Hain war.

Z. 82. €iftti>. ovtw ravin vvv ovvtKo'iirau , rQttyug ftovov 10 H eig M. K. 3. Wie
es scheint, bestand das Asylrecht nur fur die Dauer des Festes, und nicht der ganze

Rauin des heiligen Haines gait als Zufluchtsort , sondern nur ein von den Hieroi als

solcher umgranzter Platz. Auch noch andere Beschrankungen werden hinzugeftlgt.

Nicht ohne weiteres erlangen wenigstens die einheimischen Sklaven durch das Betreten

des Asyls, was sie wunschen, sondern nur nach vorausgegangenem Erkenntniss des

Priesters der Weihegotter. Ohne dies darf niemand den Fluchtigen Aufnahme, Speise

oder Arbeit gewahren. Wahrscheinlich veriangten die in das Asyl gefliichteten Sklaven

im Karneasion, wie in Allien, den Verkauf an einen anderen Herrn: Meier att. Process

p. 403 IF. Hermann gottesd. Alt. §.'10, 15.— Z. 83. ei% odo%*i% w. Thucyd. 4, 39:

ionodotovvjo. Daher ist bei(die Spartaner auf Sphakteria) ntoi eixootv 'TfltQUS

Pollux 6 §.36 herzustellen: xa/ id totaviu ovx ano oiriwv dXX una aiiov w-poftuorut,

M€ y.u) to tnttodotovvrn (fur i a t t o vv% o) nuoct &ov*vdidrr Z. 85. t] vt at S:

rjirnit 3. Be^utovtut 16 yvxai xa) ix tov ikv&nofr. K.3. Von tlvut kann die Form

nicht Kommen, sie muss also dem Conj. von j/ftui angehoren und reiht sich demnach den
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xcu oaovs xa xciTctkgipet, Ttctgcthcrai to7s XvpioiS' dv M Tfctg u
ltd XVQliJd GLJtOTQtXZW h%QVTl

xgdycts- rds uivo/xaff/Jiivas

He Pi rds xg ras- JM6

(ITPCtTOS, 80)S CLV.&

tup a§xct-i(*)V iyygcipwv *A c/vds xcu tqv
\

xgdvct dyuXfjtaros rap tTn/uskeiav ax*Ta> M
~ « ~

e avauav xcti

jxvGTqpiwv , xcti oVce xa at Svovres ttoti to. xgctra TPctire&PTt, xcti

ruif ^vptctToov Tfit (ispfjictTct \a[x$avtTu Mvctaiarp $ict#6pouV,, 88

Stjovtss TtQTt rd xgctvct TtgoTi&ijvTi, r\ els rov Syaavgcv, Irctv

aiaroaros to rgirov ixtgos,a. >> v&cL\ Xct/ji&aveToo M
ok <L'o MS?*! olv Ti dvOL$£fJi $v<jicl£qvtuv cLvcLTiSi)

T—

Idungen Z 93 xuJitoxtvao&i
t
tit , 102 jigoyoiKf t,vu

Wie
hiHspr. 2550, OS. 43. >£hrens d. dor. p. 312 f.), so, muss man annehmen, sei uqoii-

tii.rii (neben (1. Indie. nQoiidtvrt) fur ngoTt&iioni , r^iat fur fvjviui gesetzt, indem

der Conj. £ich durch Dehnung des E , a, o vom Indie, unterscheidel. — Z. 86. a < o-

Wenn der Priesler die Klagen des fluchtigen Skiaven fur ungegriindet

erkennt darf der Herr Ihn, auch wenn der Priesler ihn auszuliefern versaumt, mil

% otyeiv.

'Ay y u c. Meht als Apposition zuGevvalt aus dem Asyl mit sich Jortfuhren. —
xnuvag zu fassen, sondern der Genitiv hftngt von *pdp<*$ ab. Neben der Quell

W^[

die Bildsaule der 'Jyvd und deshalb Mess die Quelle die der Hagna: Paus. 4. •«, 4.

Vgl. unien S. 257 und uber die aoyuw i'yyguya S. 263, uber Mnasistratos Verhaltniss

S. 262. — Z. 88. o a « — ? o « n t fwn/. In der Nahe der Gotterbilder pflegten Tische

zu stehn, urn darauf alle moglichen Opfergaben niederlegen zu konnen. Polyb. 4,35

« '

(UOl£ Smi %})v TQantfrv TV*»" &i0V xciTuarpayivui rot >' iqoQovg

*r

anuviag Pausan. 9. 40, 12: yoj vadneCa nuodxetiia nuvjodanwv xgeoiv xai ne/t-

fiuxfav nlriQys. Lobeck Agl. p. 1084.

(i

C

Solch ein Tisch ist Rang. ant. hell. 799, 5

tjtjg in*-

rajfraichissemen

Weihgeschenke

Etvvas ver-

wie in dem

§
Rang. 857, 32. 858, 10. 808, 41.

?

men
4

^r ^ -w

auf ihm darbringen [igan^oioi: Soph. Triptol. frg. 550 N.),

oau

was die From-

failt nebst den

TQCtnetoivTi ist wie dig/tinta
Hauten der Opferthiere Mnasistratos anheim.

Objekt von Xa, tp<*vha. Da Geld dta^g^v, vgl. zu Z. 45) und Weihgeschenke dem,

was die Qpfernden iQM&Wh entgegengesetzt werden, so ist unter letzterem Essbares zu

Hist.-Philol. Classe. VIII.
Ii
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90 lecct sarco rwv Scoop, o $6 leoevs km ol le\got kiti^sXetav sxovra), orfas

dito tuv $ict<p6guv dvaSefjciTct xctTctaxevd&\Tcti rots $eo7s> ct dv tois

17 avve$gots Mfcet. Qyacivguv xa Tacxev\\a\ s. ol legoi xarecrafxivoi kv

TCti TtEfJTtTU} XCLl TtSVT^XOffTOJ ST61 STtlfJL8\eiCtV 6%0VTO} fASTCt TOV dg%
\ *• /

J
[-d*] ^"r-r i Swavgol XiSivoi Svo xkaxroi, xai xug

rov psv ha sis rov vaov rQv MsydXcov Seur, tov &s aXKov ttoti ret

xgdvcty kv u> dv ro\it\(a hoxst avTots datyaXus f£nv, xcti krtiSkvTw xXctxas,

xa) rov fxsv Ttctgd to. xgdvct kxkroo rdv srigav xXctxa Mvaaiargaros,

rdv be d\\TSQ~\av ol legoi, rov $h kv rco vaoZ s%ovto) rdv xXctxa ol legoi,

xa} dvotyovTco xclt kviavrcv to7s pvcTygiots [xcu\ ro k£agi$fxy$ev dicityogov

k\£\
I

hxaregov tov Syvavgov xcagls ygd-^avres [ei<r~\eveyxdvTc*}, diroSovru

he xcti Mv eta-ifftoutoo to ytvouevov av[ru] hid<pogov, xaSus kv r[a>
|
oi\a-

ISygd/ifxctTi yeygartrai. 'is gov Seiirvov. ol legoi ctito rcdv Svparuv to

dyofxivoov kv to. itofxitct dtyeXovres <*[$'] exaarov rd vo[*t\[fxa~} tois &ec

rd Xoi]rrd xgket xctTaxgyodoS cooav els to legov Senfpov justx rdv legdv

98 xcti TtagSlvw, xcti TtagaXaQovru rov re legij
\

[xcti rdv~] ligsctv rov

Weg / vgl. rjvjatZ.8o.— Z.92.KCtraonevuijd'i;i'Tt

vgl. zu Z. 85.— Z. 93. stAaxToi S: uXutntoi 3. Ebenso habe ich Z. 94. 95 kIuxoq

und zweimal vidua fur nXaixug und Ttkdixa geschrieben. Denn Theocr. 15, 33 J

xP.al tug //*/«'/.«>• na !aQvav.o* zeigt die Einsilbigkeit, wShrend durch die Inschrift

sowol das h als das t bezeugt werden, letzteres gegen die Ansicht von Ahrens d.

dor. p. 94. 141.242, dessen Erklarung des g durch die Formen der Inschrift widerlegt

wird. Man muss vielmehr eine doppelte Form, wie bei ogvtc 9 annehmen (Ahrens

p. 243). Zu %lant6s vgl. die Formen b. Ahrens p. 92. — ywga^dvTw. vgl. Z. 37.

Z. 94. dtegar Blastos (if xguuv yga/t
t
(tu%wv xtroj Tontp. fit] %i tytygunio* %av dh

d'/.A«*/, wc dvmfQvj- tov eva — tov uXlov (93). K 3. Ueber die dor. Form

diegog Ahrens d. dor. p. 114. In den Opferstock an der Quelle werden die Geld-

spenden gelegt, von denen Z. 89 die Rede war. — Z. 96. ua&wg — . siehe Z. 89 f.

Z.97. itgov deinrov. Herm. gottesd. Alt. §. 28
;
20 ff. — Z.99. Ugeav S: Ugtav

x[«/ t <J r] tegiar 3. svvooj ol %t
t
t Trgvurr^v yeyQu/tfin yr iigttuv ir^r iwv Meya'/jnr

&£wv next did iovto dvtv mganfga) ngno&rjxr
t
c o^netoijuevrjr. K 1. Meineke wollte

teoeav ma) rccv ft*Xh*»€ai'
}
indem er die /lelXidgetci des ephesischen Tempels ver-

glich (Herm. gottesd. Alt. 66
;
4). Aber die hier erwahnten priesterlichen Personen

sind die, welche an dem Zuge theilnehmen (Z. 28 ff.)
7

es konnen also hier keine an-
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K.agve'iOv xa\ MvaatargaTov xcti rdv yvvcuxa xai rets yeveds avrov xai

too

tuv rexvirdv tovs Xei\[rovgyy\]aavTas [sv reus] xogeiais xai rdv vnyge-

giolv tovs XsiTovgyovvTas ccvtoTs, xa) els to. \ontd baitavapara fj.r\ itXeiov

dvdXojfxa
\
[Ttoisiajdcoo-av . . . ^gax/^dv. 'Ay o gas. ol tsgoi roitor dnoSeifcdvTo:, jy

iv u> TtgaSicErai mdvTa. o <fe dyogavopos 6 irtt noXeos
\
[_siti\^(XEiav ix*i

crtoos ol kuXovvtes d&oXa xai xaSagd TtooXovvTi xai xg^rai GTaSfxois x

fjtirgois av/ufcopois ttotI rd d\j/uoo<ee, xa\)
\

/x]t( TaaosTaj, vroaov dei TtuXe

ixy&e xaigov TaoasTu, /u»j<)« TTgaaasTu) /jydets tovs ttuXovvTas rov tcttov

IxySfa, rovs &s uri 7tu\\ovvTas, xa$us ysyga-rtTUi, rovs fxlv SovXovs

fxaariyovTOiy tovs <$€ iXsvdtgovs fafxiovTu ei'xogi Agaxpa'ts, xai to xg'y

iffru siri tqov iegwv.\ [Uegi] voaTos. sx*to & iifiptXetav 6 dyog

vofjtos xai iteg) rov vSaros, ortws xard top rds itavayvgios xgovov m$

104

20

*/ >/

xaxoitoiei pyre
|
[to Tt^Xijjxa m'te tovs ox^tovs mte av ti aXXo

deren als dort genannt sein. Wiederholung

nehmen, wie bei den ZZ. 93 ff. — xai nV yvvalxa hab' ich aus dem ersten

Abdruck aufgenommen, wahrencl die Worte in 2 und 3 fehlen. Schon die Kiirze der Zeile

beweist den Ausfall. — ytvtdc. Bei den Spateren fur itxvu. l'olyb. 20, 4: ol yiiv

ydg urextoi — noUoi di xai imr tyotitov yertdg dne/iigtCo, — .
Dionys. J^.6,84:

dtdoviee vfilv ooj/tiaia xai ipvydg xui yeredg vug iuviwv uiyvyu. Plutarch. Timol. 34:

XQ»;p«*« xai yeredg dnodidt'mg.— Z.100. awoig. d. i. t«fe U&tsiV Z.\0\. not ti-

a&toaav ... S: . . QT2JNTE2 2. i,t,uro> Sit *{f eixuoia ywv on ov/inXygmia

juvra' noiovvrw l|, xa&' ooov ytdhoia vii> wtotdh; tn>t f, p***l% OT2ANTEZ

ovy) i).6zh;oog, w ngiv, xa) ft** «e TJU*» *v&vG xtgaiav xddaov. K 3. Nach

Blastos niv&dw 6 Xi&og ev dgyj xatd tif* dnoonaoiv toi/." Die Zahl jf£ kann

nicht richtig sein, derBetrag ist zu gering. nonio»o,auv aber entspricht dem Sprach-

gebrauch besser, als notov-im, und auch den von Blaslos erkannten Zugen.

Zahl EI]KO^n- o in) nol.tog. Vgl. S.249.- Z.103. *«p*4%m. Nach diesem

nga oa t t w S". n quoo a t <o 3.

War

Worte
Weise

da in der Inschrift nirgends der Imp. aor. steht, wenn eine Negation dabei ist.

Z.105. [Ihpfy Oder [Tov]?— xooror. So Kumanudes auch Z. 171, dagegen yguvov

Z. 196. Vgl. Ahrens d. dor. p. b2.

Photius nXrjiu' 7tb;g(»yiu. E. C

HXrua 3. Hesych.u.

Quell

Wasserreserv

den.— * u ) ytr
t
&tH <*no*®

Ii 2
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-* C

&s7 kv rep fcfcS -%&§&

$ou§, xcti f*[ii\&ets ctJTtoxwkv

J
\ tf

CtTOS, XCLl OltOOSj XCt\JOJS
rt

XQUfJtSVQVS, dp rtvct Xctu&dpe

Ttotowra rt \vu8VooVj rev fusv SovXov fxctartyovToo, top cis s\ev

Sspop \gap i ] s'/xoai dgaxfxais xcti TO Xpi/UCL 8CT0J S7t) TOOV eg

21*A\e!ufJictTos xcti XovTgov. 6 dyogupo/xos imp£\e

vovs

\Ba\avevi\iv ex toop tegojv (jo\ rfXeiop Tfgctaoup Xovous

vo \x xcti Ttagsx^VTi itvg xcti pcixgap evxgctTov xcti rois

Xv
I

\£t V

Ttag SIS

vg svxgctTOP, xcti oitcos 6 sy^s^d

\eL7tTr\Qtov 7ta§s%ei £v\ct xcti £yg

£u\c*jpTCOP

xcti Ixctpct TOlS

r/ 0&[clX.~\et$[o\ pivots] xctr dfjisgctp diro TETctgras ugcts

$s fxydels d\et$fa$w. ot $s le§ot sybtUvTu rclv itctgo%dp tup

ets to] d\entty qtov . dp $s tis tup iy$e£ct[x£vup r\

bovXos

tuv @ct\ctP€a)V
f.

Soos '/sygcntTcti, top plv SovXov pctOTtyovTu o dyogapo\\jj.os, t]

sXsvSegov gct/uuovTu \

22 xgifxct egtu sTtl tup legav

& exctGTOP dfiixy/Jict ei'xoai

is. oi ids
I

isgoi oa]*£vp saios ctvatyog

d§ciXfjLciis ,
xcti TO

oixriffuvTi sv tcl Trarctyvgei *j xoLraxgivcavrl (Tiva$, cvpeo'ip apspsyxuvno

K 2, doch scheint dafiir der Raum nicht auszureichen. f

§ fi aXuveveiv rjdvvaxo iowq vu if%/SX

xu&ooov «ay/p?ws togwv yqaft /x at u>v ksvoq %wqoq vvv oq/LUtovtui. K2, Dies wird

in %wv isQwv: aus den in dem heiligen

B adeanstalten. Vgl. unten S. 255. — <Svo yak hup. Ueber dies

12

Raume
m mm

Trinkgeld an die Badewarter s. Becker Cbarikl. 3 p. 74. — /tctHQav. jovto to oro/ta

dvil iov <rq6%€qov NJTKPJN. K 2. Ueber die spatere Schreibung
7

t

k&£ VhV,

jiiccxoa fur ftilxtQa habe ich zu Philodemus n. jtaxiwv p. 25 gesprochen; sie ist also

auch bei Philodemus zu lassen. — kcctc* jc At/£o/i sVo/c. Die Erganzung scheint

nothwendig zu sein: ist also an Sturzbader zu denken?

s. Becker Char. 3 p. 76 f.

Z. 110. dkeim )\ (>iov.

Z

OJQCCI HaiQtKUl

an o t €% a qt ac:

4
i

'. Vgl. Ahrens d. dor. p. 38 If., doch Z. 113

Ohne Zweifel miissen wir uns unter diesen

7 die Mittagszeit
;

die heissesten Stunden, denken, nach unserer

etwa 10— 2 Uhr. Darnit stiramt uberein, dass die sechste Stunde

als die Badezeit angegeben wird: Becker Char. 1 p. 363.

doivTw 3. Vgl. Z. 67. Z. 113. €ixo at dg. vgl. Z. 79. 104. av r € i og* Der

Anzeige Wort

so vor. — ol d[i | i tpof i>o]a xu S: OIlA\....AKA
gegebene Erganzung nothwendig zu machen. An die Zehner

Der Sinn scheint die

man nicht denken, da

$
\
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7t§V7CtVEIQV ' cLvOLy^CL-^CLVrOi be XCtl [els t]
'1

olxop top sv tqS lepa*,iu

XCU S7tl TfOtOJ CtOlXtl, Ap[rt]yga(p\o]v Sx *">'*$OVS UP XCLTCtXgipOJPTt,

TovhctypctfjfxctTos. oi xctTEVTctfjihot
\

<jo]gte ypd\]/ai TO A

Soos ctp Soxiuu(rdE7, Scptc*) rcfis VQ/JLodelxTctis cLPriygatyov' oi Sh \ct&

$ElXVVQVTCd TOJ [%?*<] xat sv rots *19 v\

yovvrct) rots UgoTs xat 6 xd§v{; xat av\r\rds xal /udvrts xal dgx^ixr

rn t as ] TOJP xa. (Hctfjiogyo TOV 6XT0V U7JP05 24

TCt OuOOSXCtTCt Tt§0 xctigop \j\up Is§ojp
|
\xct]l tup U§cLp yi\vi<j&

Swrfoj] TOO
i

CtfJQJ %El§0T0\PiCtP , OTtCCS XaTCL(JTCl\<J£l EX TtCtPTiCP T(m)V

7f0\lTCiP $8XCt, uf, I PEaj[j]
l

[TJEGCCLQcixOPTCl, )U)j|[d|£ (5/S TOVS 125

avTOVs [.to]

I egovs

' avrov kvtavrov. \rt\o[r'\\eia^>egovrca $e fit r[e] I agxovres

xal tgov |
ctXXoov o 9i\av, elc\(fegovres *£ uv y^yga-rrra

xXagovaSat' tovs dY | xaracraSfaras o§\xi£*T(ti o ygapfxarevs \
ruv 135

avpe^gojp rov
J
ogxov, oV 0; legal \

o\xvvovrt. excvTu) & °< x[a]\ra<rradfares

nicht sie, sondern die Hieroi das Gericht haben. — Z.114.t«2: t?;3.— Z. 115. o/xor.

\Vol ein Gebiiude in welchem die Hieroi ihre Versammlungen hielten, das Amlhaus der

Hieroi._ Z. 116. iv if; agyj iov 116 oii/ov uvxi ywgov xtvov tgmv yguft/taiwv,

erda if» ti& nvfi-nXr^wati fiovov' »>«**, vvv tneoitD.r, /tot yugoe tg ygattfiVTior.

"lams Xamov ovftnh-Qmiov avSgee ft*** K3. Das ware gegen alien Gebrauch:

ro fi ode ikt a ic Das bisher

Z. 117. xui iv
wahrscheinlich ist eine Zahl ausgefallen, z. B. il dvo.

unbekannte Wort wird gesichert durch das folgende hH&uktmtonw

Diese Bestimmung ist sonderbar genug hier hinzugefugt, mit
10 is

unmittelbar Vorhergehenden in gar keiner Verbindung steht. Ueber die Beatnten selbst

«gfc S. 255.— Z. 118. nagi jag habe ich hinzugefugt, da das Vorhergehende vollstandig

zu sein schien.- #<c f,<ogyol. s. S. 249. - Z.U9. x«i *«r hgdv. Mit diesen

Worten beginnt die schmale Seile des ersten Steines. Schmal

erst durch den dritten Abdruck bekannt geworden. Eigenthumlich ist die Kurze des

fiir
Z. 127. ptjdi die

Da die Mysterienteier nur einroal ira Jahre statt fand, so kann das nur heissen, dass

die, welche in demselben Jahre Zehner gewesen waren, nicht bei der bald nach dera

Wahl

Z. 128. noTeto<F*9ovt«K Vgl. Z. 46. Die Praposition not,

dass die Beamten und Privaten in

machten. I
Z. 132. y iyQanxat.

mehrere Paragraphen: vgl. S. 226.

bezieht sich darauf,

Verbindung mit den Demiurgen die Vorschiage

Am Anfang unserer Inschrift fehlen ohne Zweifel

Z 138. ov oi iegol Vgl. Z. 2.
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kit i\ fxe\elav negl ndv^uv, Zv Se7 h to7s fjLv\arr\gtois <7vvTe\e7a\Sat, xai

<pgot>Ti£GVT(i),
I
qo(j)V %§eict sari els

||
to stin e\e7ada i rd

\
fxv<jTt\gia. itgo-

ygct\<PovToo he ex rwv le\g£v xai ga@$o$ogovs | rovs evSeTwraTovs], opo'ius

M xai fxvGta\yojyovs' tovs $s avv\XeiTovgytiG0VTas
\
f/eid MvaGiGTgd\[r]ov

itgoygatycvTw , av\\ri\vas evglaxuvTi ev\SeTovc, vrrdgxovTas,] xai tuv /u»f

ovruv ie\g<Zv' xai ol itgoygatyev^es TteiSagxovvTu | xai eTtireXovvTui, o

dv | irgoygatyijvTi' rov $s
| m Tcoiovvra xaTaxgi\[yd]vToj el'xoai <$ga

\

[%/u]c*£r

\_y]ga-^dv
[

[toj] els rovs T(o\efxdg\xovs. ol 6& ga&$o<pogoi

ovs xa
| ol Sixa xeXevwvTi.

|
ol Ss xaTaaTa$ev\Tes Mxa xgovovro.

.AR T-
|
[dv] S[e xqeicl el fte\\gi rtvos &i\a&~\ov"kiov [y]i\vea&at

MoCvvayoVTu
||

ol $exa Ttdvras rovs
\
\j\egovs xa) xa&oos toTs \

TtXeicvoi

dofcet i7nT[c]|X£/a£[Vj' <pogovi>Tw be ol
J
[S]exa ev ro7s fxvo~Ti}gt\ots argotyioi

2o nogtpvgeor. \ 'Ay gdtywv. el U riva ] dygatyd eari ev tu $[t]\aygap/jar

185 7Tot; rct[f]
|
TaJf fjtvGTijgtoop xai

|j
rdv Svaiav cvvTe\ei\ av, QovXevsoScoGa

a]vve$got, /Jtirj /jterax^iJvovvTes kit) xara\\v\\aet twv /uvaTygtoov \jjh\\ \ Se

[tu\v xaia to ^i[a]\ygafjifjia. ei Sh /jiyJ, to \_p&v\
|
ygatyev dre\es eara,

195 to Ss Sidygapfjia xvgi\ov sgtu els itdvia toY
|| x§^vov-

*

Z. 144. <pyov% i£ov%i» $: tfQovttooviw 3. — Z. 161. 6 uv n goyQayjfjvi i, neml.

imttitlv* Ueber nQoyQuyijpTt vgl. zu Z. 85. — Z. 166. tig %ove noXeft* Die

Zehner hatten die, welche sie zu einer Busse von 20 Dr. verurtheilt hatten, den Pole-

marchen anzuzeigen, die das Geld dann eintrieben. Vgl. S. 250. — Z. 167. ol dh

q a fid. Vgl. Z. 41 ff. — In Z. 172 sind nur wenige Buchstaben erhalten, aber

auch in Z. 171 ist xgovov schwerlich fiir yccvov zu nehmen (vgl. Z. 105), sondern

wahrscheinlich stand ein Imperativus da. Der Sinn der beiden Zeilen muss etwa der

gewesen sein : die Zehner sollen alles von sick aus ordnen, wenn aber etwas der Bera-

thung zu bedurfen scheint, die sdmmtlichen Hieroi %u einer Versammlung berufen, also

etwa: ol dh xaTuara&tviei; (Jinn tuaoovtw (oder y.ouiovvio) , HQuivovztot) ndvitt di

eavTwv.— Z. 173 (Schmalseite des zweiten Steines). av dl iQtia el S: . . Jl

3.— Z.174. ditxpovXtov yiviedui K: 4IM00YAI0N1NE20AI Blastos Ab-

schrift. Vgl. Polyb. 23, 12: tit* fit] <ruoi ov/iftayias y itoX*[tov dij] yiyreo&ut J^/«-

fiovhov. Vischer epigr. u. archaol. Beitr. p. 35. Absichtlich habe ich so haufig Belege

aus Polybius angefuhrt, urn auf die Uebereinstimmung im Sprachgebraueh hinzuweisen

und auch so einen Anhalt fiir die Zeitbestimmung zu gewinnen. Das Gleicbe thut

Vischer p. 31 in Bezug auf die Inschrift aus Thuria.— Z. 176. ndrtug K: nuvreg
Blastos Abschrift. — S. 178. d6$*tS: dc^slt 3.— Z. 191. itftfEi iuv Blastos Abschrift.
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Wir gewinnen zunachst durch diese Inschrift einen Cinblick in das Ge-

meinwesen von Andania. AIs der messenische Staat nen begriindet wurde,

war die Absiclit Messenien zu einem einzigen Gemeinwesen, Messene znr llauptstadt

desselben zu machen. So vvird Messenien noch als Ganzes behandelt, als

Flamininus 191 v. Chr. den Eintritt desselben in den achaischen Bund anordnete:

Liv. 36, 31. Als aber Lykortas, Polybios Vater, der Strateg der Achaer,

ira J. 181 sich des abgefallenen Messenes wieder beimiehtigt hatte und die

Messenier sich dem achaischen Bunde von neuem anzuschliessen nothigte, wur-

den Abea, Thuria und Pharae von der messenischen Syntelie getrennt und als

selbstandige Staaten in den Bund aufgenommen. Polyb. 25, 1: jf d 'A/3&C

xcti Qavgict xai 4>cc£>ct< xctTcl top xaigov tovtov ana plv riis Meacrwms

exuglaSwctv , iSictv Si Ssfxevat CT-i\\y\v f.xd<rry f/ETs7%e rijs xoivijs <jvh-

TtoKiTslas. Als dann im J. 146 L. Mummius mit den zehn aus Rom gesen-

deten Kommissaren die Angelegenheiten Griechenlands ordnete, wurden die

landschaftlichen Bundesstaaten, wie der achaische, phokische, boeotische und

andere sammtlich aufgehoben. Paus. 7. 16,9: avvsSgid re xctrd e$vos rd

hxciarcaVy 'Axcliujv xai to kv Qooxevuiv i\ BoiutoTs n ersguSl -rtov tUs

'EkXdSos, xclteXsXvto o/uoicos Ttdvra. Hochst wahrscheinlich wurden durch

diese Verfugung auch die ubrigen messenischen Stadte zu unabhangigen Staa-

ten, wie es die drei oben genannten Stadte Messeniens durch Lykortas und

es 24 Kustenstadte in Lakonien, die spateren Stadte der Eleutherolako-

schon durch Flamininus geworden waren (Hertzberg, de rebus Graec.

inde ab achaici foed. interitu p. 25). So bestanden spater in alien Theilen

Griechenlands eine Menge kleiner und unbedeutender Stadtgebiete als souve-

wie

nen,

rane Staaten. Die, fur welche bestimmte Zeugnisse damals vorlagen, hat

E. Kuhn in seinen Beitragen zur Verfassung des romischen Reichs S. 124 ff.

mit grossem Fleiss zusammengestellt, darunter die messenischen Abea, Mes-

sene Korone, Kolona, Asine, Methone, Pylos, Kyparissia (

griech. Staatsverfassungen p. 370. Curtius Pelop. 2 p. 193 ff.), und seitdem

sind durch lnschriften viele andere hinzugekommen, z. B. Thuria in Messenien.

Die griechische Geschichte hatte ihren Kreislauf vollendet. Jener unwider-

stehliche Bildnersinn, der sie zur Gestaltung selbstandiger, wenn auch noch

so kleiner Staatsganzen trieb, die sprdde Unabhangigkeitsliebe, die sie jede
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Unterordnung schwer empfinden liess, batten nur ausserst wenige grt

rklich einheitliche Staaten den attischen, meist nur mehr od

lockere Stadtebiinde entstehn und so lange dauern lassen, als regeres

Leben irgend welchen gemeinsamen Gedanken zur Seele eines Bundes zu

machen Kraft batte. Als dies Leben erlosch, zerfiel Griecbenland in seine

Elemente.
;

1

Ais solch ein kleines, autonomes Stadtgebiet haben wir auch Andania

zu denken. Nach Steph. Byz. u. d. W. hatte einst ganz Messenien so ge-

heissen, aber mit Recht bezieht dies Curtius Pelop. 2 p. 189 nur auf die
*

obere Ebene Messeniens, die. spater die Stenyklarische genannt vvurde, und

auf die Zeit, als Andania noch der Konigssitz des Polykaon ujid seiner Nach^

kommen war. Wahrscheinlich jedoch gehdrte auch in der Zeit, von der wir

sprechen, ein Theil der umliegenden Ebene zu dem Stadtgebiele. In der

Inschrift also wird d irokis Z. 66, 6 Sajjios Z. 46 u. 121 genannt: diesem

fteht die Wahl der Beamten zu, welche die Mysterienfeier leiteii. Wir

sebn daraus, dass die Volksgemeinde die eigentliche Gewalt besass, die Ver-

fassung_eine . demokratisch

Bath, d veoouffict Z "**
Yepo

war

Die

A d Spitze der Verwaltung .stand

ehenden Beamten h allgemein qi

aqxavTis Z. 46. 5& 130, und bildeten obi naeb dem, was sie zu

th gewieseo werden Ganzes. ein Kolle wie auch in d

Staaten agxovr&s &ov\i (tip

wiihrend dafiir sonst haufig

f

qs als drei Potenzen neben einander Viork
m

in dieser Zeit if ovvagx"*- oaer <*' avvavvagx

Beamtenkollegium oder die Beamtenkollegien, genannt sind (Tiscbter, Ep

arcbaol. Beitr. aus Griechenland S. 14 f.i flerm. Staatsalt. p. 600). B

defs genannt werden in unserer Inschrift Z, 118 ol dafjuogyo
~ */

4 Z. 166 ok£fActQ%ot 9
ferner o ctyoo £7ti

108.

daun

Z 53. 56. 59. 60. 61 und

01 6. i

Rede, Z. 1, 136

Z. 116.

on dem

i

Ausserdem ist noch Z

<¥§ctfXfixcLT£v<; avv8dP<»)V,

roXeos Z. 101. 105.

oyvgoaxbitos Z. 48
:

188 von <u

und Z. 48 f.

6$01

beisst

es ep. TtoLVTois ev to. rfgwTct avvvQfjLcp Gvvaywycj. tojv avvsSgwp, endlich

Z. 58 f. ol «,
" y

*Xovres xctt oi awe Auch gehort hierher das Z. 114

ahnte TtgvT&vwv Denn die <S? d nicht ein Beamtenkolle

sondern die Mitglieder des Rathes, also zu Andania der yegovaict. So kom
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men ungefahrSin derselben Zeit ol avvedgoi in deru messenischen Thuria vor

(Inschrift bei Vischer, a. a. 0. p. 30. 32), ol avvebgoi xai o Actios zu Eretria

(Rangabe antiqu. hell. 689, 28) und ebenda to avvidgiop (Z. 63), zu Aegina

ffvre&got xai o Scc/uos (Corp. Inscr. gr. 2140. a, 2. 23), zu Dyme roTs agxovat

xai avvsSgoLS xai to. TtoXsi CCorp. laser. 1543, 3), zu Akraphia in Boeotien

e&ofcev tois re a§%ovai xai avvs^gois xat tw <W/lt&> (C. Inscr. 1625,41.71.

Vgl. Keil inscript. boeot. 33, 6 p. 133. Boeckh C. Inscr. 1 p. 730), zu Orclio-

menos in Boeotien 8e$6x&ctt tots avveSgois xai tw Setpa (Keil inscr. boeot.

IV. b, 2. 14 c= Rangabe ant. hell. 703). Und so sagt Livius 45. 32, dass

den Makedoniern durch Aemilius Paullus und die zehn Koniinissare der Romer

befohlen worden sei: senatores, quos synedros vocant, legendos esse.

Welchen Wirkungskreis eigentlich die SafMogyol gehabt, ist ungewiss. Sie

kommen in vielen Staaten des Peloponneses vor, in Manlinea, Elis, Korinth,

bei den Achaern (Kortiim, Zur Gesch. hell. Staatsverf. S. 91. 133. Miiller,

Dorier 2 p. 141, Boeckh C.I. 1 p. 11), in Herraione (C.I. 1193), ferner in

den lokrischen Stadten Chaleion und Oeanthea (Alte lokr. Inschrift von Cha-

leion. Herausg. von L. Ross p. 18 = Rangabe ant. hell. 2 p. 8), in dem

megarischen Aegosthenae (Rangabe 2 p. 301. 704,19), ebenso ein ^fiiovgyos

in Aegion (C.I. 1567), in Knidos (C.I. 2653. 2654), auf Nisyros (Ross,

inscr. gr. ined. 2, 166), in Petilia (C. I. 4), endlich sTti^iovgyol in Potidaea

(Thuc. 1, 56). Wenn aber die Grammatiker sie als agxovtes -naga rots

AagievaiP (Hesych. s. v.) oder at iteg) td r&q (Etymol. M. 265, 46) er-

klaren , so ist das offenbar unrichtig. Denn bei Thukydides 5, 47 werden in

Elis ol h/xiovgyol xai ol ret riXtj sxovres neben einander gestellt, auch in

unserer Inschrift fallen sie offenbar nicht mit den Z. 46. 58. i 30 allgemein

angefiihrten agxovtes zusammen, sondern sind entweder nur eine einzelne

Art von Beamten oder ganz von ihnen zu trennen. Und wenn man erwagt,

dass sie Thuk. 5, 47 mit den Prytanen zu Athen parallel stehn
,

dass sie bei

den Achaern die Leitung der Bundesversammlungen hatten, dass in unserer

Inschrift, in ihr zuerst und allein, so viel ich weiss, der Zusatz TQv exrov

(jm\vos beig wird, dass der Vorsitzende der Prytanen auch and

Eponymos ist, wie <5 ^lovgyos, d. i. der Vorsitzende der Demiurgen, in

den angefiihrten Orten, so ist die Vermuthung gerechtferligt
,

dass wir unter

HisL-Philol. Classe. VIII.
Kk
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ihnen einen Vollziehungsausschuss des Verwaltungsrathes zu denken haben,

dessen Mitglieder in verschiedener Zahl und auf verschiedene Zeitdauer ge-

wahlt werden konnten, in Andania aber monatlich wechselten. Diese Erkla-

rung passt in alien vorliegenden Fallen. — Von den Beamten im engern Sinne

ist der Schatzmeister von selbst verstandlich, o dgyvgoaxortos, der Miinz-

schauer, wohl nur in untergeordneter Stellung, da er den fur die Mysterien-

feier ernannten Finanzbeamten an die Hand gehn soil. Ueber den iTtifxsX^rifsy

der ebenfalls hierher zu gehoren scheint, s. S. 251.— Der Zusatz o srft

itoXeos, in der Stadt (vgl.Boeckh zu C.I. 1625, 44 p. 792), bei dem dyo§av6fxos

zeigt, dass es auch solche Polizeimeister ausserhalb der Stadt, also in den

zu Andania gehorigen Landbezirken, gegeben babe. Die 7to\sfxa§x°h ur~

spriin rlich mit der Sorge fur das Kriegswesen betraut, waren wie in Athen,

so in vielen andern Staaten, in denen wir sie finden, in und ausserhalb des

Peloponneses , im Laufe der Zeit eine Behorde geworden, denen mancherlei

Zweige der Verwaltung anvertraut waren (Tischer, epigr. u. arch. Beitr.

p. 32). Wie in Andania, so wurden auch in Thuria gewisse Zahlungen von

ihnen angenommen oder eingetriebcn (Inschr. b. Vischer a. a. 0.). Neu ist

die Behorde der vopoSeTxTcti , die wahrscheinlich den 3 e<j/xotyvkctxes und

vopoQvkcixes anderer Staaten entsprechen. Also Volksversammlung , Rath

oder Synedroi mit wechselnden Demiurgen an der Spitze, und eine Reihe

von Beamten.

Auch auf die Gliederung des Volkes lasst sich aus einer Andeutung der

Inschrift schliessen. Z. 7 wird der Schreiber des Rathes angewiesen, wenn

einer der durch das Los erwahlten Hieroi den vorgeschriebenen Eid nicht

leisten wolle, denselben urn 1000 Drachmen zu strafen und an seiner Stelle

einen andern ix tus avrus tyvXas zu losen. Wir mussen also wohl an-

nehmen, dass die drei alten dorischen Phylen der Hylleis, Dymanes und

Pamphyloi damals noch in Andania fortbestanden, dass aber neben ihnen, wie

in alien Staaten, in welchen sich die Dorier nicht streng von den friiheren

Landeseinwohnern abgeschlossen batten (ygl. Miiller, Dor. 2 S. 75 if.), auch

noch eine oder mehrere andere vorhanden waren 1
). Im Gegensatz zu dieser

1) So sind neuerdings durch eine Inschrift aus Thuria die Phylen Daipkontis und

Aristomachis bekannt geworden: K. Keil im Rh. Mus. 14 p. 528. S
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Wahl der Hieroi nach den Phylen wird Z. 123 angeordnet, dass die Zelin-

manner, von denen sogleich die Rede sein wird, ix ttccvtuv tojv ttoXituv

gewahlt werden sollen, wie dieser Gegensatz i£ diravToov und xctrd (fvXds

bei Wahlen auch in Athen und anderwarts vorkommt. Bei der Aehnlichkeit

der andanischen Feier mit den Karneen bieten die Kcigvedrai zu Sparta eine

treffende Analogie, die nach Hesychius ithre dfi kxdcTys $v\iis

Wort hat P. Castellanus im hogroXoyiov richtig erganzt) M rergaETinp i\et-

Tovgyow.

Wenn nun schon die sorgfaltige und eine grosse Anzahl von Personen

umfassende Gliederung der Staatsverfassung in einem so kleinen Gemeinwesen

auffallt, so steigt die Verwunderung, sobald wir die Menge der Personen in

Betracht ziehn, die nach der Inschrift fur die Mysterienfeier thatig waren und

zu diesem Zwecke besonders gewahlt wurden.

Zuerst wird Z. 49 und 50 o stfiueXrjiis genannt und man ist versucht

anzunehmen, dass dieser ein mit der Leitung der ganzen Feier beauft b

Kommissar gewesen sei, wie in Athen sTtipeXyTat ruv pvcTVigiwv und anderer

Feste erwahnt werden (Herm. Staatsalt. d. Gr. §. 150, I). Aber die Bezie-

hung, in welcher allein der fapt&irfep vorkommt, dass an ihn eine Ueber-

sicht iiber gewisse Einnahmen und Ausgaben eingereicht werden soil, und

der Umstand, dass vielmehr die Zehnmanner als die eigentlichen Leiter der

Feier genannt werden, beweisen, dass dieser h&Aik**i* ein standiger Staats-

nter war, der wol eine Oberaufsicht iiber die Staatskasse hatte, wahrend

der Schatzme'ister (rafxlas) mehr das Mechanische der Einnahme und Ausgabe
* -

besorgte.
(

Also die oberste Leitung der ganzen Feier batten die Zehnmanner, oi

Mxx die nach Vorschlagen der Beamten und jedes beliebigen anderen Burgers

bea

von dem Volke ernannt wurden. Sie wurden zwar nicht nach St

sondern aus alien B aber doch nur aus der Klasse oder den

Klassen derjenigen, welchen die Hieroi angehoren mussten (Z. 118 ff.). Sie

leisten dann denselben Eid, den nach Z. 1 ff. die legol schworen (Z. 115) und

sollen die Fiirsorge iiber Alles haben, was zu den Mysterien gehort (Z. 140).

Sie sind also Xovvres rd /uvartgict ,
die Z. 41 f.

den wie eine Vergleichung von Z. 41 (w
f

ja&hQogod m&awflvrru rols

Kl
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xu 01

\ovvtois ra fxvarrgict mit Z. 167 ol & ga@$o(pcgoi pacTiyovvTu ovs

Una. xeXevuPTi deutlich zeigt. Eine purpurne Binde zeichnete sie

wahrend der Feier aus: Z. 179 f. Aber nicht unumschrankt ist ihre Macht-

vollkommenheit, sondern sie stehen nur an der Spilze der Hieroi, die theils

wie ein Rath, theils wie ausfiihrende Gehiilfen ihnen beigegeben sind. Nach

Z. 175 mussen die Zehnmanner bei alien Dingen, iiber die eine Berathung

noting ist, die also nicht fur immer feststehen, eine Versammlung der Hieroi

berufen, und die Mehrheit derselben entscheidet.

Wer sind nun die Hieroi, die Heiligen? So viel ich weiss, kommt der

Name sonst nirgends so vor. Leider fehlt jetzt am Anfang der Inschrift die

Z. 132 f. angedeutete Bestimmung iiber die Bedingungen, welchen die genugen

mussten, die unter die legol aufgenommen sein wollten {£& av ysygcnfTctt

tovs Isgovs xXctgomSai). Was wir aus dem erhaltenen Theil der Inschrift

erkennen . ist Folarendes. Die Wahl erfolgte durch das Los :
Z. 6 xai ciWov

-? /

dvrl tovtov xXagajffccToo ix rds ctvTas $v\ds. Z. 132 «g ojv ysygaitTcu

tovs legovs x\agcva&at. Geleitet wurde die Losung ohne Zweifel durch

den Schreiber des Rathes , da derselbe sonst schwerlich statt dessen ,
der den

Eid verweigert , einen andern auslosen konnte. Wie Z. 6 zeigt, lag die Ein-

theilung nach Phylen znm Grunde und ohne Zweifel wurde aus jeder Phyle

die gleiche Zahl ausgelost. Dass nicht alle Genossen einer Phyle an dem Lo-

sen Theil zu nehmen berechtigt waren, zeigt Z. 132, da die Zehnmanner aus

dem Kreis derselben Burger gewahlt werden sollen, aus denen die Hieroi durch

das Los gefunden werden. Welche Eigenschaften die geforderten waren,

eine gewisse Hohe des Vermogens, oder der Nachweis reiner Burgerabkunft

durch eine bestimmte Anzahl von Geschlechtern hindurch, wissen wir nicht.

Ohne Zweifel mussten sie eingeweiht sein, da sie sonst die strenge Erfullung

aller Gebrauche nicht zu uberwachen vermocht batten , und man darf Z. 1 3 fl.

nicht so verstehen, als ob sie von den reXov/Jtevoi unterschieden werden

sollten; unter den Geweihten haben die heiligen Frauen vor solchen, die es

nicht sind, in der Kleidung etwas voraus (Z. 17 fL). Ob die, welche losen

wollten, sich dazu meldeten oder ob alle Berecbtigten an dem Losen theilnah-

men, ist zweifelhaft. Man konnte das Erstere meinen, da die Wurde jeden-

falls eine hochst ehrenvoile war, und die Analogie solcher Meldung bei den
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durch das Los gewahlten W Athen heranziehen. aber dennoch

spricht Z. 6 f. mehr fur das Zweite. Da hier der Schreiber der Synedroi

ohne Weiteres angewiesen wird an die Stelle dessen, der den Eid weigert,

aus derselben Phyle einen andern auszulosen, so lasst sich an vorausge-

gangene Meldung weder in diesem Falle noch bei dem Losen der Andern

denken. Auch iiber die Zahl findet sich jetzt in der Inschrift niclits: dass sie

aber eine bedeutende gewesen sei , folgt aus der Zahl der z*canzi<j Slabtrager

Qa(Z$o(p6§oO * die aus i,men vou den Zehnmannem gevvahlt werden: Z. 41.

149. Und nach Z. 151 ff. werden ausserdem aus ihnen auch noch Mystagogen

gewahlt.

Die Dauer ihrer Wurde war ein Jahr: denn Z. 10 f. werden die im J. 55

gewahlten denen, die zur Zeit der Aufslellung der Inschrift Hieroi waren, entge-

gengesetzt, Z. 12 werden s-rtixciTctaTcidsvTss, Nachfolger, erwahnt, nachZ. 1181T.

sollen die Demiurgen des 6.Monats am zwolften Tage vor der Wahl der Hieroi

die Wahl der Zehnmanner einleiten und nach Z. 128 diese Zehner nicht

mal in demselben Jahre gewahlt werden. Ueberhaupt wurde , wenn die Sorge

derselben sich iiber eine Reihe von Jahren erstreckt hatte, ein Zusalz, wie

jedem Jahre, so oft die Mysterienfeier wiederkekrt, sicher nicht fehlen.

Wenn einmal, Z. 75, xar sviclvtqv beigefugt ist, so soil das nur hervorheb

dass die dort genannten Musiker jedes Jahr von den neuen Hieroi neu ge-

wahlt werden mussen. Sobald die Hieroi durch das Los bestiinmt waren,

wurden sie durch den Schreiber der Synedroi unter feierlichen Gebrauchen

vf>reidifft* Z. 1 ff. Nach dem Inhalt des Eides haben sie daruber zu wachen,

dass die My wiirdig und ganz den Ordnungen gemass begangen

werde. Sie vereidigen den Priester, die Hierae, d. i. die heiligen Frauen (Z. 5 ff.),

und den Frauenaufseher, 7waaeovofxos (Z. 26 f.), sie haben die heiligen Schrif-

ten und Gerathschaften in Gewahrsam und Aufsicht (Z.llff.), sie sorgen fur

die Opferthiere, indem sie die Lieferung an die Mindestfordernden verdingen

oder, wenn diese nicht Wort halten oder ungenugende Thiere liefern

ben selbst herbeischaffen (Z. 66 ff.) , ebenso verdingen sie die Lieferung des

Holzes fur die Bader (Z. Ill), sie bestimmen die Grenzen des Asyls fur

fluchtige Sclaven (Z. 82), sie grenzen den Raurn fur die Zelte der Festtheil-

nehmer ab nnd treffen die Bestimmungen iiber die Beschaffenheit dieser Zelte
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(Z. 34), sie stecken einen Platz fur den Marktverkehr ab (Z. 101), sie sorgen

fur Aufstellung zweier Opferstocke (Z. 92) und die Ansammlung von Weih-

geschenken (Z. 90 f.), sie haben die Schliissel zu den Opferstocken (Z. 94 17),

sie wahlen geschickte Flotenblaser und Zitherspieler aus (Z. 75), sie setzen

die Kleidung und den Schmuck fest, welche die Einzelnen bei dem Feste zu

tragen und nicht zu tragen haben (Z. 14 f. 25), so weit nicht in der Fest-

verordnung selbst schon Bestimmungen dariiber getroffen sind, sie veranstalten

das Festmahl (Z. 97 fF.). Ferner haben sie iiber alle Vergehen und Uebertre-

tungen, die bei dem Feste oder bei den mit demselben in Verbindung stehen-

den Verrichtungen vorkommen, Recht zu sprechen (Z. 44. 52. 64. 78. 81.

104. 108. 113). Sie erkennen dabei Geldbussen und korperliche Slrafen, und

die zwanzig Stabtrager, die aus ihnen gewahlt sind, vollziehen die lelzteren

(Z. 40. 43. 167). Von dem, was sie gethan und erkannt, sollen sie schrift-

liche Anzeige in das Prytaneion machen und die irgendwie von ihnen Bestraf-

ten auch im Heiligthum aufzeichnen (Z. 114f.). Aber sie thun dies alles

unter der Leitung der Zehnmanner, denen sie, wie ich friiher zeigte, theils

als Rath theils als ausfiihrende Gehiilfen zur Seite stehen und deren Anord-

nungen sie sich zu fugen haben (Z. 32. 146. 169).

Neben den Hieroi wurden, wie schon erwahnt worden ist, auch legal,

heilige Frauen, durch das Los bestimmt (Z. 10. 119), und zwar sowol ver-

heirathete, yvvaTxes, als Madchen, Ttaides oder TtagSevot (Z. 19. 29. 32.

98). In den beiden letzteren Stellen heisst es legal xal rfagSevoi, so dass

hier legal in engerem Sinne nur die verheiratketen sind. Sie leisten denselben

Eid , wie die Hieroi (Z. 8) , nur dass die verheiratheten auch ihre eheliche

Treue beschworen miissen (Z. 8), aber sie werden nicht von dem Schreiber

der Synedroi , sondern von dem Priester und den Hieroi vereidet (Z. 7 f.).

Die, welche den Eid nicht leisten will, wird um 1000 Drachmen gebiisst und

kann weder Hiera sein noch an den Mysterien theilnehmen (Z. 9). Sie stehen

dann unter der Aufsicht und Leitung eines zu diesem Zweck gewahlten yv-

vaixovc/jios, Frauenaufsehers , der von den Hieroi vereidet wird (Z. 26 fF.)

und besonders die Kleidung der Hierae zu beaufsichtigen (Z. 25 f. 27) und ihre

Ordnung in dem Festzuge durch das Los zu bestimmen hat (Z. 32). Auch
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an dem Festmahl nehmen sie Theil (Z. 98). Hieroi und Hierae tragen Kopf-

binden von weissem Wollenzeug (Z. 13).

Ausserdem kommen als Beamte, welche besonders fur die Feier gevviihlt

vverden, ferner noch < Tthre, die Fiinfmanner, vor (Z. 45 ft".). Sie haben

alle Gelder, die von den an der Feier theilnehmenden irgendwie zu ent-

richten sind, einzunehmen und zu erheben, die wahrend der Feier und fur die

Feier nothigen Ausgaben zu bestreiten , dann dem Ralh und Volk Rechenschaft

abzulegen und den Kassenuberschuss an den Schatzmeister (japlas) der Stadt

iiberantworten. Hire Aufgabe war beschwerlich nnd - '"©

wenn ihnen irgend eine Veruntreuung nachgewiesen wurde, mussten sie das

Doppelte des Betrags und ausserdem 1000 Drachmen Busse zahlen. Daber

durfen nur solche gewahlt werden, die mindestens auf ein Talent < ingeschiitzt

sind (Z. 46). Die Wahl erfolgt durch das Volk auf einen Vorschlag der ge-

sammten Beamten, und der Rath ist angewiesen bei den Namen derErwahlten

die Schatzung derselben beizuschreiben und ebenso die Scbatzung derer, welche

die Vorschlage gemacht haben, doch wol urn auf sie zuruckzugreifen
,
wenn

einer der Funfmanner nicht selbst Genuge zu leisten angehalten werden konntc.

Auf ein sehr grosses Mass von Treu und Glauben in Geldsachen lasst diese

ausserordentliche Vorsicht nicht schliessen. Dass der ]\1iinzschauer ,
dgyvgo-

axQTfos, der Stadt ihnen angewiesen ist an die Hand zu gehn (Z. 48), sahn

wir schon.

Der dywoSiris und iego&vrns, die nur bei Gelegenheit der Stelle er-

wahnt werden, die ihnen in dem feierlichen Zuge zukommt (Z.29), sind

wol standige Beamte der Stadt, die kraft dieser ihrer Steliung bei dem Feste

in Thatigkeit sind , der eine um mit demselben verbundene Wettspiele zu leiten,

der andere theils im Namen des Staates als eines Ganzen zu opfern theils die

dem Staate als dem Ganzen zukommende Oberaufsicht uber die bei den of

fentlichen F

in

vorkommenden Opfer auszuuben. Ein dyuroBiriis kommt

ahnhcher Weise zu Messene vor C. I. 1297 und zu Sparta C. I. 1345.

Auch Athen findet sich ein solcher C. L 225. 226 ,
eine dyavodea

n*»a&w*lw ebendaselbst bei Rangabe antiqu. hell. 812 Z. 9. Vgl. Lucian.

Nigrin. 14. Aber jene Inschriften 225 und 226 gehoren in das J. 271 v.

Chr. und nicht alter ist die dritte. Fruher werden dywoSirai zu Athen in
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officieller Sprache, als Beamte, nicht genannt, sondern der attische Ausdruck

dafiir in der Zeit der Bltithe ist dSXoSsTai (Herm. Staatsalt. §. 150,

Fiir diese officielle Sprache gilt also die Bemerkung der Atticisten, wie Moeris

d9ko9iTis 'Arrixoi, dyavodsrys "KXX^es. Dagegen beweisen die Ak-

tenstiicke bei Demosthenes 18 §.84. 116. 118 nichts, sondern das Vorkom-

men der dvoovoSsrai ist nur ein weiterer Grund gegen ihre Aechtheit. Eben-

sowenig beweist der tropische Ausdruck des Aeschines 3 §.180 fur die offi-

cielle Sprache. — Ueber die Stellung des lego$vTys geniigt es auf Hermann

gottesd. Alt. §. 11, 10. W. Vischers epigr. und archaol. Beitrage aus Griech.

p. 18 f. und Schomann gr. Alt. 2 p. 369 ff. zu verweisen. Ihre Anfiihrungen

beweisen , dass gerade in Messenien diese Wiirde in mehreren Stadten vorkam.

Standige Staatsbeamte muss man sich auch denken, wenn Z. 117 o xdgv£

xat avkvTcis xat \xdvns xat dgxtrixrav besonders angewiesen werden den

Hieroi wahrend der Mysterienfeier Htilfe zu leisten. So kommen in einer

Inschrift von Sparta unter den von Staatswegen Gespeisten Z. 12 ff. nach

einander vorAif/*oxpaT*p xdgv£, RvxgdTi\s fjtdvrts, KaWtxgaTys avXn\

NtxavSgticts xiSagtards, Aapoxgar r\s dg%trixruv ,
auch sammtli<

beamte: K. Keil, Zwei griech. Inschr. aus Sparta und Gytheion S. 2. 19.

Andere Beispiele eines Staatsbaumeisters hat Vischer a. a. 0. S. 17 gesammelt.

In unserer Inschrift wird er noch einmal Z. 92 als Beirath der Hieroi erwahnt

Dagegen nur fur die Feier bestimmt sind die Flcitenblaser und Zither-

er, die nach Z. 76 von den Hieroi jahrlich bezeichnet werden sollen

und nach Z. 100 an dem Festmahl theilnehmen. Ferner gehoren hierher die,

welche die Lieferung der Opferthiere (z - 71) und des Holzes fiir die Bader

(Z. ltO) iibernehmen, und die Biirgen, welche die ersteren stellen (Z. 71.

h Staats

spie

74). Weiter werden die fiakctveTs erwahnt (Z. 109 ff.), d. h. Leute, welche

die Besorgung von Badern fiir die an dem Feste Theilnehmenden iibernehmen.

Fur 2 Chalkoi (<L i etwa 3 Pfennige) sind sie verpflicbtet den Badende

g«nug wohldurchwarmtes Wasser und Feuer fiir das Salbzimmer zu liefern,

wozu sie das Holz aber selbst geliefert bekomraen. Alles iibrige zum Baden

und Salben Nothige mussten die Badenden nach griechischer Sitte selbst mit-

bringen (Becker Cbarikl. 3 S. 71). Die Worte kx r£v legur Z. 109 darf

man nicht etwa so verstehn, als batten diese Bademeister zu den Hieroi ge-

»!v



DIE MYSTERIEMNSCHRIFT AUS ANDANIA. *57

hort; da selbst Sklaven unter ihnen seiu konnen (Z. 112), sie aber jedenfalls

liberal] eine wenig geachtete Klasse von Menschen waren, so isl ax tuvo o

ieouv vielmehr als Neutrura zu fassen und so zu erklaren, dass wir uns in

dem heiligen Raume solche Badehauser denken, in denen die hier erwahnten

Bademeister nur die Besorgung ubernahmen. Dass die Baderaume nicht von

den Bademeistern auf ihre Kosten hergestellt wurden , zeigt schon der geringe

>

Preis. Aehnlich sind die Inschriflen fapoaict und I'Sia an Wasserbecken in

Vasengemalden: C. I. 8465. 8466. - Es kommen zn alien Andern noch

Diener hinzu (virvigeauti) , die bei der Feier den liieroi zur Hand sein sollen

und dann mit zu dera Festmahl gezogen werden (Z. 100); endlich die, welche

auch noch ausser dem Kreise der Hieroi von den Zehnmannern nnd Mnasi-

stratos aufgefordert werden sollen (Z. 155).

Aber die Menge der bei der Feier Thntigen ist selbst so noch nicht erschopft.

Die bisher Aufgezabllen sind weltliche Beamte, enlweder shmdige des Staates

die irgendwie bei der Feier in Wirksamkeit sind, oder solche, die fur die Be-

sorgung der Feier eigens gevvahit werden, und wir rechneten alle zu ihnen,

die wenn auch in der untergeordnetsten Stellung irgend einen Dienst dabei zu

versehen hatten. Aber zu einer zweiten Classe von Betheiligten leiten uns

die gewissermassen in der Milte zwischen beiden stehenden Hieroi und Hiera

uber, zu dm Priestern. Um jedoch von diesen sprechen zu konnen, mussen

wir erst die Gotter betrachten, denen die Feier gait.

Als solche erkennen wir in der Inschrift folgende. Z. 33 findet sich die

Anordnung , dass in dem grossen Festzuge auch die Opferlhiere gefuhrt wer-

den sollen , und zwar fur Demeter eine traehtige Sau ,
fur Hermes ein Widder,

fur die grossen Gotter ein junges weibliches Schwein, fur Apollo Karneios

nliches Schwein, fur Hagna ein Schaf. In Uebereinstimmung damit

werden Z. 70 die Opferlhiere aufgezahlt, deren Lieferung fiir den Festzug an

verdune-en werden soil, nur dass diesmal die grossen

em

Mindestfordernden

Goiter zweiter, Hermes an dritter Stelle genannt und bei dem Opfer fur

die grossen Gotter die Bestimmung hinzugefugt wird, dass das Schwein ein

tweijokriges sein solle. Ferner, werden Z. 28 die Priester aufgefuhrt, welche

in dem Festzuge erscheinen sollen , und als solche der Priester der Gotthei-

ten, denen die Mysterien gefeiert werden, dann die Priesterin, ohne Zusatz.

Hi&t.-Philol. Classe. Ylll.
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also doch wohl derselben Gottheiten, ausserdem noch die Priesterin der Deme-

ter £<p* litito^ofjtu und die der Demeter in Aegila genannt. Offenbar gehoren

die beiden letzteren zu verwandten Kulten anderer Orte und sind als Gaste zu

der Feier in Andania geladen. Deshalb sind sie auch Z. 97 ff. nicht mit

unter denen, welcbe an dem heiligen Mahle theilnehmen: das sollen ausser

den Hieroi und Hiera der Priester und die Priesterin, diese bier mit dem Zu-

satz tov Kctgve'tov, Mnasistratos und seine Familie, die Musiker, welche bei

den Reihentanzen thatig gewesen sind, und die Diener der Hieroi, also nur

solche, die bei dem Festdienst selbst in Wirksamkeit gewesen sind. Wenn

also von der einen Seite Gottern, denen bei dem Feste nicht geopfert wird,

das Fest auch nicht gelten kann, von der andern Seite die Priester der Gotter,

denen Opfer durch den Zug gebracht werden, bei dem Zuge nicht fehlen

konnen,. so folgt daraus, dass unter den Gottern, ois rd fjtvjjTfjgtct ytyverat

(Z. 29), deren Priester und Priesterin im Zuge sind, alle die verstanden werden

mUssen, und nur die verstanden werden konnen, deren Opferthiere sich im Zuge

befinden, also Demeter, Hermes, die grossen Goiter, Apollon Karneios, und

Hagna. Dieselben sind also die Z. 2 erwahnten Seoi ols rd fxvarygia irtt-

reKeirai. Vergleichen wir damit die Nachrichten bei Pausanias. Nach 4.

3, 10 (vergl. 4. 1,9) war die Weihe der grossen Gottinnen friiher in An-

dania gewesen (jtgo rijs teXstHs t<jqv fxeydX^v Sew, ayo/Jtsvys srt sv

*Av&avi<£). Zu seiner Zeit aber (4. 33, 5) war die Feier in dem Karneasion

d. i. dem heiligen Haine des Apollon Karneios auf der Stelle des alten Oichalia

(Sgajai yd§ xcti tclvtclis iv Kagvaaia) ttjv TeXeT>jV), und in diesem Haine

waren Slatuen des Apollon Karneios, der Hagna, und des Hermes, der einen

Widder tragt. Neben der Statue der Hagna aber war eine Quelle. Dazu

kommen noch die Verse des Methapos (4. 1,8), der zu Andania die

heiligen Baume des Hermes und der Demeter und der Kore geweiht hatte.

Wir haben also denselben Verein von Gottern: Demeter, Kore, Hermes und

Apollon Karneios, wir haben die Quelle, die nach Z. 86 in den alten Schrif-

ten, ohne Zweifel jener heiligen Urkunde, die Aristomenes einst vergraben

und der Feldherr der Argeier am Ithome wiedergefunden haben sollte, die

Quelle der Hagna genannt war, wir haben das Bild der Hagna, das sich

nach Z. 87 bei der Quelle befand. Nur die Meyd\oi Seot der Inschrift
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machen Schwierigkeit. Pausanias spricht liberal! nur von Weihen der

grossen Gottinnen zu Andania. 4. 14, 1: Seats rats /xeydkats rekovvrts

rd ogyia. 27, 6 : Svovai rats /xeydkais Beats xa) Kavxuvt. 1,8: Set-

vai peydkatat Seatoiv dywva. 33, 5: rd &e is rds Seas rds peydkas

(Sgaict yd§ xai ravrats iv Kagmciu rr,v rekerv.v) diroggvira saru pot.

Ebenso sind naliirlich auch die Geniliven zu verstehen ruv peydkuv Sewv

1, 5. 6. 2, 6. 3, 10. 15, 7. 16, 2. 26, 8. Es sind diese grossen Gottinnen

Demeter und Kore, wie Pausanias selbst 8. 31, 1 bei Gelegenheit eines ihnen

in Megalopolis geweihten Bezirkes ausdrucklich sagt: rce§i&okov Seuv legw

ydkwv. ai oS ehiv al fxeydkai. Sea} Av^rrg xai Kopjj, xaS

iftXaaa ih xai h if Meaavvla avyygatpji. Auch die Gottinnen zu Eleu

sis heissen bei Sophokles so, OEC. 683: vdgxtoaos, peydkaiv Seaiv a§-

%atov ffTeQdvoofjta. In der Inschrift dagegen kommen at fxeydkat Sea* gar

nicht vor, wohl aber werden neben Demeter und Kore oder Hagna Z. 34 u.

70 jxeydkoi Seal genannt und danach kann man auch Z. 93 toV vaov ruv

delt

habe

peydXuv SeZv nur von diesen verstehen. Jeder Gedanke an einen Irr

thum bei der Eingrabung oder bei der Lesung der Inschrift (wie ihn Gerhard

aussert, archaol.Zeitung, Anzeiger 120 p. 251*), 1st ausgeschlossen, da diese

grossen Gotter deutlich von Demeter und Hagna geschieden werden.

Wer sind also diese Meydkm Seoll Ich denke, es kann kein Zweifel

sein, dass wir hier, wo es sicb um eine Mysterienfeier spaterer Zeiten ban-

'

an die Gotter der samothrakischen Weihe, an die Kabiren, zu denken

,. Sie heissen nicht selten ol peydkoi Seoi So in Inschriften von

Imbros in d. Monatsber. d. Berl. Ak. 1855 p. 629 Z.7: rots Seots rots ptydkois

und p. 632 Nr.26: 'A%a<oV 'A^ou IKIAHS (vielleicht ix A^s) Sects

neydXo* evxHv &rf h&» A-Up*. Ferner bei Conze, Reise auf d. Inseln

des thrak. Meeres S.91: Seal peydkoi, See} karo/, hXv§^ D">nysius

archaeol. rom. 1, 68: rd Mhr olv sis 'Iraklav U Aipeiov xo^aSivra h§a

yodQu ruv re fxeydkwp dew elxovas &m , ovs ^a^oSgaxes 'EXUvm-

pdkicra faidiovn. Diodor. 4, 49: rovs * *A§yovavras <fa.lv kx t»s

T§udhs dvaxShras els 2a/uo$**W ***&** ml rots peyakus S—
Sovras tfdkiv dvaSetvat rds tytakas Varro

de 1. lat. 5 $. 58: Terra enim et Caelum, nt Samothracum initio docent, sunt

LI 2
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D magni

aus dem logistori

et hi, quos Augun

quod Samothraces &
cus Curio bei Probu<

£0/

libri scriptos habent sic D
3* par ou Vgl. 7

Vi Eel. 6

i qui
J

d was

p. 21 K. mitge

theilt

p. 283

ist. Mehr Zeugnisse finden sich noch b Hemsterh. zu Lucian. 1

Lobeck Agl. p 243

Griech. Alt. 2 p. 360 Da d

Preller Rom. Mythol. p. 548 f. Schom

Dioskuren spater haufig mit den Kabiren zu-

geworfen wurden, so fiihrten auch sie

wie Kepbal Attika (P 31,0

den Namen der fxeydkoi

Also den allpelasgischen W
aeoi 9

gottern von And waren die samothrakischen beigesellt word N

erinnern wir uns der oben hervorgehobenen Nachrieht bei Pausanias (4. 1
; 7),

dass Methapus die Kabirenweihe zu Theben eingerichtet habe. Auch hier

kniipfte sie nach Paus. 9. 25, 6 an eine uralte Demeterweihe an. Der Ge-

danke liegt also sehr nahe, dass sich die Thatigkeit des Methapus bei der

Umgestaltung der Weihen zu Andania (Taus. 4. 1, 7) gerade auf die Ein-

fugung der samothrakischen grossen Gotter bezogen habe. Sicher haben sich

diese Meyei\oi 5eoi nicht spater zu Andania in MsydKcu Seat verwandelt;

elmeh als Versehen des Pausanias erk wenn er

von den Meydkai Secti seiner Zeit zu Andania spricht, ein Versehen, wel

ches allerdings leicht zu erklaren ist.

Hochst wichtig ist die etwas nahere Kund d wir durch unsere

Inschrift iiber die Verbindun
rs

d Apollon K mit d Demeterw

erhalten. Wenn Pausan. 4. 2, 2 erzahlt, dass der Konig Perieres die Slatte

von Oechalia dem Sohne des Apollon, Melaneus, geschenkt habe, so erkennen

die sagenhafte Erinnerung, dass der Kult des Apollon durch die

>rer, die sich zu den urspriinglichen Bewohnern Messeniens,

wir d

Zuwand

den pelasgischen Lelegern, gesellten, nach Oechalia gebracht wurde. Pau

giebt ferner 4. 3, 10 die Sage, dass der Aepytide Sybotas dem Euryt

Sohne des Melaneus,

damals noch in Andani

d

vor d
, Todtenopfer in Oechalia einsetzte, die ihm

inia gefeierten Weibe der Gottinnen dargebracht werden

sollten, und nach 4. 27, 6 gehorte Eurytos zu den Landesheroen, nach 4. 33, 5

wurden die Gebeine des Eurytos noch zu Pausanias Zeit im Haine Karneasion

aufbewahrt, und dass sie mit der Weihe in irgend einem Zusammenhang standen,

darf man wohl d schliessen. dass Pausanias nicht ohne Bedenl war
?
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ob er diesen Umstand als zu der Weihe gehdrig besprechen diirfe. Diese

Angaben begriinden die Vermuthung, dass durch die Aepytiden, welche Kult

und Sitte der Urein iiberall friedlich zu verschmelzen be

miiht waren, ein alter Apollodienst als dorischer anerkannt und geslaltet wor-

den sei. Der Name der Feststatte, Kagvedaiov akaos, die Erwahmmg des

Apollon Karneios in der Inschrift und bei Pausanias zeigen, dass dies Fest

das ursprunglich nicht dorische, aber spater alien Doriern gemeinsame der

Karneen war. Aber bei den Doriern gewann dies Fest 1m Laufe der

Zeit einen durchaus neuen Sinn, es wurde ein Fest kriegerischer und

musischer Wettkampfe (Hermann, gottesd. Alt. §. 53 , 29 ff.> Die richlige

Erklarung des dunklen Namens Kagvslos hat ohne Zweifel Lobeck gege-

ben, wenn er Paralip. gr. gr. p. 74. 323 und Patholog. serai, gr. 1 p. 108 an

die Glossen des Hesychios: xag' irgo&arov. xd§a' — 'Wm rd Ttgcfcctra.

xdgvos' — ftgoQctrov. erinnert und also Kagvslos fur synonym mil *Agvs7os

halt. Hermann sowol gottesd. Alt. 53, 33 als jetzt auch Welcker griech.

Gotterl. 1 p. 471 bill
e>

Nun erzahlt aber Konon Siniyvja, 19,

dass zu Argos ein Fest
9

A?ris gefeiert worden sei, an welchem man, urn

den Apollon zu versohnen, den Tod des Linos beklagt und alle Hunde, die

in den Weg kamen, todtgeschlagen habe: dasselbe Fest also, welches Athe-

naus 3 p. 99. F unter dem Namen KwoJoVris erwahnt. Vgl. auch Paus.

1 43 7. 2. 19, 8. Den Monat des Festes, 'AgveTos, wie ihn Konon nennt,

kenne'n auch Eustathius p. 1676, 22: ovroi & *"* 5n *pmk tfr Sfrrbte

&>,, dpvsros to /i«v we***?**"*"*' und Cyri,lus bei Is ' Voss zu Hesy
t

fofycu 'Apiihs auch Aelian. Hist, animal. 12, 34. Es reiht

sich'also dies Fest unter die uralten Sommerfeste ein, an denen m

Hinwelken alles Lebens im gluhenden Sonnenbrand betrauerte, theils die fur

Menschen und Heerden Seuche und Tod sendenden Miichte zu si
"

A Scholl Jen. Lit. Z. 1845, 74 p. 295 f. bemerkt hat, und Th. Bergk

Beitr z griech. Monatskunde p. 10 war also vollkommen berechtigt den

•We* w Argos mit dem Monat K*g**7u zu verbinden. Wir diirfen daher

auch for das Sommerfest der Karneen als ursprunglichen Sinn einen dem Feste

zu Argos entsprechenden annehmen. Wenn aber der Hundetodtschlag erne

symbolische Beziehung zu dem Gestirn der heissen Zeit, dem Hundsstern, hat,

CtgPSlOS
das

hnen streb

ten,
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so d iirfen wir auch d Fest d Schafe Argos und in dem Apollon

Feier nicht verkenn durch welche HirSchafgott die Hinweisung auf

ten das Hinsterben der Natur betrauerten und Schutz fur ihre gefahrdeten

Heerden erilehten. So erhalten die Karneen eine gewisse Aehnlichkeit

den im Monat Yorher, im Juli
,
gefeierten Hyakinthien und

spatere kriegerische ui

siebt die

d musikalische Eigenlhiimlichkeit derselben sich aus der

Abwehr der Hunde und aus der Linosklage entwickeln konnte. Da nun aber

Eur\ d den Apollo todtet, ein Symbol d Sommer

wie Curtius Pelop. 2 p. 134 treffend bemerkt, soschwindenden Gewasser ist,

stellt er sich in seiner Beziehung zu dem Apollon Karneios in Oechalia als

, nur einem andern Kreise der Naturanschauung entnommeneentsprechende

,

Gestalt neben den Linos des Festes

terfeste waren ursprunglich

A D

Ausdruck

Auch die pelasgischen Deme

Mitgefuhls, welches die Men

rait dem Schmerze ihrer Ernahrerin, der Mutter Erde, iiber das Hin

sinken ihrer geliebten bliihenden Kind

die eben versuchte Erorterung fiihren

npfam

erken

sche

So dah sollte

wie die auf benach

od kaukobarter Statte gefeierten Feste, die leleg

Gottinnen zu Andania und die aolisch-dorische Apollonfeier im Karne

Weih der

grossen Feste der gemischten Bevolkerung verschmelzen konn-

ten. Zu passender Vergleichung bietet sich das Junifest der atlischen Skiro-

phorien, bei denen sich zu der Athene Skiras sowol Demeter und Persephone

(Preller Dem. u. Pers. p. 124. Hermanns gottesd. Alt. §.61, 14} als Apollon

gesellt haben, denn es ist kein Zweifel, dass bei Harpokration p. 168, 10 zu

lesen ist: i£ axgo-rtoXeoiS

re 'ASypcis ligeict xat o

nicht xcti o tov 'HX/ou.

roitov xaXovfJispov 2x rtog
tt

V

Yloaei& gevs xcti o rov
'

'AifoWwvos.

Ein Kultus des Helios Ath ist cht bekannt

und die Verwechselung von %\ios und 'AnoWuv ist sehr gewohnlich fvgl.

Schomann. opusc. 1 p. 3 19). Ebenso waren am Grabe des Hyakinthos in Amyklii

auch Demeter und Kore und Pluton dargestellt (Tausan. 3. 19, 4), was schon

Muller Dor. 1 p. 354 mit dem Gotterverein im Karneasion verglichen hat.

Also Demeter und Hagna, Hermes, Apollon Karneios und die grossen

Gotter von Samothrake waren es, denen die Feier von Andania gait. Wir

wenden uns nun zu den Priestern derselben , die in der Inschrift erwahnt wer-

<**
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den. Es sind folgende. c legevs tup Seup ols to. fxvarv\gia ylyverat Z. 28,

also gemeinschaftlich fur alle bei der Feier betheiligten Goiter. Ebendeshalb

ist es offenbar derselbe, der Z. 5. 7. 84. 90. 98 einfach 6 legevs genannt ist-

Die Hieroi vereiden inn und er dann mit ibnen die Hiera, er erkennt in An-

gelegenheiten der in das Asyl gefliichteten Sklaven, sorgt mit den Hieroi fur

Anschaffung von Weihgeschenken und niramt an dem Opfermahle Theil. Ira

Festzug geht nur Mnasislratos vor ihm. Niichst ihm wird Z. 29 und 98 d

Isgsct erwahnt. Da keine nahere Bestimmung dabei steht, so kann nur ge-

meint sein, wie ich schon oben gesagt habe, dass auch sie Priesterin der

gesamraten Gottheiten des Festes sei. Wenn aber Z. 98 auf dem Steine steht

tfagakctfioPTco top re legii xai tup Ugeav xai tup Uqeup rov Kctgvetov,

so muss die Wiederholung der WW. tup Isgeav ein Fehler sein. Denn die

Priesterin des Apollon konnte, wenn sie von der Priesterin der gesammlen

Festgottheiten verschieden ware, im Festzug nicht fehlen. Da nun dort

d ispect sehlechtweg erwahnt ist, so kann auch bier bei dem Festmahl nur

Priesterin die Rede sein. Da sie aber hier ispea rov Kuqpeiqv

heisst , so miissen wir annehmen , dass dieselbe Priesterin eigentlich und ge-

wohnlich dem besonderen Dienste des Apollon angehorte, wahrend der My-

sterienfeier aber in den der vereinigten Festgottheiten iiberging. Ferner kom-

Festzuge Z. 30 f. vor d doipupf*o<7T§ia d E'S AdpuTg XUi Ut

t

doipaerfvTgiUi al ip&e&axvT**. Aus Inschriften von Sparta (Boeckh

z. Corp. Inscr. 1435)

nen. Obgleich sie dort eine, wie es

Wiirde als eine sehr angesehene ken

fur den ganzen Staat

war so haben wir doch auch in Andania ohne Zweifel eine Biirgerin von
<^H-^K —

_

m ! t «

Demet
Familie zu denken , die in den Tempel (els')

urn das heilige Mahl zu bereiten und zu ordnen ,
welches dann Z. 98 to legov

fcfavov genannt wird. Gehulfinnen standen ihr zur Seite (v*o9otvagpocrTeuu),

von denen, wenn ich den Zusatz al ipfaQaxviai richtig verstehe, eine

grossere Zahl gewahlt als dann wirklich in den Dienst eintrat. Dass

die ausserdem Z.31 erwahnten Priesterinnen der Demeter am Hippodrom und

der Demeter in Aegila aus der Feme geladene Gaste gewesen seien, hab' ich

schon friiher vermuthet. Obgleich die Lage der von Paus. 4. 17, i erwahn-

ten lakonischen Stadt Aegila sich nicht naher beslimmen lasst, so genugt doch
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das, was Pausanias iiber einen Tempel der Demeter und ein Frauenfest daselbst

beri'chtet, um zu erkennen , dass zwischen den Diensten von Andania und

Aegila Verwandtschaft bestand, dass also das Aegila in der Jnscbrift auch das des

Pausanias sei. Welcher Hippodrom zu verstehen sei, ist nicht angegeben.

Man kontite deshalb meinen, dass ein nicht weit entfernter, vielleicht zu An-

verstanden werde, docb fiihrt die Zusammenstellung mit Aegila

eher darauf eine grossere Entfernung anzunehmen. Vielleicht ist also der

altberuhmte Hippodrom auf dem Lykaon gemeint, der nicht zu weit von der

messenischen Grenze enlfernt ist (Curtius Pelop. 1 p. 30 1>

Endlich ist noch eine priesterliche Person zu besprechen , der schon meh-

reremal erwahnte Mnasistratos. Er hat das Kastchen mil den Schriften uber-

geben (Z. 12), er hat den ersten Platz im heiligen Zuge (Z. 28), er hat so

lange er lebt die Fiirsorge fur die Quelle der Hagna und die an derselben

befindliche Bildsaule (Z. 86), hat den einen Schliissel zu dem Opferstock, der

der Quelle aufgestellt werden soil Cz - 94)> ernSlt von allem
>
was ,)ei

der Quelle an Geld dargebracht wird, den dritten Theil und ausserdem die

Felle der Opferthiere (Z. 88 f. 96), hat mit den Hieroi Theil an den Opfern

und Mysterien (Z. 87) und wird mit Frau und Kiudern zu dem heiligen Mahle

an

(Z. 99). Fur einen Kranz ist ihm eine besondere Summe bew 6

worden (Z. 52) und die Zehn ernennen im Verein mit ihm eine Anzahl von

Gehulfen fur die Festfeier ausser dem Kreise der Hieroi (Z. 154). Daraus erhellt,

dass Mnasistratos zu dem alten Geschlechte der Weihepriester gehorte, dessen

Abkommlinge nach Pausan. 4. 27, 5 bei der Wiederherstellung Messeniens eben-

falls zuriickgekehrt waren und damals den Wortlaut der alten Zinnplatten in

Bucher ubertragen batten {U &l&\ovs). Das sind die &i$\'ta in Z. 12 und die

ctQXcu* gyyspa^ct Z. 86. Bei irgend einer Gelegenheit nun, wahrscheinlich

einer Neugestaltung der Weihe, trat Mnasistratos das Priesterthum an den

Staat ab und iibergab deshalb die heilige Urkunde, die sein Geschlecht bisher

verwahrt hatte, behielt sich aber fur seine Lebenszeit noch bestimmte Vor-

rechle und Vortheile von der Weihe vor.

Daher kommt es denn, dass nach der Anordnung des ganzen Festes, auf

welche sich die Inschrift bezieht, der Stadt die oberste Aufsicht und Leitung

desselben zusteht; sie ernennt die Hieroi, die Zehnmanner und die Funfmlinner,
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an ihren Schatzmeister legen die Fiinfmanner Rechenschaft ab, ihrer Kasse fa lit,

wenn die nothigen Bauten im Karneasion vollendet sind, der Ueberschuss der

Einnahme zu, in ihr Prytaneion muss Anzeige von allem gemacht werden,

was bei der Feier vorgeht (Z. 114), sie hat die Ordnung aufgestellt, welehe

die Inschrift enthalt, sie die Manner ernannt, welche die Aufzeichnung der-

seiben besorgen sollen (Z. 115).

Obgleich die Inschrift iiber den eigenllichen Inhalt der Weihe selbst

ihrer Bestimmung nach nichts enthalt, so vermogen wir doch die verschie-

denen Theile der ganzen Feier und ihren glanzenden Gang mil einiger Sieher-

heit zu bestimmen. OITenbar haben wir almlich wie zu Eleusis die heiligen

Handlungen von dem weltlichen Volksfeste zu scheiden. Demi es sind nicht

allein Geweihte bei der Feier, sondern audi Ungeweihte (Z. 36), die nur

nicht in die von den Hieroi abgesteckten Raume kommen sollen. Der ge-

wohnliche Ausdruck fur das ganze Fest ist at Svotat xat rd pvorygta

Z. 39. 76. 77. 87. rd fxvtXTYipui xctl at Swlcn 185. Aber auch to. pvaTtigia

allein steht dafur Z. 2. 142. 180. 190, ebenso d raXerd Z. 3. Und wenn

Z. 105. 114 das Wort d rtctvdyvgis gebraucht ist, so konnte man zvvar

meinen, dass damit das Volksfest im Gegensatz zu den im engeren Sinne so

zu nennenden relig bezeichnet werden solle, aber der Zu

sammenhang zeigt, dass mil demselben die ganze Feier umfasst wird, nur

dass die friiher erwahnten Ausdrucke den ursprunglichen und wesentlichen

Theil, die Weihe und die mil ihr zusammenhangenden Opfer, hervorheben

und durch ihn das Ganze bezeichnen, der letzte den Begriff der festlichen

Versammlung belont und in der Bezeichnung desselben den religiosen Theil

mit umfasst. Nach Pausanias (4. 33, 5) wurde das ganze Fest im heiligen

Kypressenhain des Apollon, dem Kagpedeiov, gefeiert. Damit stiramt die

Inschrift: nach Z. 54—65 sollen viele Erneuerungen in dem Karneasion vor-

genommen werden. Und es miissen viele Heiligthumer dort gevvesen sein:

denn in der Inschrift werden erwahnt die heilige Quelle der Hagna mit dem
V

Bilde derselben (Z, 86), ein Tempel der Demeter Z. 30, ein Heiliglhum

Gegov') «^s Apollon Karneios Z. 7 , ein Tempel der grossen Gotter Z. 93,

ein Theater (Z. 70). Dagegen kann der Ausdruck to legw Z. 82 und h tw

2 Z. 115 nur den ganzen heiligen Raum bezeichnen, in welchem die
%

s9

HisL-Philol Classe. VIII.
Mm
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Hieroi die geheiligte Stelle des Asyls bestimmen sollen. Das Haus, was an

der zweiten Stelle erwahnt ist, war wahrscheinlich fiir die Hieroi bestimmt,

die ja wahrend der Feier vieles zu berathen und zu richten hatten. Eroffnet

wurde die Feier ohne Zweifel durch das Opfer der zwei weissen Schafe,

die nacb Z. 69 vor den xWysterien geopfert werden sollen. Dann folgte wohl

nach Analogie anderer Feste der heilige Zug. Ihn fiihrt Mnasistratos
,

dann

kommen Priester und Priesterin der Weihegotter, dann die Verlreter des

Staates, der Agonothet und Opferer, dann die Flotenblaser. Hierauf ziehen

die heiligen Jungfraun die Wagen, auf denen in Kisten mystische Heiligthumer

ruhen. Dann folgt die Festmahlordnerin des Demetertempels mit ihren Ge-

hiilfmnen, nach ihr die beiden fremden Priesterinnen , die als Gaste theilneh-

men, der Deraeter am Hippodrom und in Aegila. Ihnen schliessen sich die

heiligen Frauen und diesen die heiligen Manner an, einzeln, wie das Los ihre

Ordming festgestellt hat. Auch die Opferthiere, welche fur die Weihegotter

bestimmt sind, werden Sau fur Demeter, ein Widd

hes Sch
fur Hermes, eine junge Sau fiir die grossen Goiter, ein

fiir Apollon Karneios, ein Schaf fur Hagna (Z. 28 if.). Der Zug bewegle

sich in das Heiligthum, in welchem die mystische Weihe statt fand. Worin

diese besianden habe, wissen wir nicht. Nur lassen die Worte Z. 24, vvenn

ich sie richtig erklart habe, in Verbindung mit den Worten des Methapos

av^avra Avxos 'AtS/<W ie§d fyfu iraf 'Av&aviv &iro erkennen, dass

man, wie in Eleusis und andern Weihen, fyoofxevct xcu \ey6fxeva hatte

(Herm. gottesd. Alt. §.32, 14), und dass die fywpevci. zumeist den Raub der

Kora, die Irren und Klagen der Demeter, das Wiedersehn der Gdttinnen

sch darstellten. Der Weihe selbst ging ohne Zweifel eine Rei s ui,e

dab )\ ein schonfarbiger Widder geopfert (Z. 69). Theile

der darauf folgenden Feier miissen auch die Darbringung der in dem Zuge

anfgefiihrten Opfer der Weihegottheiten und die Opferung der 100 Schafe

durch die Protomysten gebildet haben (Z. 70). Wahrscheinlich gehorten auch

die Reihentanze, die Z. 75 und 100 erwahnt sind, wenigstens zum Theil

mit zu der myslischen Feier. Wann die Opfer an der Quelle der Hagna

erfolgten (Z.88), lasst sich nicht bestimmen. An die mystische Weihe schloss

sich wahrscheinlich das heilige Mahl an (Z. 97 if.).
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D Theil der eanzen Feier bildete das Volksfest. Zelle vvareu

auf Kosten dep an dem Feste Theilnehmenden aufgeschlagen und stattlich

chtet: denn besondere Anordnungen sch Ih urn sowol d

Grosse der Zelte, als den Aufwand bei ihrer Ausstaltung in den rechlen

Schranken zu halten {Z. 34 IF.) Sie sollen nicht mehr als 30 Fuss im G

haben und Ruhebetten und Silberzeug in einem nicht liber 300 Draclimen

betrag Schmausereien also und andere Festlust dauerten mehrere Tage.

Dafiir spricht auch der Markt, der unter Aufsicht des Agoranomen der Sladl

aber mil grosster Freiheit des Verkehrs gehalten wird (Z. 101): denn d

Verkaufer zahlen nichts fiir den Platz, erh

Zeit des Verkehrs und i

keine Vorscb uber d

her die Prei nur sol! d Waare gut, Mass d

G richtiff sein. Dies erinnert lebbaft I (vgl

Urlichs Rhein. Mus. 10 p. 17 ft".), die an den Karn

wurden, wie Demetrius von Skepsis b. Atheniius P

i
Sparta

141. F. (II

mann g(

Aehnlichl

ttesd. Alt. §. 53, 30) Also audi in dieser Bezieh

d Festes im Karneasion mit d Karneen be

war eine

word en.

Da ein Theater erwahnt ist (Z.70), so miissen wir audi Vorstellungen im

Theater annehm Vor denselb

S statt, fiir die d

fand eine Reinigung der ganzen Festver

Auch WellFerkel bestimmt waren (Z. 70)

kampfe diirfen wir lich wie in Eleusis (Hermann gottesd. All. §. 55, 39)

voraussetzen , da der Agonothet d

Die Chortanze Q%oge7at), d

in Anspruch nahm, geborten doch wol in Verb

Auffiihrui

jr-Stadt an der Feier I

zum Theil schon fur die

Inahm (Z. 29)

musikalisch

andern Theil auch zu dem, was im Theater vorging. Dass

Bade

i fur

schon fruher (Z. 108) Ebenso war aber

Quellwasser Sorge getragen und die Leitungen sowol als das Bassin

standen unter

inschriften p. 19)

aufgestellt werden sollen,

Aufsicht des Agoranomen (Z. 105 ff. E. Curtius uber O

Die vh§ctrai n

waren

Z. 37 bei den Zelten

wol Gefasse mit Weill aus denen

sich die besprengten welche in den fur die H bgesteckten Raum ein-

trelen wollten. Aus ungeweihtem Raum treten sie in heiligen, den Ung

cht betreten diirfen (Z. 36) :
deshalb besp sich, wie bei d

Eintritt in geweihte Riiume zu geschehen pflegte CHerm. gottesd. Alt.

Mm 2

43
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Ung OW<» Z. 36) und Geweihte hatten an dem Volks

fest Theil. Unter den Geweihten (pt reXovfJievoi Z. 14. 15) aber waren

d Madchen
Manner und Frauen (Z. 15. 16), verheirathete Frauen ui

21.29), Freie und Sklaven (Z. 18), denn was fiir Sklavinnen gilt, sind wir

auch oh'ne ausdruckliche Angabe berechtigt von Sklaven anzunehmen. Aber

selbst unter den Geweihten gab es Rangunterschiede. Denn ein Theil von

ihnen waren zu Hieroi und Hierae gewahlt, denen die iibrigen als Umtm

und JSmties gegeniiberstanden (Z. 17). Ausserdem bildeten die Z. 14. 50. 70

genannten ^uro^rai, Erzgeweihete , einen hoheren Grad unter ihnen.

Naturlich hatten auch die aus den Hieroi gewahlten fxycrrayuyoi (Z. 151),

welche die der Weihe Begehrenden vorstellten und einfuhrten (Herm. gottesd.

Alt. §.32, 23. Nitzsch de Eleusiniorum ratione publica p. 17), eine ausge-

zeichnete Stellung.

Wir kommen zu der Fragej in welche Zeit die Inschrift gehdre. Sicherer

als der Dialekt und die Form der Buchstaben fuhren uns Angaben, die in

der Inschrift selbst gegeben sind. Z. 10 ist gesagt, dass die in dem 55. Jahre

d Monate vor den Mysterien den Eid

gewahlten Fiinfmanner angewii
sollen. Z. 52 werden die im 55. Jahr gewahlten

Mnasistratos 6000 Drachmen fur einen Kranz auszuzahlen. Nach Z. 92 sollen

die im 55. Jahre gewahlten Hieroi fur die Herstellung zwei steinerner Opfer-

stocke und die Aufstellung des einen im Tempel der grossen Goiter, des

andern an der Quelle der Hagna Sorge tragen. Sobald sich also feststellen

lasst, von welcher Epoche diese Zahlung der Jahre beginnt, ist die Zeit der

Inschrift genau bestimmt. Nun hat aber Bocldi C. Inscr. Gr. vol. 1 p. 640

nach dem Vorgang von Reinesius Synt. Inscr. 5, 52 p. 386 in der zu Messene

gefundenen Inschrift 1297: sit\ le§ias KgeatycvTov , stovs §vg', dyuvoSfrr\s

T\i3. KXctvStos KgiCTtictvov vlos 'A§ictofxirtis eine Epoche erkannt, deren

Jahr 157 nicht vor die Regierung des Kaisers Tiberius fallt, und deshalb als

Beginn der Epoche das Jahr der Eroberung Korinths durch Mummius, 146

Chr. == 608 d. St. R., angenommen. Wenn wir uns erinnern, damals

die griechischen Stadte neue Verfassungen erhielten und Griechenland wenig-

stens faktisch den romischen Vorstanden der Provinz Makedonien untergeordnet

wurde, von diesem Jahre also eine wesentliche Aenderung der dffentlichen
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Verhaltnisse beg so erscheint das Epochenjahr rlich und ahnl d

pompejana, caesariana, acliaca und andern in Asien angenommenen, ube

• auf Idelers Handb. d. Chron. zu verweisen 1 p. 457 ff. Die
die es genii

selbe Aera, wie it

1062, in Hermion

Messene, ist mit Bockh auch in Meg C. Inscr. 1053

203, in Laked 139 in Aegina 21 anzu

nehmen. Es die Provincialara Makedoniens wir sie aus der Inschrift

von Thessalonike, C. Inscr. 1970, kennen. Vgl. Kiihn, Beitr. zur Verfassung

des rom. Reichs p 32 Marquardt, Handb. d. rom. Alt. 3 p 6

C. F. Hermann , defensio disp. de Graecia post Corinthum conditione

(Gotting. 1852) p. 9 Mommsen rom. Gesch. 2 p. 46 Wir nd daher

jedesfalls berecht auch in Andania dieselbe Jahresrechnung anzunehmen und

demnach das 55. Jahr dem J. 92 v. Chr. gleichzuselzen Wahrend aber d

Hieroi und Hi des J im 11. Monat vor den Mysterien schworen

sollen, wird der Schreiber des Rathes Z die gewahlten H

rfort {jtagctxgHfxct) digen und der Priester nach

Z die Hierae am Tage vor den Mysterien schworen lassen. Dieser Wid

pruch lasst ch nur dadurch losen, dass das ch auf

gehende Jahr bezieht, auf das J. 54. In diesem also ist die Inschrift abgefasst

und wir miissen annehm dass durch dieselbe eine Einrichtung der

Feier festgesetzt wurde, dass aber

Jahre schon ganz durchzufuhren die Zeit fehlte

Ei in d laufenden

Fur solche Punkte

den besondere,

Wahl der Hieroi

nur fur das einemal gultige

d Hierae erfolO

Anordnungen getroffen: die

diesmal kurz vor den Mysterien und

demzufolge auch ihre Vereidigun

Spater sollten nach Z. 10

Mysterien den Eid leisten. We

binden, dass die Damiurgen

Hieroi und Hierae im It. Monat vor den

n wir diese Angabe mit der in Z. 118 ver-

Hieroi

d

d Hierae die Wahl d

6. Monats am 12. Tage der Losung der

Zehnmanner durch das Volk veranstalten

sollen, so

Nach der

auch noch Genaueres iib die Zeit des Festes

Angabe der Z gehorte Messenien zu Staaten, welche d

Monate nicht durch verschied Namenr sondern durch die Zahl der Stelle

bezeichneten

(Boeckh C.

die sie im Jahre einnahmen So verfuhren auch die Phokier

1 p. 734 Hermann griech. Monatsk. p. 12. 106) pater
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die Argiver (Herm. p. 84), die Smyrnaer (Herm. p. Ill), die griechischen

Stadte in Phrygien (Herm. p. 107), und die Bewohner der kyprischen Salamis

(Herm. p. 91). Vielleicht ist auch in der von Vischer mitgetheilten Inschrift

aus Thuria (Epigr. u. arcb. Mitth. p. 31) ... tu ftifW nach derselben Weise

zu verstehn und -tco als Endsylbe einer Ordinalzahl anzusehn. Halten wir

nun also diesen sechsten Monat init dem elften vor den Mysterien zusammeu,

in welchem die Hieroi schworen sollen. Denn dass wirklich der elfte Monat

vor den Mysterien zu verstehn ist, nicht etwa gemeint wird : vor den Mysterien,

im it, Monat des Jahres, ist eben aus dem Zusatz tfgo t<mv hv<jty\§1<jiv

klar. Der diirfte nicht stehn, wenn der 11. Monat des Jahres gemeint ware:

dass der Schvvur nicht nach den Mysterien geleistet werden kann, versteht

sich von selbst. Vor den Mysterien wird er auch im J. 54 geleistet und nur

dadurch unterscheidet sich das Verfahren in den Jahren vom 55. an, dass in

diesen die Vereidigung viel friiher erfolgen soil. — Der Anfang des mes-

senischen Jahres ist nicht bekannt, wir haben also die Wahl mindestens zwi-

schen vier Punkten, den beiden Sonnenwenden und den beiden Tag- und

Nachtgleichen. Sehn wir zu, was sich bei diesen vier Annahmen ergiebt.

1. Wenn das Jahr in Messenien mit der Herbstnachlgleiche, wie zu Sparta und

in anderen dorischen Staaten, begann, so war der sechste Monat unser April,

der 11. Monat daraufder Febniar. 2. Begann es mit der Wintersonnenwende,

so war der sechste Monat der Juni, der 11. darauf der April. 3. Begann es

mit der Friihlingsnachtgleiche, so war der 6. Monat der September, der 11.

darauf der Juli. 4. Begann es mit der Sommersonnenwende, so war der

sechste Monat der December, der 11. darauf der October. Wenn aber fur
%

ein Fest, welches mehrere Tage unter Zelten gefeiert wird, weder Februar

noch October gut passen, so wird auch die Entscheidung zwischen dem April

und Juli nicht zweifelhaft sein. Sowol die friiher enlwickelte Natur des De-

melerfestes, als der Zusammenhang mit Apollon Karneios weisen uns in den

Juli, die Gluthzeit des Jahres. Dazu kommt, dass die Wahl der Zehnmanner

zwolf Tage vor der Losung der Hieroi erfolgen soil. Es vertragt sich also

ganz gut mit dem Beginn des Jahres bei der Friihlingsnachtgleiche , wenn wir

das Fest in den Anfang des August setzen, dem ungefahr der dorische Kar-

neios entsprach. So gewinnen wir mit ziemlicher Sicherheit nicht nur eine
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Bestimmung fur das messenische Jahr, sondern auch eine Bestatigung fur die

Zeit des Festes und sein Wesen.

Durch die bisher gegebenen Erorterungen ist auch schon eine Antwort

auf die Frage begriindet, was denn eigentlich die Inschrift sei. Mehreremal

wird ihr Inhalt Sidygautuct genannt: Z. 5. 25. 28. 97. 115. 184. 191. 194.

Dass hdyga/j/jca, schriftliche Aufzeichnung , spater schriftliche Verordnung

bedeutet, also dem lateinischen edictum entsprochen babe, sagt ausdrucklich

Plutarch Leben d. Marcellus c. 24: xai ydg rd Siaygdfufxara tCov dgxovrMV

*EX\i\ves i*lv hardypara, 'PojfxaToi & slxra irgoffayogevovaip. Und so

kommt es in einer Reihe von Inschriften vor. C. Inscr. 267
1 , 44 : exgwap

Sid -ipdtyov xard re to SidygafUfxa tov QaaXsas xai rovs vo/xovs. 2556

64: vnsg oh tuv vaTsgov kyyipq}*Lpup dhixv\}xdrup ftgoSixu fxlv xgriaS

das to hdyoauua Z%zi. Rangabe ant. hell. 703, 12 (= Meier, d. Pri

vatschiedsrichter p. 48 = Keil syll. inscr. boeot. p. 19): sTtoiyaapTO 6h ras

xgiat rovs vouovs rds ttqXios Ogxo^viuv xai xara to diaygafxpa.

gas rds iyx*Wa$ei*aS a^To7s ™ ri0S
-

Iuschr
'
v

*
Thuria CVischer

0.) Z. 18: dgyvgiop haigovpras -nor) aUov , xaSas ysygaiTTai h to>

ygdfx\jxaTi. In alien diesen Stellen ist es Verordnung und wenn Meier p. 51

fUr einige die Bedeutung Processordnung haben will, so liegt dieselbe nicht

in dem Worte selbst, sondern nur in dem Inhalt der Verordnung, wie Boeckh

C. Inscr. 2 p. 416 ganz richtig bemerkt. Also auch in unserer Inschrift be-

deutet es Verordnung. Mnasistratos, der von dem uralten Geschlecht der

Priester der Demeter und Persephone stammte, hatte in dieser Eigenschaft das

Priesterthum der Weihegotter verwaltet und das Weihefest geleitet. Aus ei-

genem Entschluss, etwa weil er all war und keine mdnnlichen Nacbkommen

hatte (Km&er werden erwabnt Z. 99) , oder auf Wunsch und Verlangen der

Stadt hatte er dieser Stellung entsagt. Die uralte Weihesatzung
,

die einst

Aristomenes bei dem Herannahen des Untergangs als Unterpfand zukiinftiger

Erneuung des Staates auf dem Berg Ithome vergraben haben sollte (Paus. 4

19, 4) und die dann nach ihrer Wiederauffindung durch Epiteles und Ep

ondas den nach Messenien zuruckgekehrten Nachkommen des Priest

geschlechtes von den Zinntafeln auf Papyrusrollen iibergeschrieben worden

war (4. 27 , 5) , hatte Mnasistratos als Symbol der Uebertragung seiner Wurde
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an den Staat ubergeben (Z. 1 1). Das sind die dgxcua eyygatyct ,
die Z. 86

erwahnt werden. So ordneten denn Volk und Rath von Andania alles, was

fiir die Veranstaltung, Leitung und Abhaltung des Weihefestes erforderlich war,

gemass dieser neuen Stellung, die das Gemeinwesen von jetzt an zu der

Feier einnahin , von neuem an und diese Verordnung iiber die Festbehorden

und das ganze Ceremoniel der Feier ist unsere Inschrift. Dass am Anfang

nicht allein die Angaben iiber Zeit und Urheber der Verordnung, sondern auch

mehrere Bestimmungen derselben fehlen, hab' ich schon friiher erdrtert.

Mit der Bestimmung der Zeit, wie ich sie gegeben babe', stimmt auch

das Sprachliche ganz wohl iiberein. Pausanias sagt von den Messeniern (4.

27, 5), dass sie in den 300 Jahren ihres Elends weder ihre Sitten noch ihren

dorischen Dialekt geandert hatten, sondern diesen bis auf seine Zeit am sorg-

fiiltigsten unter den Peloponnesiern bewahrten. Und dies bewahrt sich sowol

in unserer Inschrift, als in der von W. Vischer herausgegebenen aus Thnria,

die sich in vielen Beziehungen zur gelegensten Vergleichung bietet. Ich will

die Formen, die hier in Betracht kommen konnen, in der Reihenfolge zusam-

menstellen, die Ahrens in seinem trefflichen Buche iiber den dorischen Dialekt

gewahlt hat. In Bezug auf den Spiritus sind nur die Formen /u^eIs u. s. w.

(vgl. Ahrens p. 402]), etpiogxovvri Z. 6, und xar d/uegav Z. 1 1 1 zu merken.

fiir a zeigt sich in ogxifcdTu Z. 1. 135 und %aga£.dvTu Z. 37. 93. Zu

bemerken ist Xdfx-^/eaSai 69. ategos fur sregos stent Z. 94, xa fiir xe sehr

haufig, daneben aber auch av (zu Z. 29). a fur r\ in den Endungen der i:

Dekltnation und in einer Anzahl von anderen Endungen und Stammsylben, wie

xXcigooGctTM 6, ga/jiiovvTctj 9, fictp 27, dyeicroo 28, Actpdryg 30, sn&e-

fiaxvTcu 31, axavdv 34, v&gdvas 37, rifjufua 46, mgoxagv^avros 67,

ct/jsgap 72, aufisTop 73, d/xsrsgus 85, xgdva 86, xXaxas 94, SciTravd-

para 100, Ttavdyvgis 105, Sdfjtu 121, eben so Mpuaiargaros. Dagegen

ganz richtig Z. 77. 79. 113 dSlxtj/ua. Ferner T fur if in <nr7gct Z. 24, da-

gegen iT fiir 7 in el/jtctTiov Z. 16 ft", und an-ot ewdi ca 63 neben an'or'ta'di co

78 und anderen gleichen Formen (Ahrens p. 184), el fiir % 27. Ferner c

fiir iT in Isgea Z. 29, y\ fiir 7 in xctXaaygis Z. 17. In der 1. Deklination

lautet der Gen. Plur. in av aus: axccvdv 34, TtguTopvaTciv 50, ravrdv 65,

dfjtegdv 72, Svatdv 88. 186, rz%viTav 99, vTtygecidv 100, legdv 98. 119,
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TtoXiTcLv 124. Die Worte der 3. Dekl. haben alle im Plur. heteroklitische

Dative, vgl. zu evoefisoiS Z. 5. Neben rtagadoatos 11, xgtoiwp 65, Ttavct-

yvgios 105, awfans 113 steht allein itokeos 101, rtokews 66. Sonst ist

'Egpdvi zu bemerken, Z. 34. 71. In der Konjugation enden die dritten Per-

sonen Plur. in ovti statt in ovei und in uvri t om, die dritte Person Sing.

im Coni. in ei slatt in ij (vgl. zu Z. 1 aQQu<rreT), die 3. Pers. Plur. der

Imperativen in « statt in <av % die Infinitiven in fxsv: itegiTtSipev 35, sy-

boixev 59, jtcLTcLvradwev 67, «Ji«> 82 - Auffallend sind die Formen TTfo-

Tt^UvTi 89, jtarcL<rxevcL<r9iivTi 93, itgoygafyrivTi 162, wrct< 85 (vgl. zu

Z. 85), ohne Zweifel unrichtig dye'iara 28, it§etacctrqj 103, &y$Mvr($i

111. Von Prapositionen ist tToW 8.64.71 und in den Zusammensetzungen

TtoTegogxiiovTw 8, Ttortxe^ctkctict 23, icodohvs 58, ferner dvir&rkeytxims

Z.22, Jytfjuir und vVex^A**™ (vgl. ™ Z. 1), von Adverbien noch nW
und ftrcirgr Z - 31 zu merken - Wir haben also eine mildere Mundart vor uns,

die sich von den harteren Klangen und Formen des Dorismus fern halt, aber

mit fast durcbgangiger Sicherheit ihre Eigenthumlichkeiten gebraucht und

festhalt.

Wir sind am Ende. Die neue Inschrift hat uns nicht nur reichen Zu-

wachs fur die Kenntniss der griechischen Sprache und des dorischen Dialekts

ireliefert. Sie hat uns einen lebendigen Einblick eroffnet in friiher unbekannte

Zeit

/

Verhaltnisse. Eine kleine Stadt entwickelt ein reich gegliedertes Leben, des

sen Maasse das geringe Gebiet kaum zu fassen scheint*); in einer

welcher die Geschichte hoch iiber den Hauptern der Griechen dahinschreitet, ohne

ihre Stadte und Staaten zu kennen und zu beachten, sehn wir doch im Innern

1) Man konnte eben deshalb als den Staat, der in der ganzen Inschrift zu verstehn

sei, Messene zu denken geneigt sein, zu dem Andania gehort habe. Da aber

die' fyoQoi, die nach Polybius (4. 4, 2. 3. 31, 2) an der Spitze des mes-

senischen Staates slanden, die avVaQXiai, die Polyb. 4. 4, 2 erwahnt, in der

Inschrift nicht vorkommen, da auch eine solche Organisation im Innern, dass

das ganze messenische Staatsgebiet nnr als ein einziges Geraeinwesen be-

trachtet worden ware, schwerlich jemals nach der Neugrundung der messeni-

schen Selbstandigkeit vollstandig durchgefuhrt worden ist, so glauble ich diese

Annahme aufgeben zu miissen

Hist.-Philol Classe. VIIL
Nn
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der Gemeinden noch reges Leben sich bewegen, Ernst und Lust in reicher

hervorstromen. Mehr als ein Jahrtausend friiherFiille aus religidser Quelle

hatte hier der Demeterdienst die Herzen pelasgischer Urbevolkerung durch

das Mitgefiihl mit dem Hinsterben der Natur zu religiosem Gefubl erhoben und

zu menschlicher Gesittung erzogen. Friih, noch in pelasgischer Zeit, hatte

sich und ihrem Kinde Hermes gesellt, der chthonische Gottheit

auch in Eleusis und an vielen andern Orten an ihren Mysterien The

Dazu waren dann Stamme gekomra d Suhnfeste des Apollon Karn

hat

mit

sich brachten; die Nahe der Oertlichkeiten und innere Verwandtschaft derFeste
-

in Empfindung und Bestimmung hatten wol schon unter den Aepytiden eine
i

Vereinigung des apollinischen dorisch umgestalteten Festes mit dem der De-

meter herbeigefuhrt. Spater nach der Vertreibung der Messenier war die De-

meterweihe beseitigt und nur der Apollodienst im Karneasion begangen worden.

Nach dreihundert Jahren zog die Demeterweihe wieder in diealte Statte ein, aber

zu den alten Feslgenossen , der Demeter, Hagna, Hermes und Apollon, kamen

jetzt noch die samothrakischen Weihegotter. So liegt mehr als ein Jahrtau-

send religiosen Lebens mit seinen Erinnerungen und Einwirkungen in der

Weihe von Andania vor uns. Aber nicht allein, was in ihr erscheint, ist

von Bedeutung, sondern eben so merkwurdig und bezeichnend ist, dass von

Dionysos-Iakchos, dem in Eleusis durch thrakische Einwirkung in die Weihe-

genossenschaft aufgenommenen Gotte, bei aller Aehnlichkeit und Verwandtschaft,

die zwischen beiden Weihen

keine Spur findet.

bestand d anerkannt wurde, zu Andania ch

.**
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