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Vorwort. 

Die vorliegende Monographie, die ihre Entstehung einer An
regung meines unvergeBlichen Lehrers Heinrich Swoboda verdankt, 
dessen Andenken sie als ein kleiner Tribut tiefgefuhlter Dankbar
keit gewidmet ist, versucht zum ersten Male in zusammenhangender 
Form ein fUr die Erkenntnis des griechischen Verfassungswesens 
wichtiges Thema zu behandeln, eine Aufgabe, die um so reizvoller 
war, da auch fur sie das Paradoxon gelten darf, daB auf denjenigen 
Gebieten am wenigsten gearbeitet wird, wo noch am meisten zu 
tun ist. 

In dem ein halbes jahrtausend umfassenden Zeitraume seit 
der Gnlndung von Syrakus bis zu dem Tage, wo sich die romische 
Fremdherrschaft mit bleierner Schwere auf Sizilien legte, hat 
Syrakus, die erste aller Griechenstactte Siziliens und an raumlicher 
Ausdehnung die grOl3te aller Griechenstadte der Welt, in seiner 
Regierungsform so mannigfaltige, so schnelle und so gewaltsame 
Veranderungen erfahren, wie sie die Weltgeschichte wohl schwer
lich fur einen anderen Staat aufzuweisen hat. Der bunte Weehsel 
seiner Verfassungsformen als unabhangige Griechenstadt, in republi
kanischer Verfassung, unter Tyrannen und Konigen, bedingte, daB 
es im Laufe der geschichtlichen Entwicklung bei der Ausgestaltung 
seiner Verfassung und politischen Institutionen mit einer Aus
weitung aller Verhaltnisse rechnen muBte, wie sie fUr keinen anderen 
Staat, Athen ausgenommen, erfordert war. Wie bei der Mehrzahl 
der grieehischen Politien verwehrt uns auch bei Syrakus die Spar
Iichkeit der Oberlieferung ein mehr als skizzenhaftes BiId von 
seiner Verfassung zu zeichnen. BesaBen wir noch Aristoteles' 
Politi en, so stiinden uns ganz andere Quell en der Erkenntnis zu 
Gebote. So aber lalH sich durch Sichtung und Wiederzusammen
setzung der in den literarischen Quellen verstreuten fragmentari
sehen Notizen allein eine Systematik der syrakusisehen Verfassung 
nicht gewinnen, und auch die inschriftliche Oberlieferung, die aus 
dem kargen Boden Siziliens zutage getreten ist, kann, da sie nur 
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Verfassungsdetails lehrt und zumeist einer spateren Zeit angehOrt, 
den Verlust nicht ersetzen. 

Diese besonderen Verhaltnisse mogen es entschuldigen, daB 
ich unter Hintansetzung der seit Boeckh mit Recht geforderten 
Scheidung zwischen historischer und systematischer DarsteHung 
innerhalb der einzelnen historischen Perioden eine systematische 
Darstellung zu geben versucht habe. Bei der Ulckenhaftigkeit 
unserer Quellen lag es nahe, vor aHem durcheine vergleichende 
Heranziehung der Staatseinrichtungen der syrakusischen Kolonien 
Akrai, Kasmenai, Kamarina, Issa, ferner der Stadte, die in dem 
syrakusischen Herrschaftsgebiete gelegen waren, wie auch der das 
korinthische Kolonialreich bildenden Schwesterkolonien von Syrakus, 
den bodenstandigen politischen Formen von Syrakus nachzuspuren, 
die sich in der durch seine Geschichte bedingten Entwicklung und 
nicht zuletzt unter dem Einflusse Athens zur Normalform der grie
chischen Stadtverfassung herausgebildet hatten. 

Fur das Zustandekommen des Buches spreche ich an dieser 
Stelle dem Ministerium fUr Schulwesen und Volkskultur in Prag 
und insbesondere der Deutschen Gesellschaftder Wissenschaften 
und Kunste fUr die Tschechoslowakische RepubIik, die mit seltener 
Opferwilligkeit die Herausgabe der Schrift ubernahm, meinen 
warmsten Dank aus. GIeichen Dank schulde ich auch Herrn Pro
fessor Arthur Stein und Herrn Professor Victor Ehrenberg, denen 
ich mich wegen ihrer Anteilnahme und Forderung besonders ver
pflichtet fUhle, wie auch Herrn Professor Camillo Praschniker, dem 
Vorstand des archaologischen Instituts der deutschen Universitat 
in Prag, fUr die mir schon seit Jahren in den trauten Raumoen des 
Institu ts gewahrte Gastfreundschaft. ° 

Prag, im Juni 1929. 

Willy Hiittl 
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I. Sozialpolitische Grundlage. 



1. Oebiet und Bev61kerung. 

Ober die Griindung von Syrakus sagt Thukydides (VI 3, 2) in 
einfachen Worten: "Archias, ein Heraklide aus Korinth, griindete 
Syrakus, nachdem er zuerst die Sikeler von df'r Insel 1

) verjagt hatte, 
auf der jetzt, nicht vollig mehr vom Meere umflossen, die innere 
Stadt Jiegt; spater wurde aber auch die auBere Stadt mit in die 
Mauer eingeschlossen und die BevOlkerung wurde zahlreich." 

Die Anlage der auBeren und ihre Verbindung mit der inneren 
Stadt durch eine Mauer fant gewiB noch in die Zeit vor der friih
einsetzenden Kolonisationstatigkeit von Syrakus 2). Von Ortygia 
aus, das mit den altesten Tempeln geschmiickt war, verbreitete sich 
die junge Kolonie zunachst liber den benachbarten Strand zwischen 
den beiden Hafen, der von dem Markte und den sich daran schlieBen
den offentlichen Gebauden und Handelsniederlagen eingenommen 
wurde. Auf dem nordlich dieser Niederung gelegenen Plateau 
Achradina, das nicht hOher als 63 m liber dem Meeresspiegel liegt, 
erhoben sich nach lind nach die Privatwohnungen. Der festlandische 
Tei! stand anfangs mit der Insel durch einen Damm "von ausge
wahl ten Steinen", spater durch eine Brlicke in Verbindung. 

1m Interesse des ungestorten und vollkommenen Besitzes 
des groBen Hafens war es erforderlich in der Umgebung die brt
lichkeiten zu besetzen, wo sich Sikelerflecken erhoben 3), so die 
Halbinsel Plemmyrion am Eingang des Hafens und die felsige An
hohe am rechten Ufer des Anapos, die als Brlickenkopf von stra
tegischer Bedeutung war und von fast allen Belagerern der Stadt 
zur Operationsbasis gemacht wurde. Hier lag das Olympieion und 
urn dass.elbe die Polichne genannte Vorstadt, deren Entstehung in 
die Friihzeit von Syrakus hinaufreicht4) und die sich langs der Kliste 
des groBen Hafens ausbreitete. 

Die Vermehrung der Einwohnerschaft unter Gelon bedingte 
auch eine Erweiterung des Stadtgebietes. So wurde Achradina mit 
AusschluB des Gebietes ostlich der sogenannten "Gelonischen 

1) DaB Thukydides unter v&OO(; schlechtweg die Insel Ortygia versteht, 
findet seine ErkUirung in Antiochos von Syrakus als QueUe; vgl. E. W6lfflil1, 
Antiochos von Syrakus 6. Liv. XXIV21, 6 f. gibt v&oo; durch insula wieder, 
XXV 29, 10. 30, 9. 12 schreibt er Nasus; vgl. XXV 24, 8: insula quam ipsi 
Nason vocant. 

2) A. Holm I 126. 
3) L. Giuliano, Storia di Siracusa 7. 
4) Das beweist die Aufbewahrung der BUrgerlisten im Olympieion. Pluto 

Nil(. 14, 25 f. 
2 
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Mauer" besiedelt. Seit Dionysios trat im Westen, an Achradina 
anschlieBen?, Tyche hinzu; sildlich von Tyche aber en tstand eine 
Vorstadt, dIe spatere Neapolis 5). Dionysios erweiterte den Mauer
ring betrachtlich, der nun einen Raum von etwa 1850 ha umschlol3. 
Mit Hausern war etwa ein Viertel bebaut, davon entfallen auf 
Ortygia 50 ha, Achradina und Neapolis je 150 ha auf Tyche ver-
mutlich 100 ha 6 ). ' 

Be~eits unter der Adelsherrschaft kam es zur Bildung eines 
Landgebletes, filr das von Anfang an rein agrarische Interessen 
maBgebend waren. So entstand Akrai (664 v. Chr.) nicht weit von 
den Quellen des Anapos auf jener wichtigen Hochebene die die 
Verbindungsstral3en .mit den Sikelern beherrschte 7). Stets'von der 
Mutterstadt abhangIg, ilbte es keinerlei Souveranitatsrechte8) aus 
und war nur durch seinen Ackerbau und Landhandel von Bedeutung. 
Zwanzig jahre spater kam es zur Grilndung von Kasmenai 9) 644 
v. Chr.), das nur wenig in der Geschichte vorkommt und nach dem 
5. jahrhundert v. Chr. ilberhaupt nicht mehr erwahnt wird, in der 
Nahe des Kap Pachynon 10), eine Gnlndung, die die Einnahme des 
g~~z.en Landstriches von Syrakus und Akrai bis zur Sildostspitze 
SlZlhens voraussetzt. Ihren AbschluB fand diese Kolonisation urn 
600 v. Chr. in der Anlage von Kamarina 11) an der Sildwestkilste 
Siziliens auf einem Hugel zwischen der Mundung des Oanis und 
Hipparis. 

Mehr als ein jahrhundert blieb es bei diesen bescheidenen An
fangen. ~ie Oligarchie der Gamoren erwies sich als unfahig Syrakus 
der: Weg InS Innere der lnsel zu offnen. Die Ausdehnung des Terri
~onums von Syrakus, das auBer dem Anapostale noch einige sild
hcher gelegene FluBta.lel' umfaBte, kann zu diesel' Zeit kaum auf 
mehr als 850 km 2 veranschlagt werden. Dazu trat nach der Nieder
lage am Hyrminos12) im jahre 553 v. Chr. das im Silden angrenzende 
Gebiet von Kamarina, das nicht mehr als 675 km2 umfaBt haben 
dilrfte 13). Erst Gelon unterwarf die ganze Osthalfte Siziliens der 
Herrschaft von Syrakus und machte es mit einem Schlage zu einer 
GroBmachF4). Mit dem Sturze der Deinomeniden aber ging auch 
der Besitz verloren, den die Monarchie erworben hatte, bis auf das 

5) Doch erscheint Syrakus nicht erst im 5. jahrhundert (Beloch, GG. liP 
1, 303), sondern bereits im 6. jahrhundert als die groBte Stadt Siziliens in der 
EupuJ1t"l) des Hekataios (FGrHist. I 19, Fgm.74), deren Abfassung zwischen 
514-510 v. Chr. fallt (Lehmann-Haupt bei Gercke-Norden IIP 78). 

6) Beloch, GG. 112 2, 302 ff. und PI. 4; IIP 1, 303 m. A. l. 
7) Thuk. VI 5, 2; vgl. Schubring, jahrb. f. Philo!. Supp!. IV (1864) 660 ff. 
S) Es schlug niemals vor der romischen Epoche Miinzen' die Miinzen 

aus dieser Zeit zeigen den Kopf der Demeter. ' 
9) Thuk. VI 5, 2. Herod. VII 155, 10: EX Ko.:crf.1sY"I)£ 1t(~AW£. 
10) Beloch, GG. 12 248, 2. 
11) Thuk. VI 5, 3. 
12) Thuk. VI 5, 3. Skymn.294. Schol. Pind. 01. V 16. 19. Philist. Fgm. 8, 

FHG. I 186. 
13) Holm I 157. 201. 
14) Diod. XI 38, 1: 'toil OS rs),wvo;:; $n~s~xw£ nposcr1:"I)X01:0£ 'tWY 1JlXSAtW'tWY 

%0.:: no)):y;y SUY0f.1(o.:V 1:6 Xo;L ndV'twy 'twv sm't"l)os(wv StJ1t0p(o;v 7to.:PSX0f.16VOU 'to.:t£ n6),s(lt. 
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kleine Territorium des von Gelon zersttirten Megara 15). Am Aus
gang des 5. jahrhunderts entfallen auf das Gebiet von Syrakus und 
Leontinoi, das seit dem MiBerfolg der athenischen Expedition unbe
siedelt in der Hand der Syrakusiel' blieb 16), 4680 km2• 

Unter dem alteren Dionysios, der urn des Handelsverkehrs mit 
Mitteleuropa und der Sicherung des Oberganges nach Griechenland 
willen darnach trachtete, das Adriatische Meer in seine Hand zu 
bekommen, entstand ein Kolonialreich, das das Herrschaftsgebiet 
seiner Vorganger weit ubertraf. Es gehorten ihm nicht nur die grie
chis chen Gemeinden ostlich vom Himeras und Halykos samt dem 
Sikelergebiet an, sondern auch die Sildspitze Italiens bis Kroton und 
Hipponion nebst einigen Kolonien am Adriatischen Meere wie Lis~os 
in Illyrien, Issa und Adria 17). Sein Reich umfaBte nach der Etn
nahme von Rhegion (386 v. Chr.) in Sizilien ein Gebiet von 20515 km2, 
in Italien 4825 km2, nach der Schlacht bei Kronion (374 v. Chr.) 
in Sizilien 17.601 km2, in Italien 5919 km2 18). Nach der AuflOsung 
des Dionysischen Reiches beniltzte Timoleon seine fast monarchische 
Stellung zur Wiederherstellung der hellenischen Einheit der Insel, 
deren griechische Stadte mit der Vormacht Syrakus in ein Bundnis 
traten. In den Parteikampfen, die nach Timoleons Tode in Syrakus 
und in den anderen sizilischen Stadten ausbrachen, gelang es Aga
thokles sich zum Herro des hellenischen Siziliens zu machen, doch 
hatte sein Tod den Zusammenbruch alles dessen zur FoIge, was er 
geschaffen. Noch einmal glii.ckte es Hieron II. ein groBeres Staats
wesen zu grilnden, das die Ostkiiste Siziliens umfaBte und im Inneren 
an das romische Henna grenzte 19). 

Auf die Besitzel'greifung des Landes 20) folgte die systematische 
Vermessung und Aufteilun~ von Grund und Boden vermittels des 
Loses 21) mit Ausnahme des filr die Heiligtiimer bestimmten Landes 
und der Mark 22). Die in das Privateigentum des einzelnen uber-

15) Polyain. I 27,3. Herod. VII 156, 9. 
16) Bis zum Jahre 406 v. Chr., wo es den flUchtigen Akragantinern als 

Wohnsitz angewiesen wurde; vgl. Diod. XIII 89, 4. 
17) Uber die adriatischen Griindungen des Dionysios vgl. Holm II 440 ff., 

Bauer, Arch. ep. Mitt. XVIlI 120 ff. Evans bei Freeman IV 220 ff. Brunsmid, 
Die Inschriften und MUnzen der griechischen Stlldte Dalmatiens Iff. Beloch, 
GG. lIP, 1, 118. Ed. Meyer, GdA. V 162 ft. 

IS) Beloch, GO. lU2 2, 312. 
19) Lenschau, RE. VIII 1508. 
20) DaB diese auf keinen ernstlichen Widerstand stieB trotz Thuk. VI 3 

meint F. v. Duhn, Italische Graberkunde 85 aus dem Fehlen von Sikelergrabern 
aus Orsi III auf Ortygia und den anderen KUstenpunkten schlieBen zu dUrfen. 
Zugegeben, daB Thukydides nicht wortlich zu nehmen ist, bliebe doch die 
Tatsache unerkIart, daB die bisherigen Bewohner in den Stand der Horigkeit 
herabgedriickt wurden, was doch nur eine Folge der durch Waffengewalt er
folgten Okkupation des neuen Landes gewesen sein kann. 

21) Folgt fUr Syrakus aus Athen. IV 176 d und war auch sonst die Regel; 
vgl. Busolt 13 141 m. A 6. 

22) Pohlmann, Gesch. d. soz. Frage 12 36, 3. Auch in Korkyra Melaina 
(Dittenberger, Sylloge 13 141, Z.9 ff. m. A. 13) wurde das UberschUssige Land 
zuriickbehalten und &.o~o.:[ps'to£ belassen fUr etwaige Nachziigler und Volks
zuwachs. Dadurch findet auch die Notiz Diod. XVI 82, 5 gelegentlich der Be-

2* 
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gegangene Hufe ('l.,),czpo~) inuB in Syrakus reichlich bemessen worden 
sein, da sie den Altburgern den Dienst zu Pferde ermoglichte 23). 

Solange fur die junge Kolonie nicht die Moglichkeit gegeben war, 
der Zersplitterung der alten Hufen mittels Schaffung neuer Bauern
stellen durch Expansion nach dem Inneren vorzubeugen, durfte die 
weitverbreitete Gebundenheit des Grundeigentums 24) auch fUr Sy
rakus anzunehmen sein, da noch im 4. jahrhundert v. Chr. fur seine 
Tochterkolonie Korkyra Melaina gelegentlich der Zuweisung des 
okkupierten Landes an die Kolonisten der Grundsatz der teilweisen 
UnverauBerlichkeit des "ersten Loses" aufgestellt wird 25). Wir ver
mogen auch in Syrakus nicht mehr als die allgemeinen Ergebnisse 
zu erkennen und mussen selbst einer Anekdote dankbar sein, die 
uns zeigt, daB man bei der Ansiedelung durchaus methodisch ver
fuhr, indem man schon vor der Abfahrt aus der Heimat eine Liste 
derjenigen korinthischen Burger aufstellte, die gesonnen waren teil-
zunehmen 26). . 

Die materielle Grundlage, die der jungen Pflanzstadt ein 
rasches Aufbluhen sicherte, beruhte auf dem Ackerbau 27). Die uber
schwanglich fruchtbare Natur ihres Landgebietes gewahrte auch 
bei geringer Bearbeitung nicht nur den Kolonisten den eigenen Unter
halt, sondern gestattete auch trotz Zunahme der Bevolkerung die 
Getreideausfuhr nach Hellas, insbesondere nach Athen und der Pelo
ponnes 28). Den Romern schenkte und verkaufte schon Gelon Korn 29), 

rufung von Kolonisten durch Timo!eon 5t~ I1EY 't~v ~tl()(,,%Oo£o;'1 't·~v Ct.Q~o;tp51:0V ihre 
Erklarung, die Holm II 469 als seltsam bezeichnet. 

23) FUr die Zeit. Hierons vgl. Pind. Pyth. II 1 ff.; noch im peloponnesi
schen Kriege war die Reiterei die Hauptwaffe der Syrakusier. Beloch, GG.12 
305. Die Kolonisten in Korkyra Melaina erhielten Landanteile von gleicher 
GroBe. Gleichwohl darf man eine Durchbrechung des Grundsatzes der raum
lichen Gleichheit der Lose fUr Syrakus zur Zeit der Aristokratie und der Gamoren 
annehmen, die durch die Macht der regierenden Herren und durch die natUrliche 
wirtschaftIiche und soziale Entwicklung begUnstigt wurde. ? 

24) Busolt 13 144. 
25) Dittenberger, Sylloge P 141. 
26) Archilochos bei Athen. IV 167 d: 1:0WU1:0£ 5j5V5,O xo;! AtiHo:jJ 6 KOpt'l

&w;;, w£ 'fYjcn A'tJ!1'l)1:PLO£ (; ~x'1j:jJw;; (fr. 73 Gaede), 00 I1V~1i1ov565L apxiAoxO£ (fr. 145 B). 
U'ltO cpQ,YjoQvio;;; I&.P xo;! Ct.xpo;oio;£ xo;! 00't0£ 115't' apx!otl 'It),swv 51£ ~LxsA(av il'i:' 
Ei15),A5V x1:i1;5LY ~tlpo;x0600;£ 'tcj> Eo;tl'tOU ouooi'tql i15AL'tounYj£ Ct.'lt5C1o'to 'tov xlSjpov, ·0'16'1 
l]upo;XOUOo;L;; ),o;XWy si1sUSV §~m. Diese merkwUrdige Anekdote aus der Zeit der 
Kolonisation des Archias wird von Archilochos, des sen BlUtezeit in die Mitte 
des 7. jahrhunderts v. Chr. tallt, erwlihnt und beweist, daB die X).&;pOL bereits 
zu Hause verteilt wurden, so daB Aithiops auf der Fahrt nach Ortygia das 
seine fUr einen Honigkuchen verkaufen konnte. Dber die Auswahl der Kolo
nisten durch das Los bei beschrankter Zahl der Ansiedler vgl. Thuk. III 50, 2. 
Plut. Perikl. 34. 

27) Dber den ursprUnglich agrarischen Charakter der korinthischen Kolo
nisation E. Wilisch, Geschichte des alten Korinth II, Programm Zittau 1901. 
Busolt, GG. I2 419, 429. Auch Naxos, Katane, Leontinoi, Gela, Kamarina, 
Selinus, Akragas und Panormos waren Kolonien, deren GrUndung von RUck
sichten auf die Bodenkultur geleitet war, \agen sie doch in Gegenden, deren 
Fruchtbarkeit noch heute berUhmt ist. 

28) Thuk. VI 20. Diod. V 2. 
29) Pluto Cor. 16. Dion. Hal. VII l. Liv. II 34. 
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der. dem Ackerbau sei.n Augenmerk widmete 30). Hieron II. legte 
glelchfalls groBes Gewlcht auf den Ackerbau, der die Grundlage 
sei~er inneren PoIiti~. bildete, und konnte nach Rom, Karthago, 
Gnechenland und Agypten reiche Getreidesendungen abgehen 
lassen 31). 

Wenn auch Ackerbau und Viehzucht die erste Stelle im Wirt
schaftsleben behaupteten, so nahm doch Syrakus recht bald an der 
industriellen und kommerziellen Bewegung seiner Zeit Anteil. Schon 
di.e ungemein gliickliche Wahl des Platzes auf Ortygia, das vor dem 
Emgang zu ~en schOnsten und geraumigsten Hafen als Wache lag, 
von denen dIe HandelsstraBen nach Hellas und dem Orient aus
gingen, bot ein sicheres Unterpfand, daB hier einst eine bliihende 
S.ees.tadt heranwachsen wurde. Die zahlreichen mykenischen Funde, 
die m Syrakus und an anderen Orten Siziliens gemacht wurden, 
bezeugen das hohe Alter der Verbindung zwischen Griechenland und 
Sizilien. Trotz der Nahe des italischen Festlandes weist Sizilien 
schon in der vorgeschichtlichen Zeit Handelsbeziehungen ausschlieB
Iich zur griechischen Weltund zum Orient auf. 1m 5. jahrhundert 
v. Chr. ubernahm Syrakus die Vermittlung zwischen Ost und West 
und behauptete sich auch nach Agathokles' Tode als wirtschaftliches 
Zentrum von Sizilien und Italien trotz des wirtschaftlichen Nieder
gangs des griechischen Westens. Die kluge Politik Hierons II. be
wirkte, daB Syrakus an Glanz 32) den groBen Handelsmetropolen 
Karthago und Alexandria nicht na€hstand, mit welch letzterem es 
bereits seit Agathokles in rege Beziehungen getreten war, wie die 
Pragung der syrakusischen Silbermunze nach ptolemaischem FuBe 
beweist33). 

.. S):'rakus scheint d.er Hauptsitz der in Sizilien eifrig betriebenen 
Topferel gewesen zu sem 34). Fur den Export waren Schusseln und 
syrakusische Becher bestimmt, die an dritter Stelle nach den booti
schen und rhodischm genannt werden 35). Auch Erzeugnisse des 
Kunsthandwerks 36), besonders aber Fabrikate aus dem Gebiete der 
Metall-1.!ndErzarbei.t, diesich inSyrak1.!s einer hohenBliite erfreuten 37), 
fanden Ihren Weg ms Ausland, so dIe wegen ihrer Kostbarkeit be-

• , 30) Plu~. AP?phth. reg. S. r5Awvo~ 2: EI;1ils os 'lto).AcbtL~ 'tou; l]upo;xocriou~ 
. w,£ E'lt: 01:po;1:s:o;y~ 1:YjV 1EWP1(o;v, Il'ltW£ 1) 't5 xwpo; @SA't(WV 16vYj1:o;L lEWPjOUi15vYj, xo;t 

I1Yj XelpOYS~ o;U'tOl oxoAo;1;on5~. 
31) Eutrop. III 1. 2. Polyb. I 16, 11. 83, 1 ff. vn 8, 6. Athen. V 209. 
32) Liv. XXV 31. Pluto Marc. 19. 
33) Beloch, GG. IV2 1, 294. 

.. 34) ~oschion bei' Athen. V 209 a. Auch Agathokles war der Sohn eines 
Topfers: DlOd. XIX 2, 7. Athen. XI 466 a. Vgl. B. BUchsenschUtz Die Haupt
statten des GewerbefIeiBes im kl. Altert. 23. 55. 57. 74. 87. H. BlUmner, Die 
gewerbIiche. Tatigkeit der Volker des kl. Altert. 124. 125, Preisschriften der 
jablonowsklschen Gesellsch. 14 und 15, Leipzig 1869. 

35) l:tX5ALX&' Po;'tci.VLC< Eubulos bei Athen. 128 c. IV 169 d. 2:]upo;XOOWl OXU~Ql 
. Athen. XI 500 b. 

36) Dber den Reichtum Siziliens an bronzenen Kunstgegenstanden. Cic. 
Verr. IV 21, 46. 

37) Plin. 11. h. XXXIV 13 spricht von syrakusischem Erz, mit dem der 
VestatempeJ in Rom gedeckt war. 



22 

kannten sizilischen Ruhebetten 38), schOngearbeitete und besonders 
gutverfertigte Wagen 39), Gerate fur das beliebte KottabosspieI 40). 
Von Bedeutung war auch der Schiffsbau, namentlich von Last
schiffen 41). Der Reiehtum an Schafherden 42) bot einen OberfluB 
an Wolle, die teils unverarbeitet 43), teils als gewebter Wollstoff 
einen wichtigen Exportartikel bildete 44). Auch die Farberei 45) blieb 
bei dem lebhaften Betriebe der Weberei nieht zuruck. Der Fisch
reichtum an den Kusten von Syrakus 46) gab den AniaB zur Anlage 
von Raucheranstalten 47) und ermoglichte die Ausfuhr von' Salz
fischen. 

Von der Volkszahl der Stadt laBt sieh, und auch das erst 
seit dem 5. jahrhundert, nur eine ganz beilaufige Vorstellung ge
winnen. Schon Gelon suchte durch die Verpflanzung der Bewohner 
anderer Stadte nach Syrakus eine groBe Land- und Seemacht in 
ihr zusammenzuhalten. Gela nahm er die Halfte der Burger, wie er 
auch die Einwohner des von ihm zerstorten Kamarina in Syrakus 
ansiedelte. Nach der Zerstorung von Megara machte er die Gamoren 
zu syrakusischen Burgern, wah rend er die fruheren Leibeigenen in 
die Sklaverei verkaufte. Ein gleiehes Schieksal traf die chalkidische 
Kolonie Euboea. Syrakus wurde damit zur groBten Stadt des 
Westens, ja der hellenischen Welt uberhaupt. Seine militarische 
Macht ubertraf die aller anderen griechischen Staaten seiner Zeit48). 
Auf 200 Trieren, 20.000 Hopliten" 2000 Reiter und 6000 Leicht
bewaffnete wird die Gesamtzahl seiner Streitkrafte geschatzt49). 

38) Y.AtvlZ~ ~LY.S),tltlZt bei Athen. II 47 f.; vgl. Timaios bei Aelian. v. h. 
XII 29. 

39) Pindar bei Athen. I 28 a: &1t0 ;;&,; &IAlZoy.dp1totl ~LY.S),tlZ£ OX't)[1IX QIZ\1lolAWI 
jJ.1Z;;SUSLV. 

40) Kritias bei Athen. I 28 b: Y.O't'tIZ~O£ SY. ~Ly.sMi;; <scm) X&ovo£ sY.1tPS1tS£ 
sPl0v. X 427 d. XI 479 d. XV 666 b ff. 

41) Ein Ehrendekret aus dem Jahre 393 v. Chr. enthaIt nach einer Ver
mutung U. Koehlers (Ath. Mitt. I 1876, 7) den Dank flir ein den Athenern von 
Dionysios L geschenktes Schiff Eleusis. Den besten Beweis fiir die hohe Ent
wieklung der damaligen Industrie bildet das zur Zeit Hieron II. von dem 
Korinther Archias unter der Aufsieht des Archimedes erbaute Prachtschiff, 
dessen Beschreibung uns Moschion bei Athen. V 206-209 aufbewahrt hat, 
und dessen kostbare Ausstattung fast an die modernen transatlantischen 
Dampfer erinnert. Ober Neuerungen im Schiffsbau vgl. Plin. n. h. vn 208. 

42) Pind. 01. I 12: $'1 1toAtljJ.dACfJ ~LY.sAtCf. 
43) Moschion bei Athen. V 209 a: ;;lZptXWV M (svs~ri.noV'to sl£ ;;~v YIZUV) 

~LY.sALY.Wv Y.6pri.[1LIZ jJ.UPLIZ, spiwv 'tri.AIZV't1Z QLOjJ.UPLIX. 
44) Cic. Verr. n 2, 176: Dieo te - plurimam stragulam - Syracusis 

exportasse. Nach Plut. Alex. 32, 31 trug Alexander d. Gr. ein fm5yQup.1Z 'tWV 
~t1{S),LY.WV ~WO;;O·I. 

45) Ober die Buntwirkerei Philemon bei Athen. XV 658 b: tP.ri.;;LIZ 1tOLY.tA' 
sl ASjOt ;;L£ ~LY.sAtY.ri.. Eine kaiserliche Farberei wird im 4. Jahrhundert n. Chr. in 
Syrakus erwahnt Notit. dign. occ. XI S. 151 S: procurator bafii Syracusani. 
Sizilischer Purpur bei Prop. IV 12, 6. 

46) Athen. VII 300 e. 
47) Athen. V 209 a. 
48) Herod. VII 155-156. Aristot. Polit. V 1302 b. Ober Gelons Verfahren 

gegen Megara auch Polyain. I 27,3 in einer von Herodot abweichenden Version; 
vgl. Beloch, GG. lIZ 1, 70 m. A. 1. 

49) Herod. VII 158; vgl. Thuk. I 14, 2. 17. 
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Unter diesen waren 10.000 SOldner, darunter viele Arkader, die 
Gelon unter die Burgerschaft aufnahm 50). DaB diese nur den klei
neren Teil der Burgerschaft bildeten, geht daraus hervor, daB beim 
Sturze der Tyrannis 465 V. Chr. die noch vorhandenen 7000 trotz 
ihrer uberlegenen militarischen Tuchtigkeit von den Altburgern ver
trieben wurden 51). Zur Zeit der sizilischen Expedition der Athener 
stand Syrakus A then an GroBe nieht nach 52) und muB daher an
nahernd 40.000 53) Burger gezahlt haben, zur Halfte vom Reiter
und Hoplitenzensus. Mit diesem Ansatz steht die Nachrieht im Ein-

50) Diod. XI 72, 3: ;;OU II'<P rs),wvo; 1t),SLOYIZ~ ;;wv p.tlptWV 1tO),L'tOjPlZep'ljOIZV,O;; 
~~;VOtl£ P.LO&OepOpOtl~, EY. ;;OU'tWY 1tEPLS),S(1toV'to 1tAStOtl£ 'tWV S7t'tIZY.LoXLA(wv Y.1Z't1'< ;;ou; 
lJ1tO%st[18YOU£ Y.IZLPOU,;. 

51) Diod. XI 73, 3: o[ 138 GEVOL ;;ot; P.SY 1t),'Ij&sotV ns(1tOY'to ;;WY ~lJPIZy'OOtWY, 

'tIXl; os SjJ.1tSLptlZt; ;;IX!'; Y.1Z't1'< 1t(lAsjJ.OY 1tOAU 1tpostxOV. 
52) Thuk. VII 28, 3 (413 v. Chr.): 1tOALV OUOSV sAri.oow 1Z!J't'ljV 'fa Y.IZ&' IZU;;r,V 

'6); ;;wv il&'t)vlZtwy. 
53) Vgl. Busolt IP 764. Beloch, Bevolk. 276 schatzt die Zahl der Biirger 

auf 20.000-25.000 und versucht diesen Ansatz mit den militarischen Leistungen 
der Syrakusier in Einklang zu bringen. Die Syrakusier stell ten in der ersten 
Schlacht gegen die Athener (Thuk. VI 67) 1000 Reiter; bezUglich der Hopliten 
horen wir nur, daB die Syrakusier 1tIZVQ't)jJ.St (mit gesamter felddienstpflichtiger 
Mannschaft) ausriickten. Die Athene~. hatten etwa 5000 Hopliten. Beloch 
nimmt nun an, daB die numerische Uberlegenheit der Syrakusier nicht er
driickend gewesen sein konne und kommt auf 7000-8000 Mann von Hopliten
und Reiterzensus, als etwa 10.000-12.000 wohlhabende Biirger unter Beriick
siehtigung, daB die nicht felddienstpflichtigen Biirger zum Schutze der Mauern 
zuriickblieben. 

Die Belochsche Berechnung erweist sich jedoch als unhaltbar. Es sprieht 
gegen sie zunachst die Tatsache, daB trotz der Angabe des Thukydides VI 43 
die Belagerung von Syrakus mit 5000 Hopliten vom Olympieion aus ein Ding 
der Unmoglichkeit war (A. Bauer, Sybels Histor. Zeitschr., N"F. 33, 1892, 302). 
Es IaBt sieh ferner nicht sagen, wie groB die numerische Uberlegenheit der 
Syrakusier gewesen ist. Aus Thuk. VI 23 folgt nur, daB die Athener im voraus 
darauf verziehten muBten, eine den Syrakusiern an Zahl ebenbiirtige Hopliten
macht ins Feld zu schicken. Deshalb stellen die Syrakusier ihre Schwerbewaff
neten sechzehn Mann tief auf, die Athener nur acht Mann tief (Thuk. VI 67). 
Die ungeordnete Masse der Syrakusier stand den erfahrensten Kriegern unter 
den Hellenen sozusagen nur als Laien gegeniiber und muBte infolge ihrer Dis
ziplinlosigkeit und Unerfahrenheit den kriegsgewohnten Athenern unterliegen 
(Thuk. VI 72, 1 ft.; vgl. auch iiber die Unordnung der Syrakusier beim Beginn 
der Schlacht Thuk. VI 69, 1). Es hatten ferner gewiB nicht aile waffenfahigen 
Syrakusier Waffen. Das geht zur Geniige hervor aus Thuk. VI 17, 3: Y.IZ( OU
ost;; Qt' IZU'tO w£ 1tspL oly.s(IZ'; 1t1Z'tptOO; oihs ;;1'< 1tSp( ;;0 OW[11Z Il1tAOL'; t~'ljp'ttl;;IZL d;;s 
"CI'< SV 'til XWPCf VOjJ.(P.OL£ Y.IX'tIZOY.StllZt; und findet seine Bestatigung in der Rede 
des Hermokrates in der nach der Niederlage abgehaltenen Volksversammlung 
Thuk. VI 72, 4: Y)v 135 OALiO, 'ts o'tplZ't't)joL 16YWV'tIZL SP.1tELPOt y.lZl EV 'to XSLP.WYt ;;ou'tCfJ 
mzplZoY.Ctlri.owoL 'to emAt'tLy.oy, oE,; ;;s Il1tAIZ [1 ~ so'tw sY.1tOp(~oV'ts;, Il1tW£ w; 1tASto'tOt 
EOOOV'tIZL, y.lZi ;;il &n'Q [1sAh"Q 1tpOOIZYlZjy.ri.~oV'ta£, sep't) %IZ;;I'< 'to sly.o; Y.plZ't'ljOStY oep&; 
;;wv SWh'l'(WV. Da eine allgemeine, gleiche Dienstpflicht mit voller Riistung nur in 
den Zeiten moglich war, als die syrakusischen Grundherren von den Abgaben ihrer 
horigen Bauernschaft lebten, konnen die Hopliten mit EinschluB der Ritter nicht 
einmal die Halfte der Biirger gebildet haben. Eine bedeutende Zahl solcher Leute 
yom Hoplitenzensus hatte sieh iiberhaupt keine Panoplie versorgt; das geht 
unzweifelhaft aus Thukydides Worten hervor, die zugleieh beweisen, daB das 
1tlZyQ't)jJ.S( nur cum grana salis zu verstehen 1st, indem es eben nur auf die 
Hopliten bezogenwerden kann, die wirklich mit Waffen versehen waren und 
nieht auf die, die es sein sollten (Holm III 390). Es IaBt sich also auf diesem Wege 
nicht einmal eine auch nur wahrscheinliche Abschatzung der Volkszahl gewinnen, 
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klang, daB sich im jahre 403 v. Chr. 7000 Hopliten gegen Dionysios 
emporten 54), eine Zahl, die auch nicht einmal der HaIfte der HopIi
klasse nahekommen kann, da es sich ja urn einen Aufstand handelte, 
an dem sich die meisten aus begreiflichen Grunden nicht beteiligten 55). 

Eine bedeutende Vermehrung erfuhr die Burgerschaft im 
4. jahrhundert v. Chr. Unter Dionysios I. erhielten SOldner und 
freigelassene Sklaven in Masse das BurgerrechP6). Die Verpflan
zungen ganzer Bevolkerungen waren auch unter ihm nichts unge
wohnIiches. So notigte er die Burger von Leontinoi nach Syrakus, 
zu iibersiedeln 57) samt den vor den Karthagern geflohenen Ein
wohnern von Gela und Kamarina, die den Aufenthalt in Leontinoi 
dem in Syrakus vorgezogen hatten 58). In gleicher Weise verfuhr er 
mit den Einwohnern von Kaulonia 59). Eine systematische Neu
regelung des gesamten Bodenbesitzes versorgte die Neuburger mit 
Grund und Boden 60). Das Heer, mit dem Dionysios im jahre 405 
v. Chr. auszog, hatte eine Starke von 30.000 Mann zu FuB und 
1000 Reitern 61) und mit angeblich 80.000 Mann FuBtruppen und 
3000 Reitern solI er im Jahre 397/6 v. Chr. gegen die Karthager 
gezogen sein62). In der Schlacht bei Kronion 374 v. Chr. sol1 Diony
sios 14.000 Mann verloren haben 63) und kurz vor seinem Tode be
lagerte er Lilybaion mit 30.000 Mann zu FuB, 3000 Reitern und 
300 Kriegsschiffen 64). Auch die Zerstorung des syrakusischen Reiches 
durch Dion und die Zeit der Burgerkriege vermochte nicht auf die 
Dauer das Wachs tum der Stadt zu unterbinden 65). Zur Zeit Timo
leons gewann Syrakus seine fruhere BIute zuruck 66). Nach dem 
FriedensschluB mit Karthago, in dem Timoleon ausdrucklich die 
Bedingung gestellt hatte, daB die Karthager jeden Griechen aus 
ihrem Gebiete mit seinem gesamten Vermogen nach Syrakus sollten 
ziehen lassen, kamen nicht nur aus Sizilien und Italien, sondern 
auch aus Griechenland neue Kolonisten nach Syrakus, so daB die 
Stadt 50.000-60.000 Burger zahlte67). 

54) Diod. XIV 9, 5. 
55) Holm III 390. 
56) Die zu Btirgern gemachten Sklaven hie Ben YZO"oAt"CIX~ Diod. XIV 7, 5. 
57) Diod. XIV 15, 4. 
58) Diod. XIII 113, 4. 
59) Diod. XIV 106, 3. 
60) Diod. XIV 7, 4-5. 
61) Diod. XlII 109. 
62) Diod. XIV 47, 4. 
63) Vg!. tiber die Beurteilung dieser Zahl Beloch, GG. IIP 265, 1. 
64) Diod. XV 73, 2. Beloch, GG. IlP 303 nimmt an, daB die BevOlkerung 

beim Tode Dionysios I. we it tiber 100.000 Einwohner betragen habe. 
65) DaB damals auf dem Markte von Syrakus die Pferde weideten, sagt 

Plut. Timo!. 22, 3. 
66) Diod. XVI 83, 1. Plut. Timo!. 22, 36. 
67) Nach dem Zeugnis des Zeitgenossen Athanis bei Plut. Timo!. 23 kamen 

50.000 neue Btirger aus Italien und Sizilien, 10.000 aus Griechenland nach 
Syrakus. Nach Diod. XVI 82 kamen 50.000 neue Btirger aus Korinth, von 
denen Syrakus 40.000, Agyrion 10.000 erhielt. Mit Diodor und Plutarch haben 
H.olm II 469 und Schubert, Geschichte des Agathokles 33 die Zahl auf die von 
Tlmoleon neu berufenen Kolonisten bezogen, dagegen sieht Beloch, Bevolk. 277 
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Auch in dem jahrhundert von Timoleon bis zur Eroberung 
der Stadt durch die Romer scheint die Bevolkerung von Syrakus 
noch gewachsen zu sein, trotz der schwindenden Wehrkraft des 
Staates, die durch die fUnfzigjahrige Tyrannenherrschaft mit ihrer 
systematischen Entwohnung der Burger yom Waffendienst und ihrer 
starken Bevorzugung des Soldnertums bedingt war 68). Die Zahl 
der Emigranten, die Deinokrates gegen Agathokles sammelte, 
betrug mehr als 25.000 Mann Zl1 FuB und 3000 Reiter 69). Timaios 70) 

nennt Syrakus noch die groBte der griechischen Stadte und erst im 
jahre 70 V. Chr. zahlte sie weniger als 10.000 Burger 71). 

In den altesten Zeiten bis zu ihrer Emanzipation durch Gelon72) 
stand neben den Burgern eine ansehnIiche leibeigene BevOlkerung, 
die sogenannten Kyllyrier, die ihre Herren bei wei tern an Zahl 
ubertrafen 73). Dionysios konnte im jahre 402 V. Chr. 60.000 Ar
beiter fUr seinen Mauerbau aus dieser LandbevOikerung heran
ziehen74). 

Noch miBlicher steht es mit der Berechnung der Zahl der 
Metoiken und Sklaven. DaB sich fremde, namentlich karthagische 
Hande!sleute in den sizilischen Griechenstadten als Metoiken an
siedeln konnten, wie es auch umgekehrt in Karthago viele griechische 
Kaufleute gab, ist bezeugP5). Am Beginn des 4. jahrhunderts v. Chr. 
bestand in Syrakus eine zahlreiche Kolonie karthagischer Kauf
leute 76), die in der "ersten sizilianischen Vesper" dem allgemeinen 
HaB noch vor der Kriegserklarung im Fruhjahr 398 v. Chr. zum 
Opfer fielen. Aber al1ch noch viel spater treten uns Leute von so 
gemischter Herkunft entgegen, daB wir in ihnen Karthager er
blicken konnen 77

). In Betreff der Sklaven ist bemerkenswert, daB 
die Menge der Gefangenen, die Gelon bei Himera machte, l1nd nach 
Syrakus mitbrachte, so groB gewesen sein soIl, daB man hatte glauben 

in ihr die Gesamtbtirgerschaft und nimmt an, daB die Zahl der Kolonisten 
einschlieBlich der Verbannten nicht liber 10.000 betrug. 

68) Beloch, BevOlk. 278. 
69) Diod. XX 89, 2. . 
70) Cic. v. Staat III 31, 43; VerL IV 52, 117. 
71) Beloch, Bevolk. 279. 
72) Beloch, GG. I 387. 
73) Herod. VII 155, Photios K"AALXUPWL, aus ihm Suidas (nach Aristot. 

Fgm. 586 R, Timaios Fgm. 56), Hesychios K~AA,xbpw,. Das Sprichwort KIXAA,xuplWY 
,,/,SLOU£ bei Zenobios IV 54 und Suidas, der sie auch "ASLOll. "CWY XUPLWV IXO"CWY 
nennt. 

74) Diod. XIV 18. 
75) Meltzer, Gesch. d. Karthager I 155. 280. 
76) Diod. XIV 46 (398 v. Chr.): OUX QALl'o, I'ap "CWY KIXPX1JOOVLWV t)\MUV :b 

"CIXt. l)UPIXxoucrIX,. &Qp&:£ axonz; X"C1)crsL;. Meltzer, N. jahrb. 107 (1873), 233 
wollte aus dieser Stelle folgern, daB die in Syrakus ansassige karthagische 
Metoikenkolonie alter als das 6. jahrhundert sei, was m. R. von Holm II 434 
tlnd Beloch, GG. P 2, 246 abgeJehnt wurde. Flir den lebhaften Verkehr zwischen 
den Syrakusieren und Karthagern spricht, daB uns aus der rein griechischen 
Pragung des phoinikischen Panormos ein seltenes Tetradrachmon aus der Mitte 
des 5. jahrhunderts erhalten ist, das den gleichen Vorderseitenstempel wie ein 
gleichzeitiges syrakusisches Tetradrachmon zeigt. Ph. Lederer ZN. 43 N. F. 3 
(1910), 2 ff. ' , 

77) Liv. XXIV 6, 6. 
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konnen, ganz Afrika sei von der Insel gefangen genom men worden 78). 
Wah rend der athenischen Belagerung kam es unter der Fiihrung des 
Sosistratos zu einem Aufstand von Sklaven offenbar griechischer 
Herkunft, der nur mit Miihe von Hermokrates gedampft wurde 79). 

Zur Zeit des Karthagerkrieges 396 v. Chr. hatte Syrakus mindestens 
12.000 waffenfahige Sklaven und diese Zahl diirfte auch fiir die 
Zeit des Agathokles zu veranschlagen sein 80). 

78) Diod. XI 25, 5; vgl. 25, 2, wo berichtet wird, daB aus dies en Ge
fangenen in Akragas manche Privatleute bis 500 Sklaven erhielten, die meisten 
seien aber Staa~ssklaven geworden und hatten Tempel und Wasserleitungen 
bauen mussen. Ahnlich lagen die VerhaItnisse in Syrakus. Von den groBartigen 
Wasserleitungen, die oft 20-40 m unter der Erde in mannshohen Kanalen das 
Trinkwasser nach der Stadt leiteten und deren wichtigste zur Zeit Gelons und 
Hierons ausgeflihrt wurden, lieB Gelon den Thymbrisaquadukt durch karthagi
sche Gefangene graben. VgI. Schubring, Philologus XXII 4, 625. Holm I 246. 428. 

79) Polyain. I 43, 1. Der Vorgang wird in das jahr 414 v. Chr. zu setzen 
sein. Schon Holm II 366 erkannte in dieser Erzahlung ein wertvolles Stuck der 
syrakusischen Annalen und auch Melber, jahrb. f. class. Philo!. XIV, Supple
mentband, 1885, 489 betont die Genauigkeit und Klarheit des Exzerptes, dem 
zweifellos eine sizilische QueUe zugrunde Iiegt; vgl. dagc!>en Freeman-Lupus 
III 615, dem diese Oberlieferung fraglich erscheint. '" 

80) Beioch, BevOlk. 280, da Dionysios nach Diod. XIV 58 sechzig Trieren 
mit freigelassenen Sklaven bemannte. Agathokles wiederholte diese MaBregel, 
als er nach Afrika fuhr, indem er flir seine nicht mehr als 60 Schiffe zahlende 
Flotte (Diod. XX 5, 1) aile kriegstUchtigen Sklaven heranzog. justin. 22, 4. 

2. Bevolkerungsschichten. 

In der Einleitung zu seiner Erzahlung vog dem Kriege der 
Athener gegen Syrakus gibt Thukydides eine Ubersicht iiber die 
ethnographischen Verhaltnisse Siziliens. Seine Bemerkung (VI 3), 
Archias habe bei seiner Stadtgriindung. die Thukydides entschieden 
als die erste Griindung ansieht, zunachst die Sikeler vertrieben, 
stellt uns vor die Frage nach der urspriinglichen BevOlkerung der 
Insel Ortygia. 1m Zusammenhange damit ware die Frage zu er
ortern, ob bereits vor der Ankunft des Archias Griechen auf Ortygia 
ansassig waren. 

Die Sikeler, ein Volksstamm, der der Insel seinen Namen ge
geben hat, wanderten nach Thukydides etwa 300 Jahre l ) vor dem 
Beginn der griechischen Kolonisation aus Italien nach Sizilien ein 
und hatten im 8. Jahrhundert v. Chr. schon eine Reihe der wich
tigsten Kiistenplatze besetzt. Die archaologische Erforschung der 
Nekropolen der Vorstadte von Syrakus bestatigt nun in der Tat, 
daB zwischen dem 11. und 10. Jahrhundert v. Chr. das ganze Becken 
des syrakusischen Hafens von drei Sikelerflecken besetzt war 2). 
Auf Ortygia selbst wurde bisher nur ein Sikelergrab in der Nahe des 
groBen Hafens gefunden 3). 

Zu der urspriinglichen BevOlkerung gehorten ferner die 
Phoiniker, die sich bereits vor der Griindung von Naxos und Sy
rakus 4), wohl noch am Ausgange des 2. J ahrtausends v. Chr. 5), 
auf Sizilien angesiedelt hatten. Nach dem klassischen Zeugnis des 
Thukydides (VI 2, 6) wohnten sie rings um ganz Sizilien auf allen 
Landspitzen und den naheliegenden kleineren Inseln und wichen 
erst den zahlreichen griechischen Kolonisten. Auch in Syrakus 
find en sich Spuren einer friiheren phoinikischen Nieder/assung. 
Schon Ortygia selbst hatte Anspruch auf die thukydideische Be
zeichnung v"f)crtOWV, kleine Inse!. Ferner wird der Name der neuen 
Stadt Syrakus, der immer der Name der Stadt, nie der Insel ist, 
fUr alter als die Griechenkolonie zu halten sein, da er nicht griechisch 
etymologisiert werden kann. In seinem altesten Gebrauche herrscht 
konstant die Pluralform ~up&1Wcrca oder ~up&xoucro::t, und schon 

1) VI 2, 4 f. 
2) Giuliano, Storia di Siracusa antica 2. 
3) Duhn, Italische Graberkunde 83. 
4) Vgl. Holm III 747 f. uber die wissenschaftIiche Stromung, deren 

Hauptvertreter Beloch und Pais fUr die lilteste historische Zeit die Autoritat 
des Thukydides in dieser Frage zu erschUttern suchten. 

5) Ziegler, RE. II A 2489. 
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Herodot (VII 155) schreibt lJup~X.OUcrO:l6). Die Bedeutung des 
Namens suchte man gerne durch seine Ableitung von dem Nach
barsumpfe ~upo:Y..W 7) zu erklaren, eine Form, die Epicharm zur 
Bezeichnung von Syrakus benutzte 8). Der geringe sikelische Wort
vorrat gestattet nicht, in der Sprache der Sikeler nach der Bedeutung 
des N amens zu suchen 9), und so hat man den Namen der neuen 
Stadt aus einer semitischen Wurzel abgeleitet, die "ostlich" bedeutet 
und von der auch das Wort scirocco kommt, da Syrakus der ost
Iichste Punkt der Phoiniker war 10). Fiir die Anwesenheit der 
Phoiniker sprechen ferner My then durchaus orientalischen Cha
rakters, die sich an die sagenberiihmte Quelle Kyane, siidlich yom 
Anapos, kniipfen. Bei dem alIjahrIich an der Kyanequelle statt
findenden groBen Opferfest fiir Demeter und Kore sowie fUr Kyane, 
das von Herakles eingesetzt worden sein solI 11), wurde von Staats 
wegen ein Stier als Opfertier ins Wasser gestiirzt. Der orientalische 
Charakter dieses Opfers, das vielleicht die AblOsung eines Menschen
opfers ist, ware dann auf phoinikischen EinfIuB zuruckzufiihren 12). 
Eine Verstarkung findet diese Ansicht in der bei Plutarch 13) iiber 
die Kyane von der gewohnIichen Oberlieferung abweichenden Sage, 
die mit dem Siihneritus an der Quelle Kyane im Zusammenhang 
steht und nach der auf das Gebot des pythischen Apollon Kyane 
ihren blutschanderischen Vater Kyanippos aus Syrakus und dann 
sich selbst wtete, urn die Stadt von der Pest zu befreien. Die orien
talischen Ziige dieser Sage sind unverkennbar. Wenn man nach den 
Fundtatsachen die Phoiniker aus der urspriinglichen Bevolkerung 
ausschlieBen wollte 14), da der Boden trotz emsiger archaologischer 
Nachforschungen weder direkte noch indirekte Spuren zutage ge
fOrdert hat, so hat man iibersehen, daB die Phoiniker nicht in stadti-

6) Die Miinzen von Syrakus enthalten den Namen der pragenden Ge
meinde regelmaBig im Gen. plur. des Volksnamens [mit Beibehaltung des semiti
schen Koppa bis auf Gelons Zeit, z. B. 5VRAQ0510.N; vgl. CMB. 145 ff., 1-9. 

7) Vgl. Steph. Byz. v. ]upcbwucrat. Skymnos Ephoros v. 281 sagt aus
driicklich, daB Syrakus seinen Namen &rco 'tij~ OflOPOU )'[flV')]£ trug. Bei Steph. 
Byz. v. Ay-plijaV'tEG wird ).,LflY')] mit rco'taflo,; verwechselt. Pais, Storia della 
Sicilia 177 istder Ansicht, daB die Stadt den Namen Syrakus von dem ein
heimischen Namen erhielt, der urspriinglich den Hafen bezeichnete. 

8) Strab. VIII S. 364 C. 
9) Freeman-Lupus I 308. 

10) Diese Ableitung ist m. W. zum erstenmal von Lupus, Stadt Syrakus 
59 vorgebracht worden. Vgl. auch Freeman-Lupus I 308. Giuliano, Storia di 
Siracusa antica 5. Ein wei teres Argument, das von einigen neueren Gelehrten 
flir die Existenz einer phoinikischen Kolonie auf Ortygia in der Notiz Diod. XIV 
46 erblickt wurde, wird aber dadurch widerlegt, daB Diodor nicht von den 
Phoinikern, sondern von den Karthagern spricht. 

11) Diod. IV 23, 4. V 4, 2. 
12) Holm I 82. Lupus, Stadt Syrakus 59. Baudissin, Stud. z. semit. 

Religionsgesch. II 156. Ziegler, RE. XI 2235. An das Stieropfer an der Kyane 
erinnern nach einer Vermutung J. Eckels (Doctrina numorum veterum I 244) 
einige Exemplare jener syrakusischen Miinzen, die auf der Vs. Kora oder 
Demeter, auf der Rs. einen Stier bzw. seinen mit einem Halmkranz geschmiickten 
Kopf zeigen. Vgl. CMB. 192, 344, 345. 193, 356, 357. 194 f., 358-377. 

13) Dositheos bei Plut. par. 19. 
14) Duhn, Italische Graberkunde 85. Giuliano, Storia di Siracusa antica 3. 
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schen Gemeinwesen sondern nur in Faktoreien dem friedlichen 
Handel mit den Lancteseinwohnern lebten 15). Nach der bei Thukydides 
vertretenen Oberlieferung miiBte man annehmen, daB die Phoiniker 
noch vor der Ankunft der Korinther verdrangt worden sind. 

Der geschichtlichen Periode der griechischen Kolonisation 
war eine sich im Dunkel der Prahistorie verlierende Zeit voran
gegangen, in der die Griechen es verstanden ha~ten, bei den Ein
geborenen Kulturbediirfnisse zu wecken und slch urn des Aus
tausches ihrer Erzeugnisse willen in den Sikelerflecken an der Kiiste 
festzusetzen, langst bevor sie sich zur definitiven NiederIas.sung in 
der Form von Kolonien entschlossen. Fur Syrakus mach en eme vor
korinthische griechische Ansiedlung die Na~en Ortygia und Are~hus.a 
hOchst wahrscheinIich, Namen, die entschleden mcht auf konnthl
schen Ursprung hinweisen. Der Name Ortygia beschrankt sich nicht 
auf Syrakus aIlein. Ortygia hieB ein heiliger Hain bei Ephesos16

) 

und eine Stadt am Berge Chalkis in Aitolien 17); Ortygia hieB ferner 
Delos oder eine Insel bei Delos 18); Ortygia hieB endlich die Amme 
des Apollon und der Artemis l9) und war ein Name, den man au~h 
der Artemis selbst gab 20). Die Verbindung des Namens Ortygla 
mit der Artemis die sich in Syrakus eines hervorragenden Kultes 
erfreute ist bekannt. Ortygia konnen wir mit "Wachtelinsel" 
iiberset~en 21). Die Wachtel ist das heilige Tier der Artemis; die?e 
selbst soli die Gestalt der Wachtel angenommen haben. Ortygla 
heiBt daher die Gottin selbst22) oder die St~itte, die sich ihrer 'Geburt 
riihmte. Bei der Arethusaquelle bestand eine Heilstatte, bei der die 
Kranken auch durch den GenuB von Wachteln geheilt worden sein 
soJ1en und man erzahlt daB bei der Eroffnung dieser Kuranstalt 
die Gottin Artemis selb~t von Elis heriibergekommen sei 23). 

Man kann endlich annehmen, daB das delphische Orakel wuBte, 
wohin es den Gesandten Korinths zu weisen hatte, wenn ereine 

15) Ziegler, RE. II, 2. R., 2489. 
16) Strab. XIV 1, 20, S.639. Tac. A. 3, 61. 
17) Sehol. II. 9, 557. Schol. Apoll. Rhod. I 419. Nik. Fgm. 5 Sehn. 
18) Apoll. Bib!. I 27; vgl. mit E 123. 
19) Strab. XIV S. 639. 
20) Soph. Trach. 213. . 
21) Freeman-Lupus) 305 vertritt die Ansi~ht, .daB de:. Name Ortygla 

von Delos nach Sizilien iibertragen wurde; daB sleh dIe ersehopftel! Wachteln 
auf ihrem Fluge von Afrika hier niederlieBen, habe den AnlaB zu dleser Ober
tragung gegeben. 

22) Ovid. Met. I 694. Ebd. V 640 ist Ortygia bei Syrakus dankbar 
cognomine divae. Gruppe, Gr. Mythologie II 1278. SeltJ?an, RN. IV, 1901, 
426 erkennt die Ortygia in dem Frauenkopf sehr alter Munzen von Syrakus. 

23) Gruppe, Gr. Mythologie II 1280 m. A. I. Artemi~. wird als Geliebte 
des Alpheios, abgesehen von den bei Gruppe I 371, 8 ~ngefuhrten StelIen, au~h 
bei Cic. Verr. II 4,53, 118 vorausgesetzt. Erst spater tntt Arethusa von Or~yglo, 
wohin wahrseheinlich schon Pindar N. 1, 1 (vg!. P 2, 7: 1to'taflLa~ SO?\; Ap't~
flLClo-) die Gottin hatte fliehen lassen an ihre Stelle. DaB der von CIcero er
wah~te Tempel der Artemis auf Ortygia, der heute vollstandig verschwunden 
ist, im Zusammenhang mit der Arethusa gestanden hat,. ist von R. KDtd~y 
in der Festschrift flir H. Kiepert (Beitrage zur alten Gesehlcht~ und Geographle, 
Berlin 1898) 199ff. naehgewiesen worden. 
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Stadt griinden wolle, in der er Reichtum erlangen kanne. DaB 
sein Spruch die Insel Ortygia nennt - die eben in jener Zeit diesen 
Namen schon fUhrte - gestattet noch nicht die Foigerung, daB es 
sich auch urn eines der im Altertum so zahlreichen Orakel "ex eventu" 
handle und noch viel weniger der Hinweis, daB ein solches Orakel 
erst dann entstehen konnte, als man die dreieckige Gestalt Siziliens 
kennengelernt hatte 24). Es HiBt sich bezweifeln, ob uns Pausanias 
den echten Text uberliefert hat, die Befragung des delphischen 
Orakels war iedenfalls in alterer Zeit der unerlaBIich erste Schritt 
zur Griindung einer Kolonie 25). Die Lage der Kolonie an einem 
Doppelhafen, die auch fUr die Mutterstadt und die von ihr ge
griindete Pflanzstadt Korkyra charakteristisch ist, IaBt sich nur 
als das Ergebnis einer planmaBig geleiteten Kolonisation verstehen, 
die eine gewisse Kenntnis der geographischen Verhaltnisse Siziliens 
zur Voraussetzung hat. 

Wie der Name der lnsel Ortygia und der syrakusische Artemis
kult aus Euboia stammen, so war ferner der Kult der Arethusa, 
die freilich von spateren achaiischen und elischen Zuwanderern mit 
den heimischen Kulten in Aigion und am Alpheios verbunden wurde, 
chalkidisch 26). Die beriihmteste der Arethusen war die in der Nahe 
von Chalkis auf Euboia. Auf Munzen von Syrakus wird Arethusa 
von Delphinen umgeben dargestellt. Der Delphin erscheint auch 
auf Miinzen chalkidischer Kolonien und der Apollon Delphinios 
scheint an der QueUe Arethusa bei Chalkis seit alter Zeit verehrt 
worden zu sein. Vielleicht darf man auch in dem angeblich korinthi
schen Grunder Archias den Apollon Archegetes der urspriingli
chen Ansiedler wiedererkennen 27), an dessen Altar im chalkidischen 
Naxos die Festgesandten, wenn sie von Sizilien abfuhren, zuerst 
opferten 28). Fur das gnte Einvernehmen zwischen Korinth und 
Chalkis sprechen auBer der Besiedlung von Syrakus in der chalkidi-

24) Ober das Archias zuteil gewordene Orake! Strab. VI 2, 4; vgl. Schol. 
Arist. Equ. 1091. Steph. Byz. s. ~up(bwuoCl.' und Paus. V 7, 3: 

• Op'Cujbl ,,~ xsl'CCl.t sv 'ljsPOStoSt 1tontp, 
8P'VCl.XL'Y)£ XCI.&U7CSp&SY, LY' AA'l'SWU o'Co!1C1. p),u~s, 
!1LOjO!1SYOV 1t'Y/jo:.to,y EUPPSL't'Y/£ ApS&OUO'Y/£' 

Wenn Pais, Storia della Sicilia 178, 1 dieses Orakel als nicht beachtens
wert fUr eine mod erne Kritik bezeichnet, so hat er Ubersehen, daB man das 
homerische 8p,YCl.XL'Y/ nicht mit dem unhistorischen Namen Tp,YCl.XpLCI. g!eich
setzen kann, den man aus dem homerischen Namen so umgeformt hatte, urn 
einen etymologisch auf die Dreiecksgestalt der lnse! hinweisenden Namen zu 
erhalten; vgl. Ziegler, RE. II A 2463. 

25) Herod. V 42. Cic. de divinat. I 1, 3; vgl. Freeman-Lupus 1291. Hiller 
v. Gaertringen, RE. IV 2536. 

26) Gruppe 1. 1. I 366. 
27) Gruppe 1. I. I 59. An Archias denkt man bei einem bartigen mit 

einem korinthischen Helme bedeckten Kopf auf einer MUnze aus der zweiten 
Halfte des 4. Jahrhunderts, CMB. 189, 308, die auch auf der Rs. durch die 
Zusammenstellung von Pegasus und Delphin die Abzeichen der Mutter- und 
Tochterstadt vereinigt. Nach Six jedoch Hadranos; vgl. Head, HN.2180. 

28) Thuk. VI 3, 1. FUr den besonderen Kult des Apollon als Archegetes 
zeugt das Apollonion in Syrakus, das nicht nur der alteste Tempel von Syrakus, 
sondern auch von Sizilien und GroBgriechenland ist und zweifellos noch aus 
dem 7. Jahrhundert stammt. Koldewey-Puchstein, Gr. Tempel 62 f. 
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schen lnteressensphare auch die altesten korinthischen Statere aus 
dem 7. Jahrhundert v. Chr.29). Fraglich erscheint es dagegen, ob 
unter die Protograeci auch Aetoler zu zahlen sind, fUr deren An
wesenheit man den Namen des Flusses Anapos gel tend machte, 
eines Nebenflusses des Acheloos in Aitolien 30). 

29) Sie zeigen ein Durchschnittsgewicht von 8'73 g, also genau 1/50 der 
euboischen Mine von 436'6 g und die Halfte des eubOischen Staters zu 17'46 g. 
Head, HN,2 47. Beloch, GG. I2 2, 333 ff. Lenschau, RE. IV 1014. 

30) Von keinem Wert ist die Behauptung des Nikander .. von Kolophon, 
daB alle Orte mit dem Namen Ortygia ihre Bevolkerung aus Atolien erhalten 
hiitten (Schol. Apoll. Rhod. I 419), 



3. Oentilizische Oliederung nach Phylen und Phratrien. 

Fur die soziale und politische Organisation der Burgerschaft 
von Syrakus war die gentilizische Gliederung grundlegend, die 
Phylen, die die altestE' politische GemeindebiJdung bei den Griechen 
darstellen. Nach der fur die Dorier charakteristischen DreiteiJung 
finden sich auch in den dorischen Kolonien die drei Phylen der Hyl
lees, Dymanen und Pamphylerl). Fur Syrakus ist die Existenz 
von Phylen durch literarische Angaben bezeugt 2). Es ist nun 
zweifeIlos, daB im Anfang die politischen Einrichtungen der Kolonie 
denen der Metropole Korinth analog waren. Fur die alteste Zeit 
durfen wir in Korinth vier Phylen ansetzen 3), unter denen die 
altdorischen durch das Vorkommen der Hylleer als Phyle in der 
korinthischen Kolonie Korkyra bezeugt sind 4). In dem BeschluB 
uber die Besiedelung der Insel Melaina Korkyra durch Ansiedler 
aus Issa, einer von Dionysios urn 385 v. Chr. gegrundeten Kolonie, 
finden sich die drei altdorischen Phylen 5). Man kann daher mit 
Recht die Dreizahl der Phylen auch fur Syrakus annehmen und 
da es zur Zeit des Dionysios trotz der Aufnahme so zahlreicher 
Elemente in die Reihen der Biirgerschaft zu keiner Vermehrung der 
Phylen gekommen ist, diirften auch schon zur Zeit Gelons die 

1) Busolt P 130. 
2) Biirgerlisten der Syrakusier nach Phylen geordnet bei Plut. Nik. 

14, 25: oo:villa£, at,; a,; !X.7tE"(pacpov'to xo:'t&' CPUA&',; o:thou,; oE ::i]UpO:XOOLO~. Phylen 
als Orundlage der Heereseinteilung bei Thuk. VI 100, 1: oE j.16V ::i]UPO:XOOLOL CPUA'lJV 
j.1io:v xo:'tO:Ai7toV'ta£ CPUAO:XO: 'toil Obtolloj.17)J.1O:'to,;. Nach Thuk. III 90, 2 ordneten 
sieh auch die Messenier so. Die spateste Erwahnung der Phylen bei Liv. XXV 
23, 14 gelegentlich einer Spende an das Volk durch Epikydes (212 v. Chr.), 
deren Verteilung "per tribus" = 1'.o:'t&' cpuAa,; erfolgte. 

3) Nach Suidas s. v. 7tav-::o: 01'.'tW· o[ Il' o't( JU7)'t1')~ 1'.o:'t&' XP1')0j.10V 'tou,; 
KOPLViHou£ OUVOLX(~WV 01'.'tO) CPUA&',; E7tO(1')OS 'tou,; 7tOA(,U'; XO:~ 01'.'tW J.1$P"1l 't'lJv 7tOALV. -
Nicol. Damasc. FOrHist. II A 90 Fgm. 60, 2 hat bereits Aletes acht Phylen 
und acht J.1$P"1l der Stadt eingerichtet. Eine so groBe Zahl kann nicht die ur
spriingliche sein und muB erst in spaterer Zeit, wahrscheinlich unter Kypselos, 
da es auch in Sikyon in diesel' Zeit zu einer aIIgemeinen Erhebung der 
Bev5lkerung gegen den dorischen Adel kam (Herod. V 69), infolge einer 
nenen lokalen Phyleneinteilung ins Leben getreten sein. Aus der Achtzahl 
der Phylen muB man eher auf eine vorausgegangene Vierzahl als Dreizahl 
schlieBen, da erst ere iiberdies den argolischen Doriern im Mutterlande eigen
tiimlich war; vgl. Szanto, Ausgewahlte Abhdl. 231. Daraus folgt jedoch nieht, 
daB auch Syrakus vier Phylen hatte, dem'l wenn es auch die Verfassung und 
die allgemeinen Normen des 5ffentlichen Rechtes von der Mutterstadt iiber
nahm, in der politischen Einteilung seiner Biirger war es gewiB von der Metropole 
unabhangig. 

4) 10. IX 1, 694. Thuk. III 72, 3. 81, 2. 
5) Dittenberger, SyJl. P 141. 
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NeubUrger den bestehenden Phylen zugeteilt worden sein 6). Doch 
hat man mit Unrecht einen Beweis fUr die Einteilung des Volkes 
in die drei dorischen Phylen in dem Berichte Ciceros iiber die Wahl 
des Amphipolos des Zeus Olympios zu finden gemeinF). Wohl 
aber entsprachen den drei dorischen Phylen in Syrakus die Zahlen
verhaltnisse der Beamten. So die Zahl der funfzehn, dann drei 
Strategen im athenischen Kriege 8), die 15 Vormunder fUr Hiero
nymus 9) und uas uns so oft entgegentretende Elitekorps der 
600 Hopliten 10). 1m Einklang damit steht die Tatsache, daB in 
Akrai, dessen Verfassung der von Syrakus sehr ahnIich war ll), das 
Kollegium der 7tpocr'tohCG~ aus sechs Mitgliedern bestand 12) und die 
Zahl der 'tPlCGXO:OCGPXOl neun betrug 13). 

Die der Phyle aIs der obersten und umfassendsten Einteilung 
der Volks- und Staatsgemeinde nachstuntergeordnete soziale und 
politische Einheit bildete die Phratrie, die ihrerseits wieder die 

6) Beloch, L'impero 14 f. nahm mit Riicksicht auf die Notiz bei 
Suidas 1. 1. acht Phylen auch fiir Syrakus an und hielt iiberdies eine Kreierung 
neuer Phylen gelegentlich der Beteilung oft ganzer Einwohnerschaften mit 
dem syrakusischen Biirgerrecht oder einer Verfassungsreform im demokratischen 
Sinne flir moglich. Doch ist dieses Argument gegen die Dreizahl der Phylen, 
wie schon oben gezeigt wurde, ebensowenig stichhaltig wie das aus Thuk. VI 100 
entnommene; daB die aus einer syrakusischen Phyle - die eine Starke von 
mindestens 3000 Mann bei der Existenz von nur drei Phylen gehabt haben 
muB - bestehende Besatzung von 300 Athenern geschlagen wurde, ware freilich 
absurd, nur ist es eben nieht wahrscheinlich, daB nur die 300 Athener die Be
festignng nahmen; vgl. die Ausgabe von Classen. Neuerdings vertritt auch 
Beloch, 00. lIP 2, 194 die Dreizahl. 

7) So hat Holm II 418 und ihm folgend Gilbert II 255 aus Cie. Verr. 
II 51, 127, wo gesagt wird, daB in Syrakus ein Oesetz bestand, quae in annos 
singulos Jovis sacerdotem sortito capi iubebat, quod apud ilIos amplissimum 
sacerdotium putabatur. Cum suffragiis tres ex tribus generibus creati erant, 
res revocabatur ad sortem unter genera die drei Phylen bezeiehnet wissen wollen, 
da Cicero die Kakophonie "ex tribus tribubus" hatte vermeiden wollen. Nun 
sind die Worte Cieeros an sieh schon klar genug, so daB sie einer Interpretation 
nicht bediirfen. Beloch, L'impero 15, weist mit Recht darauf hin, 
daB der gr5Bte r5mische Redner denselben Begriff gewiB in einer anderen Art 
Mtte geben k5nnen und daB die Stelle Cieeros eine leichte und natiirliche Er
kliirung in dem flir ganz Oriechenland bezeugten Brauch findet, daB viele 
Priestertiimer in gewissen Familien erblich waren. Das war auch in Syrakus 
nicht anders. Telines, ein Vorfahre Oelons, hatte das oberste Priesteramt der 
beiden 05ttinnen Demeter und Kore erhalten, das in seiner Familie erblich 
bleiben so lite (Herod. VII 153, 16; vgl. III 142, 19). Oelon, der Hierophant der 
Demeter und Kore war, verpflanzte den Dienst nach Syrakus, wo er ihm aus 
der pnnischen Beute einen Tempel erbaute. Sein Bruder Hieron folgte ihm 
in der Priesterwiirde (pind. 01. VI u. Schol.). 

8) Thuk. VI 72. 73. Doch angeblich zehn Strategen im Jahre 405 v. Chr. 
(Plat. Epist VIII 354 D); zweiundzwanzig (Plut. Dion 29); flinfundzwanzig (Pint. 
Dion 38); vgl. Holm II 418. Busolt P 581 m. A. 2. 

9) Liv. XXIV 6. 
10) Diod. XI 76. Thuk. VI 96. VII 43. Polyain. I 43, L Nicht mit der 

Phylenzahl in Beziehung zu bringen sind nach Holm II 418 die 600 bei Diod. 
XXII 13 (unter ihnen 200 Messenier), die Leibwache des Dionys (Diod. XIII 95) 
und die von Agathokles gestiirzte Hetarie (Diod. XJX 5. 6.). 

11) Kaibel 10. XIV p. 29. 
12) 10. XIV 208. 
13) 10. XIV 209. 211. 212. 
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engeren Familienverbande umfaBte. Fur die Existenz der Phratrien 
in Syrakus kann man mit einer gewissen Reserve inschriftliche 
Zeugnisse auf tcinernen Schleudergeschossen mit der Bezeichnung 
einer tpu),(&) und tpa(tpta) heranziehen. Genannt werden nur drei 
durch Zahlen unterschiedene Phylen. Von den Eigennamen der 
Phratrien werden sieben in Abkurzungen gegeben: 'Exy., :Ahpc., 
Kat'l))'., Aaxuv., Xh[fl ... J, Nlxa., Ilk Der 7Cpw't(a) tpu(l,&) gehOrt 
die tpa('tpta) 'Exy. an, der ocu('tzpa) tpUA(&) vier Phratrien: :A),'tpt., 
Aaxuv., X),a[fl".], III,E.; die 'tpf't(a) tpU(A&) ist mit zwei Phratrien ver
treten: Ka't"l))', und N t'l.a 14). 

Ob neben Phylen und Phratrien noch eine weitere Einteilung 
der gentilizischen Phylen fUr politische Zwecke bestand wie die 
Triakades als Burgerabteilungen in Akrai 15), muB dahingestellt 
bleiben. 

14) 10. XIV 2407,10-15. 18. Kaibel (p. 608. 747) vermutet syrakusische 
Provenienz und setzt sie in die Zeit der Emporung der sizilischen Sklaven unter 
Tryphon und Athenion, die durch M'. Aquillius im Jahre 101/100 v. Chr. nieder
geschlagen wurde (Diod. XXXVI 10). Derselben Zeit schreibt sie wohl auch 
Liebenam, Stactteverwaltung 223 zu, der sie ganz allgemein ins Ende der 
repubHkanischen Zeit setzt. FUr Kaibels Zeitansatz sprechen die Fundorte 
der einzelnen Schleudergeschosse in dem Gebiete, wo zu dieser Zeit am meisten 
gekampft wurde, sowie die bildlichen Darstellungen auf der RUckseite der 
Schleudergeschosse. Mommsen beschreibt sie folgendermaBen: homo genu flexo 
et bracchiis demissis, a sinistra galea, a dextra clupeus (10.11); ferner: impressa 
Herculis imago dextra clavam, sinistra pellem leonis gerentis (15) und signum 
Herculis (12). Es ist nicht ausgeschlossen, daB man mit Hilfe von genauen 
Abbildungen unter Heranziehung der gleichzeitigen MUnztypen der dorischen 
Stadte Siziliens zu einer endgiiltigen Losung der Frage, welchen Stactten die 
einzelnen Schleudergeschosse zuzuweisen sind, kommen konnte. Doch kann 
man immerhin aus den Namen der Phratrievorsteher mit einer gewissen Reserve 
auf Syrakus schlieBen. Es werden genannt: NLXLCG£ IIoAL'tCG (10), <I>,I,WYLOCG£ Eo· 
7t)),s!-,-ou (11), .... ~'tpd.'t[w]YO£ (12), A[j]S),[CGo]£ IIupp[CG (13), <I>LY'tUAO. <I>(8)LO[OU 
vel <I>L[),]LOU (14), ~w[ •••.•• J (15), [<I>]CGYLCG£ ••••• (18). Von diesen Namen 
kommen Nikias in Syrakus (Suid. s. AUOLCG£. Pluto X oratt. Lys.3), Kamarina 
(SOD!. IV 2, S. 1210 n. 2, Z.6) und Tauromenion (IG. XIV 427 18.429 117) 
vor; Philonidas in Syrakus (Diod. XIX 104, 2), Akrai (lG. XIV 217 .. 214 add.) 
und Tauromenion (lG. XIV 421 I a. 22. a. 23. a. 30. a. 37. a. 42. a. 65. a. 75. a. 
84. III a. 99. 422 II a. 75. III a. 92. a. 95. 425); Eupolemos in Syrakus (Plut. 
Timo!. XXXII 3), Tauromenion (IG. XIV 421 I a. 3. a. 9.) und Kale Akte 
(Cie. Verr. IV 94); Straton in Tauromenion (10. XIV 421 I a. 35. a. 45.); Pyr
rias in Selinunt (SGD!. !II 2, 5213); Phintylos in der korinthisehen Kolonie 
Apollonia (Dittenberger, Syll. IP 638, 11. Diesel' selteneName ist sonst nur 
noeh in del' Anth. Pal. 6, 192 naehweisbar). 

15) IG. XIV 209. 211. 212. Vgl. aueh Hesych. e'tpLsx048Y' 81;; 'tpw:xd.oo:.,; 
SysiPOG48 • 1],XsALML. Die TPLCGXd.il8£ Epicharms bezogen sich nicht auf die 
BUrgerabteilungen in Syrakus, sondern auf ein Hekatefest. Wilamowitz
Mollendorf, Herm. XXXIV (1899) 208 f. G. Kaibel, RE. VI 36. 

4. Die Rechtsstellung der Stadt- und Landbevolkerung. 
III 

Burger im Sinne des Aristoteles ist der, dem die rechtliche 
Qualifikation zukommt obrigkeitliches Staatsorgan zu sein 1), d. h. 
an der beratenden, beschlieBenden und rich tend en souveranen Staats
gewalt teilzunehmen 2). Neben diesen Aktivbiirgern der demo
kratischen Staatsform 3)stehen in dem nichtdemokratischen Staate 
die Passivbiirger 4), die nur ein minderes Burgerrecht besitzen, da 
sie von der Teilnahme an der Regierungsgewalt ausgeschlossen sind, 
im ubrigen aber 1m GenuB aller offentlichen und zivilrechtlichen 
Berechtfgungen des Vollburgers stehen 5), so des Rechtes der Er
werbung von Grundeigentum, zur vollgultigen EheschlieBung, zur 
selbstandigen ProzeBfuhrung, zur Teilnahme an den offentlichen 
Kulten und der ZugehOrigkeit zu einer Phyle. Beide Klassen von 
Burgern trifft man in Syrakus schon in der Oligarchie der Gamoren. 
Diesen Grundherren waren als AngehOrige der beguterten, herr
schenden Klasse, wenn nicht aIle, so doch die hochsten Staats
amter reserviert. "Nur bei einer Volksherrschaft", sagt Athenagoras 
in der Volksversammlung der Syrakusier, "haben aIle Klassen im 
ganzen wie im einzelnen gleiche Rechte. Eine Oligarchie aber laBt 
zwar dem Volke seinen Anteil an den Gefahren, yom Nutzen aber 
zieht sie nicht nur den groBten Teil, sondern sie steckt ihn gleich 
ganz und gar ein" 6). Erst die Verfassungsreform des Diokles be
seitigte diesen auf dem Zensus7) beruhenden Unterschied in der 
Rechtsstellung der Burger und lieB alle Burger an der gesamten 
Staatsgewalt teilnehmen. 

Wesentlich fUr das Burgerrecht war die Art seines Erwerbes. 
Es konnte auf zweierlei Art erworben werden, durch legale Ab
stammung oder Verleihung auf Grund eines Beschlusses der 
Gesamtgemeinde. Fur die Qualifikation durch Abstammung war 
in der entwickelten Demokratie in .den meisten Staaten derGrund
satz der beiderseitigen biirgerlichen Abkunft maBgebend 8). Ob von 
diesem GrundsatzeAusnahmen gemacht wurden im Sinne einer schar
feren oder milderen Auffassung und inwieweit der Grundsatz fUr das 

1) Aristot. Polit. III 1277 b, 34 ft.: ili X0LYWY8!Y E~80't,y O:PX1}£. 
2) Aristot. 1. 1. 1275 a, 22 ff. 1275 b, 18 ff.; vgl. 1276 a, 4 ff. 
3) Aristot. 1. 1. 1275 b, 5 ff. 
4) Swoboda, St.-A. 15, 5. 
5) Szanto, BUrgerreeht 6 ff. 
6) Thuk. VI 39. 
7) Thuk. VI 39, 1. 
8) Szanto, BUrgerrecht 61. 
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Burgerrecht nach Abstammung im Laufe der Zeit Veranderungen 
erfuhr, laBt sich fUr Syrakus nicht kontrollieren. Dagegen haben 
wir zahlreiche literarische Zeugnisse uber die Verleihung des Burger
rechtes an Fremde und Sklaven. Fur diesen wichtigsten Souverani
tatsakt der Gemeinde, die zur Zeit der Demokratie eine leicht
fertige Vergebung dieses hochsten Rechtes im Interesse der Rein
h~ltung de:- bu~gerlichen Ab.kunft zu verhindern verstand, zeigte 
dIe Tyranms kem Verstandms. Ihr waren aBe Burger Untertanen 
und einen moglichst zahlreichen Anhang in der Burgerschaft zu 
besitzen, war eine der Lebensbedingungen der Tyrannen. Von Gelon 
und Dionysios wurden Soldner zu Tausenden in die Burgerschaft 
von Syrakus aufgenommen und von letzterem auch eine Masse von 
freigelassenen Sklaven 9). Da mit dem Begriff Burger der des Grund
ei.gentiim~rs eng verbunden war 10), ging seit Gelon bis auf Dionysios 
dIe Verlelhung des Biirgerrechts stets Hand in Hand mit der Zu
teilung von Land und Hausernll), die bei der AbWhnung der Vete
ranen oft an Stelle des Sol des traF2). Diese Massenburgerrechts
erteilungen, die nach dem Zeugnisse der Historiker als Willkiirakte 
der Tyrannel!. erscheinen, gestatten bei dem Fehlen jeglicher in
schriftlichen Uberlieferung kein sicheres Urteil uber den Modus der 
Aufnahme .noch eine .l?ntscheidung daruber, ob diese Art der Biirger
rechtsverlelhung auf emen BeschluB der souveranen Gesamtgemeinde 
oder den revolutionaren Machtspruch des Tyrannen zuriickgeht. DaB 
unter Gelon die Verleihung des syrakusischen Burgerrechts in den 
gesetzlich.en Formen vor sich ging, also in der Volksversammlung 
das verlelhende Organ zu erkennen ist und Gelon nur der geistige 
Urheber dieser Einburgerung war, folgt daraus, daB beim Sturze 
der Tyrannis de1l;.noch ubrigen 7000 Soldnern nur die Fahigkeit zur 
Bekleldung von Amtern entzogen wurde, ohne daB eine Streichung 
a~s der Biirgerliste erfolgte I3). Dagegen scheint unter Dionysios 
dIe V~rsetzung der Biirgerschaft mit fremden Elementen l4) ge
legenthch der durch .die Konfiskation des Eigentums seiner Gegner 
gegebenen Neureguherung der Besitzverhaltnisse ohne ein recht
liches Verfa~ren durch eine revolutionare VerfUgung des Herrschers 
erfolgt zu sem. Anders zu beurteilen ist hingegen die Erteilung des 
Biirgerrechts an die nach Syrakus verpflanzten Kauloniaten, denen 

9) Gelon: Diod. XI 72, 3. Dionysios: Diod. XIV 7, 4. 15, 3. 58, 1. 65, 
2 .. 78, 3. 9?, 3. 106, ~. VgI: Plat. Ep. VIII 357 A. Xen. Hier.5, 3. 6, 5. Pluto 
Dwn 27. Tlmol. 1. Am. Pohork. 40, 2. Polyain. V 2 8. 

10) Diod. XIV 10. ' 
11) Ansiedelung und Ausstattung mit Grundbesitz durch Gelon: Diod, 

XI 76, 5; von Dionysios erhielten SOldner auf Ortygia Hauser. Diod. XIV 7 4. 
12) So die 10.000 Soldner, die nach der Verpflanzung der BevOlker~ng 

von Leontini nach Syrakus deren Stadt und Land an Stelle des Soldes er
hielten. Diod. XIV 15, 4. 78; vgl. Plut. Dion 27. 
, , 13) D,io~. ?<I,72: 'to;£ /:)5 O:Pxo;£ &micro::,; 'tel,; O:PXO::(OL'; 1tOf.('tO::L;:; 0:1tSVS[10'l 'tou,; 

/:)s _~S'lO~£ 'to~£ sm rs/.W'lo;:; 1tOAL tsu&sV"Co::£ OUX '~~(OU'l [1S'tSXSLV 'to::Il't'l)£ 'til;:; 'tL[1i)£ .....• 
-;;O~ 'pp rs/.w,VO'; 1tAs(o'lO::;:; 'tUiv [1Up(wv 1tokto1PO::':p'l'jcro::V"Co;:; ~svou;:; [1Lcr&ocp6pou£ ex 
"'CQtJ'tWY 1CSP~BA$r.rcOV'to 7t) .. SLOU; 'trov e7t'to:.x~crxtl .. cwv, 'X.a-cb:. 'tou; 6~o'X.sq..lSVOU~ 'Xo:~pou;: 
vgl. Szanto, Biirgerrecht 30. ' 

14) Diod. XIV 7. 
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gle~chzeitig Atelie. f~r fUnf Jahre gewahrt wurde I5). Dionysios, der 
glelch den helIel1lstIschen Konigen von Pergamon die Fiktion der 
souveranen Biirgerschaft aufrpcht zu erhalten verstand konnte Zll 

diesem ~eitpunkte, wo die von ihm ins Leben gerufene'Verfassung 
schon selt Jahren in Kraft stand, die VOlksversammlung kaum iiber
gehen. Da er bei der Erhebung der direkten Steuern yom Vermogen 
der Biir~er ~n die Zus~immu~g der Volksversammlung gebunden 
:'Iar, erglbt sIeh, daB, die Ertellung des Biirgerrechts und der mit 
lhr verbund~nen Atelle auf ein Psephisma zuriickging. 

De~ P:lt dem Biirgerrecht beschenkte Fremde wurde infolge 
des gentlllzischen Charakters des Biirgerrechts Mitglied der be
stehen~en V~lksabteilun~en 16), also in Syrakus der Phylen oder 
Phratnen. Dl~ser ~bschll~Bende. Ak~ der Burgerrechtsverleihung er
folgte durch dIe Emschrelbung In dIe Biirgerrolle, 7tOAl'tOypCGCfErv 17). 

N~ubiirger, VE07tOAt'tCGt, nannte Dionysios die freigelassenen SklavenI8), 
wahrend ~nter G~lon den &PXCGfOl 7to),r'tCGt die 7tO),l'tEU&SV'tE(; gegenuber
gestellt SInd 19), m welcher Benennung die Adoption in die Staats-
familie deutlich zum Ausdruck kommt. -

. Bei de:- lassigen Art der Zivilstandsbeurkundung im AItertume 
l1lmmt es l1lcht w,under, wenn man von ihr auch in Syrakus nur 
schwache Spuren fmdet. ~CGV[OE(;, E1(; a(; a7tEYpcGcpOVto XCG'tO: Cfu),o:~ CG6'tou(; 
01 ~upCGX6(jWl20) werden das erstemal in der literarischen Uber
Iieferung gele~entlich der Rekognoszierungsfahrt eines athenischen 
Geschwaders 111 den groBen Hafen erwahnt als die Athener das 
Schiff, das ~ie syrakusischen Burgertafeln ~om Olympieion nach 
der Stadt ~nngen sollte, erbeuteten. Zu den (jCGV[OE~ gehOrten nach 
dem Z~ugl1lS d~sselben Autors der XCG'tcGAOYO~ 'tWV EV ~AlX['f, der die 
zum Dlenste mIt der Waffe Verpflichteten und wohl nur das aktive 
VY,ah~recht. Besi~zenden umfaBte 21), da die politische Miindigkeit 
(1)AtXt~), dIe zWIschen dem 18. und 21. Jahre einzutreten pflegte, 
n~~ el,n b~schrankt.es Biirgerrecht gewahrte und die volle politische 
Mundlg.kelt erst mIt dem 30. Lebensjahre eintraP2). Daneben be
stand eIne besondere Stammrolle fUr die zum Wehrdienst als Reiter 
verpflichteten Biirger, der 17t7tcGPXou 7t[VCG~ 23), der von dem Reiter
oberst ~efu~rt "Yurde, ~essen Pflicht es war, die neu ausgehobenen,' 
noch mcht In dIe taktlschen Verbande aufgenommenen Reiter ein-

15) Diod. XIV 106, 3. Szanto 1. 1. 30 sieht in Dionys das verleihende 
Organ. 

16) Szanto 1. 1. 53 f. 
17) Diod. XI 7, 4. 
18) Diod. XIV 7, 4. 
19) Diod. XI 72. 
20) Plut. Nik. 14, 25 f. 

.• 21) AJ1f .das passive Wahlrecht, das zur Bekleidung der offentlichen 
Amter berechhgte und zugleich verpflichtete, nimmt Athenagoras in der Volks
ve~sa~mlung "Bezugi vgl. Thuk. VI 38, 5: 1<.0::( Qi)~o::, 0 1tOA/,cGXtG Ecrxsq;cG[11)'/ 't( 
X~L ~.ouAscr&s,. w_ vsunspoL; m)'tspov iltpxsw 7)01); o:U' OUX S'I'I0[10Y. (;; /:)5 '10110£ EX ''tou 
[1'1) ouvo::cr&o::t u[1O::'; [1&1.1.0'1 7'1 /:)uvO::[1SYOU~ 5'1:S&1) O:'tL[1cGt;;StV. 

22) Keil, St.-A. 329. ~ 
" ' 23) ~u~d: = Hes~ch.: '1t1t~px~U 1t(y~~. E1tS( 1to::pO; 1)upo::xoUcr[OL£ oE L1t1tO::PXOL 
s I mVC(\;t 'to( 0'l0[10::'t0:: ipo::-:poY'ts; 'tW'l o::'to::x'touY'tWY 1tO::PScr'l)flSLOUY'i:Q. 
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zutragen 24). 1st uns auch der besondere Name nieht iiberliefert, 
so beweist doch die oben angefiihrte Notiz Plutarchs, daB auch in 
Syrakus ein Biirgerverzeiehnis ahnlich dem )''YJ~'Olp~txbv ypO:fLfLOl'tarov 
der athenischen Demen gefiihrt wurde, was schon 1m Interesse der 
Verhinderung der Okkupation des Biirgerrechts bei den in Syrakus 
so haufigen Verfassungsumstiirzen geboten erschien. Die Miindig
keitserklarung wurde auch in Syrakus als eine Sache des Staates 
betrachtet. 

1m schroffen Gegensatze zu der freien stadtischen Bevolkeru~g 
steht bis auf Gelons Zeit herab die unfreie LandbevOikerung, dIe 
Kyllyrier 25), die infolge der durch Waffengewalt 26)erfoIgten Okku
pation ihres Landes von den dorischen Eroberern in den Stand ~er 
Horigkeit herabgedriickt wurden. Sie wohnten auf den Landerelen 
der syrakusischen Grundherren und waren der herrschen.den Klass.e 
in sozialer und politischer Hinsicht untergeordnet. Tahgen Antell 
an dem syrakusischen Gemeinwesen zu nehmen, stand Ihnen bis auf 
Gelon nicht zu. Erst Gelon, der wie aIle Tyrannen die Bodenakkumu
lation einschrankte 27), scheint sie aus der Horigkeit befreit zu 
haben 28), urn fiir seinen Staat eine breite Grundlage zu sc~affen. 
Damit war Ihnen auch der Weg in die Reihen der syrakuslschen 
Burgerschaft geOffnet. Die durftige Oberlieferung gestattet es nieht 
den dunklen Ursprung des Namens 29) aufzuhelJen ,noch auch die 

2'1) Es ist interessant, dafl aueh in Athen von denPhylarehen,. den 
FUhrern einer Reiterphyle, ein besonderer Katalog der neu ausgehobe~en Ritter 
gefilhrt wurde. Xen. Hipp. 1, 2. Arist. Ritter 1369. Zu untersehelden von 
diesem ZO'.,rl.AoloG ist der von Aristot. 'A'&1t. 49, 2 erwtihnte 1t(vO'.~.' der das .Result~t 
aller frUheren Aushebungen enthielt, also die Namen aller Ritter. Kalbel, StIl 
und Text der A'&1t. 219. A. Wilhelm, Beitr. 234, denkt, da dieser 1t(YO'.~ aueh a!s 
oO'.v(G bezeichnet wird, an eine zwei- oder mehrteilige zusammenlegbare, mit 
Siegeln versehlossene Tafel. . 

25) Der Name findet sich aussehliefllieh in Syrakus. Dafl aueh In Kreta 
eine Art Leibeigener KLAALZUPWL hieB, hat Tittman 503 zu Unreeht gefolgert 
aus Eust. ad II. S. 295, Z. 31: KLAALZUPWL os. ev K~"Ij"il> MO'.PLO'.yOUYO.l os e~ °HpO'.x/,s~q: 
,~ IIoY'tLl',~, XO'.l :<\,pO't,O'.L ey :2]uPO'.XOUOO'.LG. Es 1St eVident, dafl es. sleh hler. um em 
Versehen des Eustathios handelt: XO'.l ApO't'tO'.L = zAO'.pw'tO'.L, die dureh eme Ver
werfung der Worte naeh Syrakus statt naeh Kr~ta gelangt~n. Vgl:. Phot. Suid. 
S. KO'.AI.LxupwL, die aus der gleiehen QueUe wle EustathlOssehopften, dem 
rhetorisehen Lexikon des Pausanias. G. Kaibel, Com. Graee. fragm. [ 1,200,24. 

26) Eust. 1. 1, Z. 30: 111] l(mp OOUI.OL, 0:1.1.0: 1tOAS!1<jl. 
27) Max Weber, Handw5rterb .. d. Staatsw. P .70. 
28) Beloeh, GG. 12 387, Swoboda, StA. 101, ? Photo S. ~LAALXUPL~L •• ev 

:2]uPO'.ZOUOO'.L£ ,LV5G ezA"Ij&'YjoO'.v, 01 O:V'tl 'tWY 18W!10pwv !18poG zO'.'tO'.AO'.~ons~ 'tou 1tOAL-
't$11110'.'to; . OrOY 80.W't8G zO'.: 1t8yEO'tO'.L 'tLVE,;. '. 

29) Der Versueh einer Ableitung des Namens seheitert daran, daB .eme 
klare grieehisehe Wurzel in ihm nieht zu erkennen ist. ~erod. VII 155 bletet 
KU/.).UpWL (doeh geben die Handsehr. aueh KLAAUpLOL), SUld. Pl1ot. FH<;J. 1.104 
KO'.AI.LzupLoL, Hesych. KLI.ALzupwL, Favorin. Etym. G~d .. ~LAAUXLpUCL. Vlelleleht 
gab es aufler Herodot keine andere QueUe, denn die spateren Namen~formen 
erweeken den Eindruek dafl man in die KUUUPWL des Herodot etwas wle XUPlOL 
hineinzubringen versuehte und maehen es dah~r immerhin wa~:seh~inlieh, daB 
das Wort ein sikelisehes war das von den Gneehen des Verstandmsses wegen 
korrumpiert wurde. Es ist ~lso vergeblieh den. Ursprung des N~mens in"ety
mologisehen Spielereien finden zu wollen, so In der Etymologle von XUI,SLY 
treiben, "die ihre Herren vertrieben", oder von X(UO'. Ese! - "Eselherren". 
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Rechtsstellung der Kyllyrier genau zu fixieren. Man hat sie mit den 
Heloten der Spartaner, den Penes ten derThessaler und den Klaroten 
auf Kreta verglichen, ein Vergleich, der zweifellos von Aristot.eles 
herruhrt 30). Schon daraus ergibt sieh, daB man in .den Kyllynern 
die unterworfene alteinheimische Bevolkerung zu erbhcken hat, denn 
wie die Heloten aus der unterjochten altachaeischen UrbevOikerung 
und die Penestai, deren Namen noch als der eines illyrischen Stammes 
nachweisbar iSP1), aus der alteinheimischen BevOikerung Thess~
liens hervorgegangen waren, bildete auch der Hauptsache r:ac~ dIe 
vorindogermanische Bevolkerung Kretas die hOrige und leIb~lgene 
Bauernschaft der Klarotai. Doch nur die Heloten waren Gnechen 
so gut wie ihre Herren. Die Kyllyrier hiil.t man nach d~r allgemein.~n 
Annahme fUr den sikelischen Bestandtell der syrakusischen Bevol
kerung, doch ist es nieht ausgeschlossen, daB man in Ihnen ~es~e 
des alteren sikanischen Ackerburgervolkes zu sehen hat, das fur dIe 
kulturell uberlegenen Sikeler, die in zahlreiehen fest~.n Ber~stadten 
wohnten, als Horige das fruchtbare Land bebaute. Uber dIe recht
Hche Stellung der KyIIyrier erfahren wir, daB sie als Sklaven, oou?,ot, 
bezeichnet werden 32), womit gewiB nur der Gegensatz zu den Frelen, 
E),a6&apol, gekennzeichnet werden solI. DaB sie vielmehr in der 
Mitte zwischen Sklaven und Freien standen, ist schon im Altertume 
nieht unbemerkt gebJieben 33). Auch die Heloten. werden selbst im 
amtlichen Sprachgebrauch vielfach als oou),o~ bezelchnet und werd~n 
doch von den Privatsklavenunterschieden. Theopompos nennt dIe 
Penestai, die er mit den Heloten vergleicht, oouAo" 'XOl"COlOOU),W&EV'ta\; 34). 
Ebenso werden im Rechte von Gortyn die Leibeigenen und Sklavep 
unterschiedlos oWAoc oder FOlXEa\; genannt. Man kann daher dIe 
Kyllyrier nieht als personliche Sklaven der Gamoren betrachten, 
fur die sie die Acker bestellten, die einst ihnen selbst gehort hatten. 
Die Vergleichung mit den Klarotai gestattet die V~rmutung, ~aB 
die Kyllyrier auf den Klaroi der eingedru~genen B~sltzer und ?lcht 
auf dem Gemeindelande saBen, da landwlrtschafthches Gememde
land groBeren Umfanges bei den G!ieche!1 sehr selt.en war 35) l!n~ 
im letzteren Falle auch der Verglelch mIt den krehschen MnOltm 
gegeben ware. Ais GrundhOrige, an die Scholle gebunden, bewirt-

Vgl. Tittman 503. O. MUller, Dorier lI2 56. Holm I 397. Freeman-Lupus II 
384, Busolt}2 136, 7. J. Oehler, RE. XI 2460. 

30) Fgm. 544 Rose: W'lop.rl.o.&'YjoO'.v OS 0:1t0 'tOU $1,; 'to'.tJ't:o ouvs/ • .&atv 1tO'.Y'tooO'.1tol 
O'l'tS;, w; 'APLo'to'tsA'Yj;; eY :2]upO'.l',ao(wy 1tOAL't8(q:, 0!10LOL 'torG 1tO'.pli AO'.X~00'.L!10V(0'.£ s~AwoL, 
xO'.l ..to'.pli 88000'.Aot; 1t8ySO'tO'.L;, xO'.l 1tO'.pli Kp'Yjol X/'()(PW'tO'.LG; vgl. SUId. S. KAO'.PW'tO'.L • 
I~S'tOLXOL w; MO'.PL()(V1iOYO: 6'1 °HpO'.x/.s(q: zO'.l. ELAw,s£ ev AO'.zsOO'.(!10VL XO'.l SY 8S't't0'.1.Lcf 
IIsyso'tO'.L ZO'.l KO'.A/.LxuploL SV :2]uPO'.Y.QUOO'.L£. 

31) Busolt IS 107, 3. 
32) Herod. VII 155 unterseheidet sie bekanntJieh von dem von Staats

gewalt und Landbesitz ausgeschlossenen Demos tlnd nennt sie Sklaven der 
11);!10pol: 'toil; 10001~Opou; zO'.ASO!1svou; 'tWV :2]up'Yjxoo(wv (;Z1tSOO'l'tO'.£ U1tO "a 'tou 1ii)p.ou 
Y.O'.l 'tWV ocps,spwv OOUI.WY, zO'.A80!1SyWV as KUAAUp(WV; vgl. FHG. I 204, Fgm. 56. 
Suid. S. KO'.ULXUPLOL • 01 O:v,: 'tWV r8W!10pWV ev liupO'.ZOUOO'.L; 18V0!18voL, 1tOAAO( ,lVS; 
1:0 1tAi)'&o,; • .loU/.OL o''ljoO'.Y oihoL 'tWV cpulr1.0WY,W;; Til.1O'.W; SY ;'. 

33) Pollux III 83. 
34) Belege bei Busolt P 285, 1. 
35) Vgl. tiber das Gemeindeland in Akrai IG. XIV 217. 
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schafteten sie die Guter der Grundherren, denen sie zu bestimmten 
Abgaben 36) und personlichen Dienstleistungen verpflichtet waren. 
Waren sie auch in wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht in ihrer 
Freiheit beschrankt, so ergibt sich aus dem im Interesseder Gemeinde 
beschrankten Eigentumsrecht am Klaros, daB die Ausubung des 
Totungs-, Verkaufs- und Freilassungsrechtes nicht der Willkur des 
Grundherrn uberlassen 37), sondern der Gemeinde vorbehalten ge
wesen sein muBte. Zu Kriegsdiensten wurden sie aIs Leichtbewaff
nete herangezogen 38). 

36) Die Abgaben waren wohl hauptsachlich in Naturalien zu entrichten, 
sei es ein prozentueller Teii der Jahresernte oder ein festes Quantum. Die 
CI.7tO'flOpct. der Heloten war gesetzIich auf 82 Medimnen Getreide und ein ent
sprechendes MaB von 01 und Wein festgelegt, wahrend die Abgabe der Penestai 
und Klarotainicht naher bekannt ist. Busolt IJ3 669. 744. Vgl. Etym. Gudian. 
s. EO,W'tE£, wo die KCtI-A.txct.pot in Syrakus mit den urn Lohn dienenden Heloten, 
Penesten und Thetes verglichen werden. In diesem Sinne ist wohl auch Dion. 
Hal. VI 62 zu deuten, der die Kyllyrier als 7tS/,ct.'t"L bezeichnet, vgl. Plat. 
Euthyphr. 4:.c, und nicht mit Freeman-Lupus II 385 an die romischen Klienten 
zu denken. Uber die Zugehorigkeit der Pelatai zur Thetenklasse Busolt Irs 779, 3. 

37) Der Spartaner durfte die auf seinem Klaros ansassigen Heloten 
wederfreilassen noch auBer Landes verkaufen, denn nur die Gemeinde besaB 
das Freilassungsrecht. Auch die Penestai durften nicht tiber die Landesgrenze 
verkauft und nicht ohne Richterspruch getotet werden. In Kreta unterlag das 
Verkaufsrecht gewissen Beschrankungen, l1ingegen wurde das Freilassungsrecht 
von den einzelnen Btirgern und von der Gemeinde ausgeUbt. Busolt IP 667. 743. 

38) Die Heloten zogen als i}spct.7tonsG ihrer Herren in den Krieg, fanden 
aber auch als t);LI-OC und spater als Hopiiten und Bemannung der Schiffe Ver
wendung. Die Penesten dienten ihren thessalischen Grundherren im Kriegsfalle 
zu Pferde. VgI. Busolt P 285, IJ3 668. In Syrakus bezeugt Herod. VII 158, 
15 ff. i7t7toop0J.10t <pLl-oC, leichtbewaffnete "FuBtruppen, zur Zeit Gelons. Von 
diesen <PLI-OC im engeren Sinne werden von ihm die Bogner und Schleuderer 
unterschieden. Als i7t7tOOp0J.10L 'Ini,oC wurden die Kyllyrier gewiB schon vor 
ihrer Emanzipation verwendet. Wie der Name sagt, waren sie zwischen den 
Reitern aufgestellt. Eine Analogie liefert die Kampfesart der Germanen. VgI. 
Caesar b. g. I 48: equitum milia erant sex, totidem numero pedites velocissimi 
ac fortissimi; - ad eos se equites recipiebant; hi si quid erat durius concur
rebant; - si quo erat longius prodeundum aut celerius recipiendum, tanta 
erat horum exercitatione celeritas, ut iubis equorum sublevati cursum adae
quarent. 

I I. Verfassungsgeschichte. 



1. Die Adelsherrschaft 
(734-649 v. Chr.). 

Von der Verfassung, die Archias der neuen Kolonie gab, ist 
uns nichts mit Bestimmtheit uberliefert und die Frage, inwiefern sich 
das burgerliche Leben Korinths in ihr widerspiegelte, nur hypo
thetischzu beantworten. Wir wissen nicht, wie sich Archias und 
seine Genossen zu der Bevolkerung verhielten, die sie auf dem Boden 
von Syrakus vorfanden. Auch ist uns nicht ausdrucklich bezeugt, 
daB aIle Kolonisten korinthische Burger waren 1). Gerade fUr die 
dorischen und jonischen Kolonien Siziliens istes ja charakteristisch, 
daB sich ihre Bevolkerung aus heterogenen Stammeselementen zu
sammensetzte. Dies schIieBt natiirlich nicht aus, daB die uber
wiegende Mehrheit Korinther waren, wie denn in der Tat die Sy
rakusier stets die Korinther als ihre 7tp6yovot betrachteten. 

Da im aIlgemeinen die Kolonien den burgerlichen Einrich
tungen und Gesetzen der Metropole zu foIgen pflegten2), muB man 
annehmen, daB auch Syrakus korinthische Institutionen zum Muster 
nahm. Dies ist urn so wahrscheinlicher, als es immer eine groBe 
PieHit gegen die Mutterstadt zeigte 3) und im lebhaften Verkehr 
mit derselben blieb. Bisweilen nahm dieses Abhangigkeitsverhaltnis 
sogar politischen Charakter an, wenn Syrakus gegen innere oder 
auBere Feinde Befreier aus seiper Mutterstadt herbeirief. Die er
staunliche SchneIligkeit, mit der die Kolonie zur GroBe gelangte, 
beweist, daB die ersten Schritte zugleich rasch und sicher gewesen 
sein mussen. Dorisch also war die syrakusische Verfassung und das 
geltende Recht gewiB, wie denn Pindar4) in bezug auf Aitnas 
Grundung durch Hieron, die. ebenfalls nach dorischen, und zwar 
lakedaimonischen Staatsformen geschah, ausdrucklich bekraftigt, 
daB die Nachkommen der Herakiiden nur unter den altdorischen 
Satzungen des Hyllos und Aigimios leben wollten. Korinth aber 

1) Nach Strabo VIII 6, 22 folgten dem Archias besonders viele An
siedler aus Tenea nach Syrakus. Wilisch, Beitrage 9 denkt dabei an eine Art 
Klientelverhaltnis zu den regierenden Herren von Korinth. Vgl. auch Freeman
Lupus I 296. Die Anwesenheit von Eleern unter den Kolonisten bezeugt viel
leicht der Name des Flusses 'rpp.~y6G, der bereits im 6. jahrhundert v. Chr. von 
Philist. FHG. I 186, Fgm. 8 bezeugt wird und in der eleischen Stadt 'rpp.iY'tj 
begegnet. Vgl. Pais, Storia della Sicilia 172, 1. 

2) Thuk. VI 4. Pind. Pyth. I 61. 
3) Thuk. I 38. 
4) Pyth.I 62 liber Aitna und Hieron ('tijl 7t6).~yy's(yo;V &so~p.d:t4l cruv 

s/.su&spiq; 'rAALBo6 cr'td&p·o;G 5Y v6p.o~G ibmos) bezieht sich nur auf die Verfassung. 
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besaB zur Zeit der Grundung von Syrakus nur ungeschriebene, 
gewohnheitsrechtliche Rechtssatze, die der festen Form und damit 
der unverbruchlichen Autoritat des v61-L0~ entbehrten und so dem 
EinfluB der herrschenden Klasse unterlagen 5); regiert aber wurde 
es von der Oligarchie der Bakchiaden 6). 

Es hat nun in neuerer Zeit die Ansicht Beifall gefunden, daB 
Syrakus in den ersten Zeiten seiner Existenz von Konigen aus der 
Familie der Bakchiadai gemeinsam mit den Gamoren regiert wurde 7). 
Diese Vermutung stiitzt sich auf einige sparliche Notizen, nach denen 
ein Konig oder Tyrann Pollis von Syrakus eine nach ihm benannte 
Weinart nach Sizilien verpflanzt hatS). Die Existenz des Pollis 
kann keine bloBe Erfindung sein, .~enn fur sie spricht sowohl die 
Sonderbarkeit und ZufalIigkeit der Uberlieferung wie auch der Name 
des Aristoteles. Auch kann nicht weiter befremden, daB Pollis ein 
Argeier gewesen sei, da die Teilnahme von Argeiern an der Koloni
sation von Syrakus durchaus nicht ausgeschlossen isP). 

Wann lebte nun Pollis? GewiB vor der Deinomenidenherr
schaft, wie seine Erwahnung durch Hippys, der in Gelons Zeit schrieb, 
beweist, genauer gesprochen, in der zweiten Halfte des 6. Jahr
hunderts v. Chr,10). Die TempeIchronik von Lindos bezeichnet Pollis 

5) Zu einer Gesetzgebung kam es erst spater durch den sonst ver
schollenen Gesetzgeber Pheidon von Korinth, von dem uns Aristot. Polito II 
1265 b Kunde bewahrt hat. 

6) Herod. V 92. Paus. II 4, 4. 
7) Zuerst von O. MUller, Dorier IIP 105. 151 vertreten. 
8) Athen. I 31 b: "Imtu; OS <5 'P1j"[LVO; 't7)V a!Aaov haAouI-tEV1j'l tXl-t7ta/.ov 

?~p/,[av ~1jo1 hal,aLo&a~, TJ'I IIoAl-~Y 'tov aP"[ELOV, 0; spao[AEuoa l:upahoo[wv, 7tpw'tov at,; 
l:upahOUOCl:; hOI-t£Oa~ ,ag 'hCl::Ua\;, Ei:1j &'1 00'1 <5 7tap&. l:~xEA~riYta~; "[Auxll; xal,oul-tavo£ 
IIoAl-w; 0 B[PA~vo,; 0('10;. Nach der allgemeinen Annahme Jebte Hippys von 
Rhegion, der fUr die Fragen der i:iIteren sizilischen Geschichte ein ausgezeich
neter Gewahrsmann ist, zur Zeit der Perserkriege. Allein steht jetzt F. jacoby, 
RE. VIII 1927 ff. mit der Ansicht, daB er ein Autor des 3. jahrhunderts gewesen 
sei. Einen Unterschied zwischen dem Argeier Pollis und dem syrakusischen 
Konig Pollis macht julius Pollux im Onom. VI 17: hCl:t 7tOU ha1 "[1.UxllS hal 
IIOAl-aLO'; • 1to't~ os EX 2iupCl:xouowv' IIOA/'~'; 0' atl'tov il aP"[ELO; 7tpiii'to,; EOXaUCl:OEV, Ct.~' 
00 hal 'tOUV0l-tx • f; &'7tO 'tou l:upCl:XOUO£WY paoLAEW£ IIoAl-w,;, w,; aPLO'tO'tE/.1j; AE"[EL. 
Wenn Aelian V. H. XII 31 bei der Erklarung des Namens der Weinsorte darauf 
verweist, daB sie omo 'tLVO; 6"[XWP£ou paoLAEw; benannt wurde, so kann damit 
natilrlich nicht ein Sikelerkonig gemeint sein, was ja mit den Ubrigen Angaben 
nicht in Einklang gebracht werden konnte. Nach dem Autor des Etym. M. 
wurde die Weinrebe aus Thrakien nach Sizilien verpflanzt U7tO II6)J,LoO; 'tou 
l:lhUWV[OU 'tupdvvou, was schon MUller in 'tou l:upaxouo[w'I emendierte, eine Lesung, 
die sich aus der Erwahnung Siziliens ergibt. 

9) Busolt, GG. I2 389, 3. Vg!. auch Plut. narr. am. 2; zur Beurteilung 
dieser Oberlieferung Freeman-Lupus I 291. Pais, Storia della Sicilia 173. 

10) Folgt aus der chronologischen Anordnung der einzelnen Kapitel jener 
denkwUrdigen Inschrift, die Chr. Blinkenberg unter dem Titel Chronique du 
temple Lindien im Bull. Ac. Danemark 1912 = Die Lindische TempeJchronik 
in Lietzmanns Kleine Texte 131, 1915 veroffentlicht hat. DasKapitel CXXXI 
lautet mit den Erganzungen, die durch eine Vermutung A. B. Drachmanns 
angeregt wurden: 

[14 IIQ).AL~ .•••... ] EI)~ &[a£ 'tou 'tUPC(,WEUOCl:Y'tO; EV 
[ I6 l:upC(,houoaL'; &."[dAI-t]Ik['t]Ik, It. EXXI,E~'toll.aLOdAELa, 6[~'J tilv 
[14 (ms"[s"[pa7t'to . "IIOA]/,L£ il l:WO£/'1k u10; a&dVIk[L AL]VIl[~ 
[15 IkL EuXdv, au'to; 'to 1)o'u]iw, 'tdos oaLOdAS' ap"[' Ct.VS&1jXE," 
[14 ill; ~aoL :Es'Ia"[opx£] b "t&L A 't&,; XpOVLX&'; ouv'txgw;. 

45 

als den Oheim eines Tyrannen vonSyrakus, de~sen Na?1e mit ho~er 
Wahrscheinlichkeit in der Lucke zu erg an zen 1St. Selt Gelon smd 
uns nur sechzehn syrakusische Tyr.anner: und Konige bek~nnt, na?1-
lich Gelon, Hieron 1., Thrasybul, DlOnyslOs I: und 11., Kalhppos, Hl~
parinos, Nysaios, Hiketas 1., Agathokles, Hlketas II., Thomor:, SOSl
stratos, Pyrrhos, Hieron II. und Hieronym?s. Da nun Clcer.? 11) 
berichtet daB Verres aus dem Athenatempel m Syrakus 27 Gemalde 
sizilische; KOl1ige und Tyrannen raubte, Iiegt die Ver~utung nahe, 
daB eine Reihe dieser dem Andenken der Syrakusler so teuren 
Manner in die Zeit vor Gelon zu weisen ist. .. 

Welches war nun die SteHung jener Manner, die in der Uber
lieferung bald als Tyrannen bald. als Konige ersche.inen, deren Exi
stenz mit ziemlicher Bestimmthelt aus den Zeugmssen hervorgeht 
und von denen uns kaum ein Name den Schatten einer Erinnerung 
bewahrt hat? Wir finden nirgends in der Uberlieferung Archias als 
Konig von Syrakus bezeichnet, denn aus Korinth konnten ja. auch 
die Ansiedler das erbliche Konigtum, d.essen Abschaffung.12) Ihn~n 
bei ihrem Auszuge noch in frischer Ennnerung stand, mcht mlt
bringen. DaB es aber nac~ A~chias zu einer Wied.er~ersteIIung des 
Konigtums gekommen sei, 1St erne ganz unwahrsc~emhche .. A!mahm~, 
die sich eben nur auf den Namen des angebhchen Komg POII1S 
stiitzt und wenigstens bis auf Skythes von Zankle in. der sizilische.n 
Geschichte eine singulare Erscheinung ware. In Konnth stand selt 
der Mitte des 8. Janrhunderts ein Prytanis an der Spitze des Staates, 
der von dem Geschlechte der Bakchiadai, das in seiner Gesamtheit 
die Regierung ubernommen hatte I3), aIIjahrIich gewahit wurd~ .. Er 
nahm die SteIIung des Basileus ein 14) un.d fi.ihrte wa~rsc.hemllch 
auch diesen TiteI 15). Waren nun zur ZeIt der KolomsatlOn von 

Weder der Name Pollis noch Sosilas ist sonst in Syrakus und seinen Kolonien 
nachweisbar. Doch begegnet erst~rer ofter~ in der Peloponnes. ?in Lakedaimonier 
Pollis soli nach einer Sage mit Krataldas und Delphos die Tyrrhener nach 
Kreta gefilhrt haben. Plut. de mul. virt. 8. quaest. Graec. 2~. Photo Bib!.. 137 b 
21; 141 a 7. Ein anderer ist der spartanische Nauarch Polhs, der auch 1ll d~n 
Bereich der sizilischen Geschichte tritt, da er urn 388 v. Chr. als Gesandter 1ll 
Syrakus weilte. Theopomp, Hellenika ed. Ed. Meyer c. 4, 2. 14, 1. Pluto Dion. 5. 
Diog. Laert. III 19. Der Name So silas findet sich haufig auf R~odos, so als 
Fabrikantennamen dreimal auf rhodischen Amphorenstempeln Kho XX, 1926, 
330 aus SUdruBland und einmal auf einem rhodischen Amphorenhenkel aus 
Syrakus ro. XIV 2393466 = SGDI. III 1,424565 °, wo Bechtel !.reilich mit RUc~
sicht auf 4245639.640 statt l:wo[),x vielmehr l:wo[oa lesen mochte, wozu kem 
Grund mehr vorIiegt. Ferner in dem Fragment einer .Inschrift a~s Lindos IG. 
XII 1, 767, Z. 11 und in einer Inschrift aus Stratos III Akarn~men IG. IX 1, 
451 = SGD!. II 1382, wo die richtige Erganzung l:woO.[a;] erglbt. . 

11) Verr. II, IV 55: viginti et septem praeterea tabulas pulchernme 
pictas ex eadem aede sustulit; in quibus erant imagines Siciliae r~gum ac ty
rannorum, quae non solum pictorum artificio delectabant, sed etiam comme
moratione hominum et cognitione formarum. 

12) Paus. IV 4, 4. 
13) Herod. V 92: ~Y il).L1C(,PX(1j, y.al OEi'tOL BaxXLdoaL Y.x).EO}1aVOL §ya}1ov "t7)v 

7-0),LY, Eo£oooav OS xal 'iJ"[oY'to 6\; &'A),ijAWV. 
. 14) Diod. VII Fgm. 9, 6: 7tPU'tX'IL;, o£ 't7)V 'tou ~aoL).sw; EtXS 'td£LV und 
Paus. II 4, 4. 

15) Diod. VII Fgm.9, 3 und Nikol. Dam. FGrHist. II A 90 Fgm.57, 6; 
vgl. Busolt 13 347. Gegen ihn Lenschau, ~E. SUPP!. IV 1013, der dem Erb-
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Syrakus die Prytanen die hOchste Behorde in Korinth, so waren 
sie es foIgIich auch in den Kolonien. So finden wir denn in der Tat 
aIs obersten Magistrat ein Kollegium von vier oder flinf Prytanen 16), 
dessen Vorsitzender eponym war I7), in dem mit Syrakus fast gleich
zeitig gegriindeten Korkyra. Auch in den Kolonien Korkyras ist 
die Prytanie nachweisbar, so in Apollonia 18) und in dem von Kor
kyra und Korinth gemeinsam gegrundeten Epidamnos 19). Auf den 
EinfluB von Syrakus laBt sich wohl auch das Vorkommen des Pry
tanen in Rhegion 20) und Tauromenion 21) zuruckflihren. Man wird 
aus dem Gesagten mit Recht schlieBen, daB Syrakus im Anfang 
dieselbe politische Einrichtung besaB, an die auch die Worte Pindars 
erinnern, der Hieron in deutlicher Umschreibung seiner Souveranitat 
nich t mit [3IXcnAEus;, sondern mi t 7tPU'tIXYt XUplE 7tOU&Y Eucr'tE'PO:YW'l 
&ym&y XIXl cr'tIXP'tOi) anspricht 22). Bezeugt ist endlich fur Syrakus 
das Amtsgebaude fur den Pry tanis, das Prytaneion, das vom Buleute
rion, unterschieden wird 23). Wie in Korinth und Korkyra, wird 
auch inSyrakus der Prytanis als eponymer Magistrat dem Jahre 
seinen Namen gegeben haben, eine Wiirde, die spater Timoleon dem 
Amphipolos des Zeus Olympios erteilte. Es kann also Pollis den 
Tite! Basileus, den ihm die Uberlieferung zuerkennt, nur seiner 

konig den Prytanis zur Seite treten laBt, der wie der Archon in Athen die 
politische Macht in seiner Hand vereinige. 

16) CIO. 1847: 0 (lsrvex 7tpu'texvsucrex~ xexi O( cruvexpxol (drei); CIO. 1848: vier 
crUVexPXOl wie wohl auch CIO. 1849. 

17) Vgl. das Proxeniedekret aus dem 4. jahrhundert v. Chr. IO. IX 1,682 
und die zahlreiehen Ziegelsteine mit dem eingedriickten Namen des Prytanen, 
unter dem die Verfertigung stattfand. 10. IX 735-826, 229-48 v. Chr. Ais 
eponymer Beamter findet sich der Pry tan in einer Urkunde aus dem 2. jahr
hundert v. Chr. IO. IX 1, 694 und IvM. 44, 2 (Psephisma). 

18) In dem einzigen uns erhaltenen Psephisma der epidamnischen Apollo
niaten (eponym) IvM.45, 2. 

19) IvM. 46, 39. 
20) An Stelle des von Dionysios I. zerstorten Rhegion griindete Dionys II. 

358 v. Chr. eine neue Stadt, die er nach Apollo <I>OL@(ex benannte (Timaios bei 
Strab. VI 258). Ais hOchster Beamter wird der 7tpU't(X'll~ genannt (10. XIV 612), 
dann der 7tpU'texVL~ xexl xPXwv ax 'twv 1(l[wv (618) oder 7tpU'texVl~ EX 'tou 1oLou xexl 
Cipxwv 7tsv'texs't'ljplx6~ (617), der von Mommsen, CIL Xl, p. 4 zusammen mit 
den ihm beigeordneten drei crU[L7tpU'tdVSl~ den romischen II1Iviri quinquennales 
gleichgesetzt wird, Vgl. Kaibel, IO. XIV p. 150. 

21) IO. XIV 423-430 passim = Dittenberger, Syll. lIra 954 mit A.3, 
wo die nach dem Monat stehende Ligatur rP, die die Namen von verschiedenen 
Magistraten begleitet, ihre natiirlichste Lesung in 7tPU'tdVSL; findet, die als 
monatliche Vorsitzende des Rates anZllsehen sind. Dagegen hat E. Bormann, 
Fastorum civitatis Tauromenitanae reliquiae, Programm der Universitat Mar
burg 1881, 24 und Swoboda, VB. 98 diese Signatur mit 7tpoexjOpex; oder 7tpoexjOpWV 
aufgeJi:ist. 

22) Pyth. II 57. Vgl. auch Schol. Theokr. II 11. 12, wo die Hekate Angelos 
von Syrakus als X'&Oy(exv '&sbv xexl vsp'tspWy 7tpU'texyLV bezeichnet wird. O. Kaibel, 
Com. Oraec. fragm. I 1, 161. 155 Fgm.7. Wilamowitz-MoeIlendorf, Herm. 
XXXIV 1899 206 ff. 

23) Cie. Verr. IV 119 erwahnt amplissima curia und ornatissimum pry
taneum, die natiirlich alt sein miissen. Unter den XP'lj[Lex'tlcr'tljPlex zur Zeit 
Dionysios 1. (Diod. XIV 44) hat schon Schubring (Achradina 37) das ~OUASU"C)jpwv 
und 7tpu'tXYSlo,/ verstanden, obgleieh diese Bedeutung von XP'lj[Lex-;;,cr,ljPlex nicht 
die iibliche ist. Vgl. Lupus, Stadt Syrakus 167. 

47 

Stellung als Prytanis verdanken 24), da er mit dem des souveranen 
Konigtums nicht verglichen werden kann. 

Wie in Korinth stand auch in Syrakus der Prytanis an der 
Spitze eines streng oligarchisch regierten Staates, in dem nur eine 
im Verhaltnis zur Gesamtheit der Biirger kleine Minderheit zur 
Teilnahme an der Staatsgewalt berufen war. Ihre Bevorrechtung 
beruhte auf der vornehmen Geburt. Da es dem Geist der Adelszeit 
entsprach, daB bei der Grundung einer Kolonie das Land zu un
gleichen Anteilen aufgeteilt wurde, waren die a~eligen Grundherren 
mit ihler so zahlreichen hOrigen Bauernschaft m den ersten Jahr
zehnten dem Mittelstande gewiB auch numerisch iiberlegen. So 
hatten also der Heraklide Archias und die iibrigen adeligen Familien, 
die ihm gefolgt waren, von Anfang an unter den Kolonisten in Syrakus 
das Ubergewicht. Im FaIle des Aussterbens alter Adelsfamilien fielen 
deren Landereien gewiB nur den noch lebenden Mitgliedern der 
ubrigen Hauser zu. Sie allein bildeten das hochste Staatsorgan, 
den Rat 25), dessen Mitglieder von edler Abstamm~ng sein rr:uBt~n, 
urn ein Aufsteigen der beherrschten Klasse zu verhmdern. Ole Mlt
glieder des Rates waren unverantwortlich, ~a die Ra~ssitze a.uf 
Lebenszeit verliehen wurden oder sogar erbhch waren, mdem bJs
weilen nach dem Gesetze der Sohn nach dem Vater in den Rat 
eintrat 26). Ob nun der Rat, in dessen Handen als unmitte~barer 
Trager der Souveranitat die Leitung der Geschafte lag, mIt der 
Plenarversammlung samtlicher Adeliger zusammenfiel oder nur ein 
Teil des Adels die Herrschaft fuhrte wie in Korinth das Geschlecht 
der Bakchiaden, muB bei dem Fehlen jeglicher Uberlieferung ebenso 
unbeantwortet bleiben wie die sich aufdrangenden Fragen uber seine 
Organisation, seine Glieder, ihren Wechsel und seine Vorsitzer. 

24) Wenn die Annahme Busolts (I 347), daB der Prytanis in Korinth 
den Titel BasiIeus fiihrte, das Riehtige trifft. Auf Pollis glaubte Landolina 
zwei bronzene Miinzen mit den Buchstaben no und andere mi n beziehen 
Ztl diirfen, eine Entdeckung, die er Zllr ErkJarung einiger miBverstandener 
Verse aus Theokrit verwenden woIlte; noch einen anderen "Konig" von Syraktls 
meinte er nach bronzenen Miinzen mit den Umschriften /\ Y~ON und /\ Y~ONO~ 
mit OewiBheit annehmen zu diirfen (J. H. Bartels, Briefe iiber Kalabrien und 
Sizilien HI, 1792, 275). Die wenigen Publikationen Landolinas sind mir leider 
nicht zuganglich, so daB ich die Oriinde nicht iiberpriifen kann, die ihn zu 
dieser Annahme bestimmten. Da Konigsnamen auf den Miinzen Siziliens erst 
mit Agathokles beginnen und auch Magistratsnamen erst seit dem Ende des 
5. jahrhunderts v. Chr. vorkommen, konnte man in /\ Y~ON einen Prytanen
namen erblicken, denn paUiographische Oriinde (-ON flir nN) weisen diese 
Miinzen in die Zeit vor 440 v. Chr. (vgI. Ph. Lederer, NZ.43, N. F.3, 1910, 4). 
Sieher ist nur, daB Landolina (S. 277) aus einer Stelle des Plautus (Menaechmi 
II 3) mit Unrecht die sonst nicht bekannte Existenz eines Alleinherrschers 
Liparo erschlieBen wollte, indem er dieser Stelle eines Komikers die Beweis
kraft eines historischen Dokumentes zuerkannte. Ebenso hinfiillig waren die 
von anderer Seitebeigebrachten Argumente auf Grund von Miinzlegenden. 
Vgl. Holm II 490. 

25) Der in der Oberlieferung zum erstenmal gelegentUch des Sturzes 
der Aristokratie urn die Mitte des 7. jahrhunderts v. Chr. bezeugt ist. Pluto 
Praec. reip. ger. 825 C. 

26) Aristot. Polito IV 1292 b. 1293 a. VI 1317 b. 



2. Die Oligarchie der Gamoren 
(644 bis etwa 520 v. Chr.). 

Bereits urn die Mitte des siebenten Jahrhunderts kam es in 
Syrakus zu inneren Unruhen, die die zweite Entwicklungsperiode 
der syrakusischen Verfassung, die Oligarchie der Gamoren, ein
leiteten. Ein Teil der Adeligen, das Geschlecht der Myletiden 1), 
ging in die Verbannung und half den Zankleern im Jahre 649 v. 
Chr.2) bei der Griindung Himeras, der einzigen griechischen Stadt 
an der Nordkiiste. Die Teilnahme der heimatlosen Dorier gab der 
jungen Ansiedlung den Charakter einer chalkidisch-dorischen Misch
kolonie, da das syrakusische Element so stark in der Biirgerschaft 
Himeras vertreten war, daB trotz der chalkidischen Gesetze und 
Einrichtungen der Stadt sich ihr Dialekt zu einer Mischung von 
Dorisch und Jonisch gestaltete. Die kurze Zeitspanne, die die Aus
fiihrung einer syrakusischen Kolonie nach Kasmenai (644 v .. ~hr.) 
von diesen Ereignissen trennt, beantwortet die Frage, ob Uber-

1) Thuk. VI 5, 1: y'0(\ 'IfLEflO( a1tO ZcilY.A'I/£ q)Y.!crlrYj U1tO EVY.AS(1.l0U y'0(\ 
l:LfLou y.cd l:iiy.wvo., y.cd XO(AY.~o'ij£ fLsV oE 1tAslcr'to~ ~/,lrOY B. 't'l)V a1tOly.LO(V, ~UVCPY.LcrO(V 
cs o(lJ'tol£ 'l'.cc\ BY. l:uPCCy.oucroov CjJulcios£ cr'tcicrsL V~Y.YjlrSV'tE£, oE ]\I[u/,'I/'t(()cct Y.O(AOUfLsVOL· 
y.Cl.i CjJwv'l) fLSY fLS'tCC~U 't'ij. 'tE XO(AY.Lilswv y.ccl AwpU)o. Ey.piilrYj, VOfL~fLCl. os 't1X XCCAY.~OlY.IX 
SY"pii'tYjcrCl.Y. Die < Erwahnung der uns volIig unbekannten Myletiden filhrt auf 
Antiochos von Syrakus als Quelle (WoIfflin, Antiochos von Syrakus 6). Spateres 
MiBverstandnis machte aus den syrakusischen ]\I[UAYj1:Li')CCL Zankleer aus Mylai 
(Strab. VI 272: 't'l)Y fLSY 'IfLSPCl.V Ot EV ]\I[uAccl£ 6Y.'tLcrO(V ZO(Iy'/,ccIOL). Die Ver
suchung, die Namen ]\I[UACCL und ]\I[U/''I/'tLOo(L aufeinander zu beziehen, hat trotz 
der Bedenklichkeit aus Namensahnlichkeit SchlUsse zu ziehen, die gewagtesten 
Erklarungen und Hypothesen gezeitigt. Welcker (Jahns jahrbUcher, 1829, 161) 
und Brunet de Presle (Recherches 97) folgern ohne wei teres aus dem Worte 
]\I[u/''l/1:(llcc~, daB sie aus Mylai waren. Moquette (!:list. Syra~. 22) schlagt vor, di.e 
]\I[U/''I/'tLaCl.L bei Thukydides mit einer geIinden Anderung III ]\I[UAO(t1:o(L zu korn
gieren und kommt zu der Annahme, daB die ]\I[UACCt1:CCL nach Syrakus gingen un.d 
infolge spaterer Uneinigkeiten mit den AltbUrgern gezwungen wurden, die 
Stadt zu verlassen. Daher sind ihm Strabos ot EoY ]HUACl.t£ ZO(IY.AO(tOt und des 
Thukydides ot ]\I[UAO(t'tCCL y.ccAoufLSYOL identisch. SchIieBlich hat noch Freeman
Lupus (I 355) versucht, einen tatsachlichen Zusammenhang zwischen Mylai 
und Myletiden zu konstruieren. Die verbannten Syrakusier hatten sich unter 
dem Schutze Zankles zunachst in Mylai angesiedelt und diesem Orte nach 
einem Eponymos ihres Stammes seinen Namen gegeben. GegenUber allen 
diesen Erklarungsversuchen, die an sich schon zur Skepsis herausfordern, ist 
zunachst festzustelIen, daB die Endung -LOO(t ohne Zweifel patronymisch ist, 
also die Nachkommen eines MUAYj£ bezeichnet, auch wenn er nicht mit dem 
bei Paus. m 1, 1 erwahnten identisch ist. Nach Hekataios bei Steph. Byz. 
ist Mu),O(t1:'t)~ das Ethnikon von MUACC[. Strabos MiBverstandnis ist also offen bar. 

2) Das GrUndungsjahr gibt Diod. XIII 62, 4, der sagt, daB Himera 
OLY.Lolrsrocc S1:'I/ aLCl.Y.OOtCC 'tE't'tccpoly.oV'tCl. vor 01. 92, 4 = 409 v. Chr. 
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volkerung oder innere Unruh en den AnIaB zur Besiedlung von Kas
menai gab en, im letzteren Sinn 3). Ein innerer Zusammenhang 
zwischen beiden Ereignissen ist unverkennbar. Kasmenai bedeutete 
den SchIuBpunkt in dem jahrelangen Ringen der feindlichen Par
teien. DaB die Verbannung eines ganzen Geschlechtes das Werk 
einer feindIichen Partei unter den Aristokraten selbst war und nicht 
die FoIge einer Erhebung des Demos, die unabweisbar zur Errichtung 
einer Tyrannis gefiihrt batte, bezeugt AristoteIes 4). Seine Erzah
lung von den beiden Jiinglingen, die in hoher Staatsstellung nach 
vorausgegangenen gegenseitigen Krankungen als Parteihaupter gegen 
einander auftraten und den Umsturz der Verfassung herbeifiihrten, 
kennzeichnet gewiB nur den auBeren AnIaB zur Vertreibung der 
Myletiden. DaB dieser personliche Zwist, den ein einsichtiger Rats
herr vergebens durch einen Antrag auf Verbannung der beiden Gegner 
beizuIegen versuchte, einen so verhangnisvollen politischen Charakter 
annahm, daB er den Umsturz der Verfassung nach sich zog, legt die 
Vermutung nahe, daB die Rivalitat der beiden Parteifiihrer zu einem 
Kampf urn die ausschIieSIiche Herrschaft ihres GeschIechtes fiihrte, 
wie sie ahnIich in Korinth die Bakchiadai durchgesetzt hatten 5). 
EinzeIheiten werden uns leider nicht iiberliefert, jedenfalls aber muS 
man annehmen, daS auch die nichtadeligen Grundbesitzer und die 
vermogenden HandeIsherren und Industriellen an den Ereignissen 
starken Anteil nahmen, indem sie sich auf die Seite eines der 
beiden Vertreter des Privatstreites stell ten 6) und der nach der 

3) An einen Zusammenhang mit dem Sturze der Bakchiaden in Korinth 
und der Erhebung des Kypselos zum Tyrannen im jahre 657 v. Chr. (Busolt, 
GG. j2 638, 1) denken Holm I 148 und Freeman-Lupus II 20. 

4) Polit. V 1303 b: lL1YOV1:cct fLSY oliv a[ cdoEt£ OU 1tspl [1LY.Pooy, &n' SY. 
fLtY.pooV • cr1:O(crLii~oU(lL IJs 1tspl fLs'jiiAWV' MciALcr'tCC as Y.Cl.\ Cl.[ fL~Y.pccl tcrXllVucrLv, O'tCl.V BV 
'toT£ xupLm; '[svwV'to(~' orov crUYS~'I/ Y.CC( ev l:upCl.y'oucrCl.~; EoV 'toT. &PXCl.LW; XPO'lOL; • 
fLS'tS~o(AE llXP 1j 1tO/,L'tELo( EoY. Mwy VEO(VLcrY.WV o'tcccrtxcrciV1:wv, EV 'tcct; apXCl.t£ l5V'twv, 
T.spl SPW'CLY.'l)V CCL'tLO(y. DaB sich diese Stelle nicht auf die Zeit der Vertreibung 
der Gamoren durch den Demos beziehen kann (gegen Holm I 148 und 
Freeman-Lupus II 32), zeigt der allgemeine Ausdruck EoY 'tot; apXXLOt; XPO'iOL;, 
dessen sich Aristoteles zur Zeitbestimmung bedient, der fUr eine Zeit, 
die der Gelons unmittelbar voranging, gar nicht am Platze ware. Daher ist 
das Ereignis zweifellos hoher anzusetzen. Wird auch der Name der Myletiden 
nicht erwahnt, so ist doch ebensowenig von den Gamoren die Rede. Pluto 
Praec. reip. ger. 825 C hebt das FreundschaftsverhaItnis der beiden Manner 
hervor und bezeichnet genau die Form der Verfassung: 'tooY as 1tflSO~U1:SpWY 't~£ 
st; [:lOU/,'l)V 1tCl.ps/,lrwv EY"SAEUcrEV &fLCjJ01:SflOU£ V,Cl.UYStY, 1tplv &1tOAO(UcrCCt y.O(l &VO(1tA'l/crlr1)VCCt 
1:'1JY 1to/,tV IX1t' Cl.U1:ooy 't1); EXlrpCl. •• OU fL'l)Y E1tStcrSV, aAA'Sy. 'tOU1:0U cr'tCl.crLiicrO(V'ts£ s1tl 
crUfLCjJOpCCL£ fLslc.l),Cl.t£ 't'l)v &pLC't'l/Y 1tOAL'tSLCCY &ys'tpscJ;Cl.Y. Es war also die Aristokratie, 
die gestlirzt wurde. Vgl. Swoboda, St. A. 32 m. A. 4. Obgleich Plutarch auf das 
gieiche Ereignis wie Aristoteles anspielt, ist er von diesem, wie die Form der 
Erzahlung beweist, ganz unabhangig und hat seine Nachricht aus den histori
schen Vorstudien des Theophrastos zur Politik (1t01-t1:~Y.1X 't1X 1tpO£ 1:0U; Y.Xtpou;) 
Ubernommen. H. Henkel,Studien zur Geschichte der griechischen Lehre vom 
Staat, 1872, 23. K. Mittelhaus, De Plutarchi praeceptis gerendae reipublicae. 
Diss. Berlin 1911, 40. 

5) Herod. V 92. Diod. VII 9. Vgl. Busolt, Herm. XXVIII 312 ff. und 
GG. 12 631 ff. F. jacoby, Appolodors Chronik 91 ff. 

6) Aristot. Polito V 1303 b: olray T.pocr/,ccfL~iYoV'ts; 1:0~; 6'1 1:0 1to),L'tSU[1Cl.':l 
o~2o"t7.do:.oxv 7:7..'11:2;. 

4 
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Vertreibung der Myletiden stark geschwachte Adel seine durch d~s 
Vorrecht der Geburt privilegierte Stellung einbuBte, so daB an dIe 
Stelle des Rechts der Geburt das Recht des Besitzes trat. Damit 
fiel auch das connubium, das bisher den Adel von den ubrigeri 
Standen geschieden hatte und nun auf die Vollberechtigten aus-
gedehnt werden muBte 7). ." 

Der Unterschied zwischen dem adehgen und mchtadehgen 
Orundbesitz 8) horte auf zu existieren und auch dem geschafts
fuhrenden Kapitalisten war nun Gelegenheit g~boten, Guter an
zukaufen. Die Verwirklichung dieser Forderung, dIe der erste Ansatz 
zu jener Demokratie war, deren Opfer die Gamoren spater s~lbst 
werden solI ten bedeutete fUr die Aristokraten den Verlust Ihrer 
privilegierten Stellung und ihrer Autoritat, die sie auch spater ni~
mals wiederzugewinnen vermochten. Wie in Athen noch Solor: dIe 
politischen Rechte ausschlieBlich nach dem MaBe des GrundbesItz~s 
abstufte, war zweifellos auch in Syrakus die Erweiterung d~r polI
tischen Vollberechtigung an den Besitz von Gutern bestImmter 
GroBe gebunden 9), der den Gamoren a~s den. reich?ten Grund
besitzern eine bevorrechtete Stellung verheh. Ole soziale SteHung 
der Gamoren ist durch ihren Namen gekennzeichnet, der in Syrakus 
den Grundbesitzer in Gegensatz zu den anderen BevOlkerungs
klassen stell PO). Gleichviel, ob er der Hochachtung oder dem HaB 
seine Entstehung verdankt, erscheint er jedenfaUs urn 60~ ,:. C~r: 
als der offizielle Name der herrschenden Klasse ll), deren PnvIlegien 

7) Dies zeigen Theognis Verse 183 ff. ., . . . 
8) DaB bei der Grtindung von Syrakus mcht Jeder Ansledler em glelches 

Los erhielt und der Ade! auch bei der Verteilung des Landes besonder~ Vo:
rechte genoB, beweist die Tatsache, daB die Kolonisation von Syrakus m die 
Zeit der Adelsherrschaft tallt. 

9) Pluto Quaest. Graec.57, S.304. Thuk VIII 21. Herod. VII 155; ,:gl. 
Beioch, GG. 12 354. Swoboda, St. A. 55, 5, wo fUr Akragas Syrakus zu lesen 1St. 

10) Die dorische Namensform "[CI.[10pOL tiberliefern Her?d. VII 15~, was 
auf eine ortliche Quelle zurtickgeht, das Mar. Par. Ep. 36 und Alschylos H~.k. 613. 
Bei Diod. VIII 11 und Dion. Hal. VI 62 steht iSW[10POL. Hesych. erklart das 
Wort itxf10pOL als at 1tSp! ,7jv i'i)v 1tOV06[1SVOL oder [w'LptxV s!),'Y)xov'ts~ ,'i)~ l'i)~ ~der 
ot elmb ,Iilv S"["[SLWV 'tL[1'Y)[1chwv 'to: %0('10: IlLibtOV'ts£. In letzterer Bedeutung wur~e 
es wie L. Whibley Greek oligarchies 116, 2 und Freeman-Lupus II 382 mIt 
R~cht annehmen, ~uf Syrakus passen, dagegen be~ieht Holm I 397 die zweite 
ErkIarung auf die syrakusischen Gamoren. HesychlOs legt ferner dem Wor~e 
1 SW[1opoG die Bedeutung 1swP1o£ .bei, wie denn auch das ~t. M: 1s(Q[10po~ ~mt 
,swPio£ oder ISW11:0VO£ erkIar~. jU!lI.:s Pc:lIux VIII 108-11 ~ sleh~ m den 1~w[10po: 
eine Art freier Bauer. Auf eme glelch tIefe Stufe stellt sle SUld. S. Isw[1Opo£ . 0 
nsp! 1:'l)V 1"ljv %01tLlilv. 

11) IG. XII 5,444 Ep. 36: 'Aq,' 00 ~ry;r;cpw 81 lVIvw),l'jv'Y)£ 1£1£ ~LY.SA(txV snAsuas 
cpuic5atx [ ..• , /l,'Y) HHHL:.L:.·, Cipxo]V'to£ 'A.&l'jv'Y)aLv [1Z'I ~P"L~U ,0iJ 1tpo'tepou! EV 
~\lctx%ouaatx(£ os ,iiiv 1tx[10PWV %tx'tsxoV'twv ,7jv &pxl'jv. DIe ZeIt der Flucht hegt 
zwischen 604/3 v. Chr. (Ep.35) und dem Archontat des Simon 591/0 v. Chr. 
(Ep. 37) .. Urisere Stelle beweist ebensowenig den Anfang der Gamore';1herr
schaft wie sie die SchluBfolgerung zuIaBt, daB die &pxi) 'tiii'l 1tx[10PWV mit den 
Anfangen del' Stadt Syrakus untrennbar verbunden ware wie Holm I 143 und 
Freeman-Lupus II 382 annimmt. Der Zusatz. zum ~atum BV ~uptx%OUaatxL;. os 
,iii" itx[1OPW'I ')(tx'tsxov,w'! ,. &. bedeutet auch nlcht, wle Freeman-~upus memt, 
das starkere Hervortreten der Gamorenherrschaft, sondern steht m bezug auf 
die lesbischen Oligarchen. jurenka, Wi en. Stud. XIX (1897) 192. F. jacoby, 

51 

auf dem Zensus ohne staatsrechtliche Berucksichtigung der adeligen 
Geburt beruhten. Der Adelige, der seinen Besitz verloren hatte, 
konnte nicht mehr Anteil an der Regierung fordern, zu der ihn ehe
mals schon die Achtung vor seiner vornehmen Geburt berufen hatte. 
Es findet sich in den Quellen nicht die mindeste Andeutung dafur, 
daB die Oligarchie der Gamoren eine aristokratische Herrschaft war, 
wie immer wieder behauptet wird 12). Gerade die Oberwindung des 
gentilizischen Adels war ja die notwendige Voraussetzung, urn das 
"ius soli" an die Stelle des "ius sanguinis" treten zu lassen. Das 
entsprach der allgemein-griechischen Entwicklung. Das rechtliche 
Merkmal aber fUr die Oligarchie, daB in ihr die Amter nach dem 
Zensus (&1tO "Ctf.LWo!"Cwv) besetzt werden 13), ist gerade charakteristisch 
fUr die syrakusischen Gamoren 14). 

Das Marmor Parium 100. Freemans-Lupus Bedenken, die sich aus dem un
moglichen Erganzungsvorschlag Schoenes ergaben, sind jetzt erledigt. 

12) Den Charakter der Aristokratie soil das Viergespann auf den Miinzen 
aus der Gamorenzeit beweisen. CMB. 145, 1. 2. Konig!. Miinzkabinett in Berlin2 
156, 542 ff. Head, HN2. 171. Abgesehen davon, daB die Pragung von Mtinzen 
eine Neuerung auf wirtschaftlichem, und daher mit den politischen Verhalt
nissen im engsten Zu·sammenhang stehenden Gebiete darsteIlt, die kaum von 
der konservativen Regierung der Gamoren eingefUhrt worden sein dtirfte, ist 
hervorzuheben, daB das fUr die aItesten Tetradrachmen von Syrakus charak
teristische Gespann nicht eine Anspielung auf den "aristokratischen Charakter" 
enthalt. Vielmehr war fUr die Wahl des Wappens Religion und Mythologie 
maBgebend, demnach der ursprtingliche Sinn del' Mtinzbilder ein religiOser. Das 
Wappen hebt die Beziehungen zu Olympia hen;,or. Das Gespann ist eine Hul
digung fUr Zeus Olympios, tiber dessen hervorragende Stellung in dem syra
kusischen Kulte noch Ofters zu sprechen sein wird. Auch beim Aufkommen 
del' zweiseitigen Pragung, die ein Zurtickweichen des Gespannes auf die Rtick
seite zul' Foige hatte, wil'd von nun an selbst auf der Vorderseite, die nun den 
Kopf einer lokalen Gottheit, der Arethusa, tragt, den Beziehungen zu Olympia 
Rechnung getl'agen, auf die ja schon die Sage von der Flucht der Arethusa 
nach Syrakus hinweist. Bekanntlich erscheint schon unter den ersten Kolo
nisten von Syrakus ein Mann aus dem Prophetengeschlecht von Olympia, den 
jamiden, und es ist interessant, daB um 01. 78 del' Jamide Agasias, der Sohn 
des Sostl'atos, noch dort wohnte (Bockh zu Pind. 01. VI 6 und Schol. ad 1. 
Hingegen sieht Pais, Storia della Sicilia 172, 1 in Pindars Worten nur eine 
genealogische Prahlerei und halt die Ankunft eines jamiden zur Zeit des Archias 
fUr verdachtig). Jedenfalls war Olympia schon von alters her unter allen FeEt
statten des griechischen Mutterlandes die durch die Westgriechen am meisten 
gepflegte. Schon um 01.33 (648-644 v. Chr.) errang Lygdamis aus Syrakus 
den Sieg im Pankration (Philostr. Gymn. XII 32. Paus. V 8, 8. Gell. I 1, 2. 
Solin. 4). Zwei andere Sieger im Apene-Rennen, Agesias aus Syrakus und 
Psaumis aus Kamarina, hat Pindar durch seine Lieder unsterblich gemacht. 
1m Wagenrennen gewann Gelon 488 v. Chr. (Paus. VI 9, 4) einen Sieg in Olympia, 
auf den jedoch Holm III 570 mit Unrecht jene syrakusischen Mtinzen bezieht, 
die tiber dem Gespann eine schwebende Nike zeigen, da die EinfUhrung der 
Nike auf dem Mtinzbild schon am Ausgange des 6. jahrhunderts nachweisbar 
ist. SchlieBlich sei noch erinnert an das Schatzhaus der Syrakusier in Olympia 
und die zahlreichen und groBen Weihgeschenke. Vgl. E. Curtius, Monatsber. 
Berl. Ak. 1869, 465. P. Gardner, Types of greek coins 41 ff. H. Forster, Die 
Sieger in den olympischen Spielen. Gymnasialprogramm Zwick au. I (1890/91) 
II (1891/92). Holm III 554ff. 

13) Plat. Rep. VIII 550 C. 551 B. 553 A. 
14) Vgl. Hesych. Erklarung des Wortes "fX[16p0~ als ot &;;0 1:1il'l sHaLw'! 

,~[1'~[1cZ1:w'! ,0: ,)(OWO: Il:S1toV'ts£. 
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Bezuglich der Organisationder oligarchischen Staatsform ist 
hervorzuheben, daB auch hier der Rat den Mittelpunkt des Staates 
bildete. Zu seinen Befugnissen gehorte unter anderem auch die Straf
gerichtsbarkeit. Wir sehen den Rat, der mit der Versammlung sa.mt· 
licher Gamoren zusammenfallt, uber TempelscMndung zu Gencht 
sitzen. Agathokles, der die Oberaufsicht beim Bau des Athena
tempels fiihrte, hatte einen Teil des zum Tempelbau bestimmten 
Materials, das als heilig gaIF5), zum Bau seines eigenen Hauses ver
wendet. Das Urteil der Gamoren verfiigte die Konfiskation seines 
Vermogens und die Weihung der Statte, wo ein Blitzstrahl das Haus 
des Frevlers vernichtet hatte 16). 

15) Stark, Gottesdienstliche Alterttimer § 11 n. 14. 
16) Diod. VIII 11. Obwohl die Stadt nicht genanntwird, in derdie Geschichte 

von Agathokles vorgekommen ist, macht doch die Erwahnung der Geomoren 
wahrscheinlich, daB es sieh urn Syrakus handelt; vgl. Lupus, Stadt Syrakus 93. 
Gilbert n 248, 2. Holm I 148. Freeman-Lupus II 12. DaB die bei dieser Ge
legenheit erwahnten 'l./,'Yjpov6I-lo~ die Finanzverwalter der Stadt gewesen seien, 
ist schon von Gilbert bezweifelt und von Freeman-Lupus mit Recht abgelehnt 
worden, der in ihnen nur die in Betracht kommenden Erben sieht. Eine Behorde 
mit diesem Titel ist iibrigens nirgends nachweisbar. H. Rauber, Die agrarischen 
Verhaltnisse Siziliens im Altertume. Dissert. Erlangen 1919, 5, 4 halt die Kle
ronomen filr Beamte einer Ackeranweisungskommission, die spater eine andere 
auf das Getreidewesen sich beziehende Tati.5keit ausgeiibt tatte. Den Beweis 
dafilr bleibt er freilich schuldig. Die einzige inschriftliche Erwahnung eines 
'l.Ac<pov6I-lo~ in einer ziemlich spaten Weiheinschrift (lG. XIV 6) ist belanglos, 
da ihre Lesung ganz unsicher ist. Niese, RE. Supp!. I 23 setzt die Erzahlung 
Diodors in das Ende des 8. oder 7. Jahrhunderts v. Chr., doch wird man wohl 
kaum so hoch hinaufgehen diirfen. Der Bau des steinernen Tempels - und 
Diodors Worte lassen doch nur an diesen denken - gehort in die zweite Halfte 
des 5. Jahrhunderts v. Chr., was nattirlich nicht ausschlieBt, daB er schon zur 
Zeit der Gamoren begonnen worden sein konnte. Der Konstruktion in Stein 
war iibrigens eine in Holz vorangegangen, wie die bei den jiingsten Restau
rationsarbeiten des Domes gefundenen architektonischen Terrakotten beweisen; 
vgl. Koldewey-Puchstein, Gr. Tempe! I 60. 

3. Die erste Demokratie 
(ungefahr 520-485 v. Chr.). 

Schon den Nachkommen der ersten Ansiedler, die als eine ex
klusive Korperschaft dem Naturgesetz der steten Verminderung ihrer 
Zahl unterlagen, war in den spater Zugewanderten und deren Nach
kommen, dem auf. die Betreibung von Handel und Gewerbe be
schrankten Demos, ein gefahrIicher Rival erwachsen. Der Auf
schwung der jungen Kolonie lockte immer neue Ansiedler verschie
dener Art und Herkunft herbei. Durch zahlreiche Bande mit der 
Scholle verknupft, auf der seine Vater saBen, erblickte der Demos 
bald in sich die wahre Bevolkerung der Stadt, die den ersten An
siedlern nur darin nachstand, daB sie um einige Generationen junger 
war. GewiB war die Lage der Demos, derdurch keine geschriebenen 
Gesetze geschutzt war, im Anfang traurig. Vollauf mit seinen eigenen 
Angelegenheiten bescMftigt, besaB er noch nicht die Macht, der 
WiIIkur und Zugellosigkeit der herrschenden Klasse Widerstand zu 
leisten 1). Wie in den meisten Staaten wohnte er wohl auch in 
Syrakus auBerhalb der Stadt, wahrend Ortygia, das infolge seiner 
natilrlichen Beschaffenheit selbst von wenigen verteidigt werden 
konnte, der Wohnsitz des AdeIs war 2). Die EinverIeibung auch 
der auBeren Stadtteile in den schiitzenden Mauerring darf aIs ein 
Erfolg der zunehmenden Macht des Demos gewertet werden. Der 
Entstehung neuer Schichten von Handels- und Gewerbetreibenden, 
die ihren Reichtum dem Aufschwung von Handel und Industrie ver
dankten, ging parallel die Entwicklung eines sozialen KIassenbewuBt
seins. Zwar verschaffte der Sturz der Adelsherrschaft jenen Kreisen 
Eintritt in die Regierung, die sich durch ihren Reichtum einen Namen 
gemacht hatten, den weiteren Kreisen des Demos und den Ieibeigenen 
Kyllyriern hingegen blieb auch unter der Oligarchie der Gamoren 
der Gel)uB der vollen Staatsrechte versagt. Diese Masse von Hand
werkern und Kramern, Schiffern und anderen Gewerbetreiben
d.en, geschulten und ungeschulten Lohnarbeitern gerieten bald in 
ell1en scharfen Gegensatz zur herrschendenKIasse, die einen 
rucksichtslosen Gebrauch von ihrer wirtschaftlichen Oberlegenheit 
und ihrer politischen SteHung machte. So erhob sich der Demos 

1) VgI. Aristot. Polit. IV 1297 b: OAtl0L 't5 I5v't5~ 'to 1':A7)&O;; 'l.e>:! 'l.<X'ttX. 't~y 
auv't<X(;,v, 1-l00Uov tl1tSI-l5VQV 'to O:PX5a&C<L. . 

2) Cie. Verr. II 5, 32; vgI. Diod. XIV 7: CMOO))t5 't&£ ol'l.tc<; 'tor;; (lX),OL., 
:<cH)'! 'too'! sy 'tfi N"ljaCJl • 'tc<u't<X£ Ill; 'tot. cp!AOL£ )t<xl 'tot; I-lLa&ocp6po:;; sClwp"ljac<'to. 
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im Bunde mit den Kyllyriern und uberwaltigte den gemeinsamen 
Feind. Die Gamoren wurden urn 520 v. Chr. 3) vertrieben und 

3) Fremann-Lupus n 100 laBt es unentschieden. ob Hippokrates von 
Gela seinen Krieg mit den Gamoren oder mit der Demokratie ftihrte und halt 
im ersteren FaIle den MiBerfolg am Heloros (493 v. Chr. Herod. VII 154) flir 
den AniaB ihres Sturzes, worin ihm auch Giuliano, Storia di Sirucusa antica 14, 
folgt. Wenn Diod. X 28 sagt, daB Hippokrates die Haupter des syrakusischen 
Staates - -:00; 7tposo-:iO-:ool; -:iOv EV :.3t)poox06ooo~£ 7tPOO'[fldmllv - bei dem Volke 
in MiBkredit zu bringen beabsichtigte, indem er die Meinung erweckte, daB sie 
oil ()'1)flO-:~xiO£ oM' Yow; CiPXELV, so konnen damit nicht die Gamoren, sondern 
nur die neuen BehOrden der Demokratiegemeint sein. Denn daB dieGamoren nicht 
e'1)flo't~xiO£ regierten, davon brauchte man wohl keinen Syrakusier iiberzeugen. 
Diodors Bezeichnung der syrakusischen Behorden laBt unschwer die rcpoo-:i'too, 
,oli 0'lifl0t) erkennen, von denen noch zu handeln sein wird. Es hat iibrigens schon 
Holm I 148 f. III 563 f. darauf hingewiesen, daB die Annahme des von Solon 
begrlindeten eubOisch-attischen MiinzfuBes in Syrakus, das bis dahin noch nicht 
selbst gemlinzt hatte, einen Bruch mit dem Herkommen bedeutete, der nur als das 
Werk einer Revolution erklarlich erscheint, nicht aber als die Tatderoligarchischen 
Gamoren. In Ubereinstimmung mit den iilteren Numismatikern nimmt er an, daB 
Syrakus bereits 500 v. Chr. zu pragen begonnen hat, wahrend die neuere Ansicht 
(Giesecke, Sicilia numismatica 5) den Beginn der Pragung der dorischen Kolonien 
des Slid ens urn das jahr 550 v. Chr. ansetzt. Head, HN.2 171 schreibt die altesten 
syrakusischen Mlinzen noch der Zeit der Gamoren zu ohne seine Ansicht naher 
zu begriinden und eine zeitliche Fixierung ihrer Herrschaft zu versuchen, ebenso 
auch Gardner, A history of ancient coinage 215, der freilich schon etwas be
stimmter das jahr 520 v. Chr. als Beginn der syrakusischen Pragung bezeichnet. 

Das jahr 520 v. Chr. laBt sich nun in der Tat mit liberzeugender Wahr
scheinlichkeit als das des Beginnes der syrakusischen Mlinzpragung und so mit 
der demokratischen Aera erweisen, da sich die Mlinzen, die zwischen dem altesten 
Tetradrachmon und dem im jahre 480/79 v. Chr. gepragten Demareteion 
emittiert wurden, nach stilistischen und paiaographischen Merkmalen in ihrer 
chronologischen Abfolge iiberblicken lassen. Die Heranziehung vergleich- und' 
datierbarer Vasenbilder gibt uns die Moglichkeit an die Hand, einige flir die 
stilistische Entwkklung wichtige Mlinzen zeitlich zu fixieren. Die folgende Auf
zahlung, die auf absolute VoIlstandigkeit natilrlich keinen Anspruch erheben 
will, soil dies verdeutlichen: Aufschrift: 
I. Tetradrachmon. Vs. Quadriga im Schritt r. Rs. 5VPAI"'IO:510;V 

In vier Teile geteiltes vertieftes Viereck. 'T' ' 
K. Regling, Die antike Mlinze als Kunstwerk 

Tf. V 114. Babelon-Blanchet, Traite des monnaies 
grecques III 1 pI. 74, 5; texte III, 1519. 

Flir die Beurteilung des Pferdetypus, der im 
Gegensatz zu der spateren feingliedrigen Rasse 
das schwere Zug- und Reittier mit krattigem 
Rumpfe und runder Hinterhand zeigt, ist zum 
Vergleiche die Stesiasamphore des Exekias (550 
bis 530 v. Chr. nach E. Langlotz, Zur Zeitbestim
mung der strengrotfigurigen Vasenmalerei und 
der gleichzeitigen Plastik 16) heranzuziehen, die 
uns einen terminus post quem gibt, da die Dar
stellung des Pferdes auf unserer Mlinze ein fort
geschritteneres Stadium kennzeichnet. Auch 
Regling 1. 1. setzt die Mlinze in den Ausgang 
der hocharchaischen Zeit (570-520 v. Chr.). 

2. Tetradrachmon. Vs. Quadriga im Schritt r. Rs. 5VRA 
Vertieftes Viereck mit altertilmlichem weib-
lichen Kopf im mittleren runden Felde. 

K. Regling 1. 1. Tf. XI 261. Babelon-Blanchet 
1. 1. III 1 pI. LXXIV 2. Ahnlich, doch die Pferde 
etwas bewegter, Hill, Coins of ancient Sicily pI. 16. 
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fluchteten nach Kasmenai. Erst Gelon fiihrte sie nach Syrakus 
wruck 4). 

3. Tetradrachmon. Vs. und Rs. wie nr.2. 
CMB. 145, 2. Babelon-Blanchet 1. 1. III 1 

pI. LXXIV 3. 
4. Didrachmon. Vs. Nackter Reiter mit einem zwei

ten Pferde. Rs. wie oben. 
B. Head, NChron.1874, pI. I 2. Babelon

Blanchet 1. 1. III 1 pI. LXXIV 4. 
5. Tetradrachmon. Vs. Kopf der Arethusa. Rings 

vier Delphine. Rs. Quadriga im Schritt 1. Nike 
den Lenker bekranzend. 

Babelon-Blanchet 1. 1. III 1 pI. LXXIV 5; 
texte III, 1519. Langlotz 1. 1. hat gezeigt, daB 
diese Mlinze nicht acht jahre vor dem Demare
teion entstanden sein kann, wie Evans, NChron. 
1894, 197 vermutete, sondern in die Zeit von 
510-500 v. Chr. zu setzen ist. Der Pferdetypus 
zeigt den Ubergang zu dem vom Demareteion 
her gut bekannten hochbeinigen, zierlichen und 
schlanken Pferd mit den feinen und gedrech
selten Gliedern. Der Kopf der Arethusa, der 
friiher auf der Rs. stand, ist hier zum Haupt
bilde geworden. 

6. Tetradrachmon. Vs. und Rs. wie oben. 
Unter dem Gespann: 

Holm III Tf. I 8. Babelon-Blanchet 1. 1. III 1 
pI. LXXIV 6. 

In der Nike sah Holm III 570 eine Erinnerung 
an den Sieg Gelons im Wagenrennen zu Olympia 
(Paus. VI 9, 4) im jahre 488 v. Chr. und setzte 
sie daher in die Zeit 485-480 v. Chr. Seine An
nahme ist nicht haltbar wie aus dem unter nr.5 
Gesagten heryorgeht. 

7. Tetradrachmon. Vs. Kopf der Arethusa. Rings 
vier Delphine. Rs. Quadriga im Schritt r. Nike 
im Knielauf die Pferde bekranzend. 

Babelon-Blanchet 1. 1. III 1 pI. LXXIV 7. 
Nach Regling 1. 1. Tf. XI 262 reifarchaisch 
(520-480 v. Chr.), nach G. F. Hill, L'art dans 
les monnaies grecques pI. XIX 2 in die Zeit von 
500-485 v. Chr. 

8. Zwei Didrachmen. Vs. Kopf der Arethusa. Rings 
vier Delphine. Rs. Nackter Reiter mit einem 
zweiten Pferde. 

Babelon-Blanchet 1. L III pI. LXXIV 8. 9. 
Das Kopfprofil der Arethusa gleicht dem des 
Theseus auf der Euphroniosschale im Louvre, 
daher 500-490 v. Chr. Langlotz 1. 1. 95. 

9. Drei Tetradrachmen. Vs. und Rs. wie nr. 7. Wirk
liches Fliegeschema der Nike, yom Knie ab 
zurllckgestreckte Beine, die Fli.igel beide nach 
hinten. 

Regling 1. 1. Tf. XI 264.265. Babelon-Blanchet 
1. 1. 10. 

Regling tind Babelon setzen diese drei Mlinzen 
aus stilistischen Grlinden mit Recht in die Zeit 
unmittelbar vor dem Demareteion. 

10. Dekadrachmon. Vs. Weiblicher Kopf mit Oliven
kranz in feinem Linienkreis; ringsum vier Del-

5VRA 

~VPA90~IOjV 

~VPA90~IO;V 

~VRA 

~VPA90~IO;V 

~VPA90~IOjV 

~VPA}:O~IO;V 

~VPA}:O~IO;V 
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Die neue Verfassung, die der siegreiche Demos dem Staate 
nach der Vertreibung der Gamoren gab, war die Demokratie. Von 
ihrer Form erfahren wir leider nichts. DaB sie maBlos und ungeordnet 
war, sagt Aristoteles 5). Es scheint, daB er dabei auf die Verhalt
nisse in Syrakus anspielt, wie sie kurz vor Gelons Einzug geherrscht 
haben mogen, Der militarische MiBerfolg am Heloros war sicher 
nicht ohne EinfluB auf den stets wankelmutigen Demos geblieben. 
Auch ware es immerhin glaublich, daB der zur Macht gekommene 
Demos die Regierungsgeschafte nicht auf einmal in dem Sinne zu 
fiihren lernte, wie es dem Ideale einer Demokratie entsprach. Da 
wir unter Gelon nicht mehr den Rat der Gamoren erwahnt finden, 
dagegen des ofteren unter ihm die Volksversammlung 6) auftritt, 
hat man in ihr zweifellos eine Schopfung der Demokratie zu sehen, 
auch wenn sie uns in dieser Zeit nicht begegnet, da sich das aktive 
Burgerrecht im Unterschiede zur Zeit der Aristokratie und der Ga
moren auf aile Burger erstreckt haben muB und in allen Gattungen 
der Demokratie die Volksversammlung das gewohnliche Organ war, 
durch das die Staatsgemeinde ihre Souveranitatsrechte ausiibte. 

phine; Feld etwas vertieft. Rs. Quadriga im 
Schritt, Nike die Pferde bekranzend. 1m Ab
schnitt laufender Lowe. Perlkreis. 

RegIing 1. 1. Tf. XVIII 405. Vgl. G. F. Hill, 
Historical greek coins 37 ff. 

Das Demareteion ist 480/79 v. Chr. entstanden. 
Es zeigt nicht mehr Q sondern F. 

Da nun das Weihgeschenk Gelons nach Delphi aus dem Jahre 480/79 
v. Chr. (Roehl, 1m. 49, 35 = Dittenberger, Syll. J3 34 a) noch Q aufweist, so 
mUssen wir aus dem Schwanken der Schreibweise auf eine Obergangszeit 
schlieBen, so daB also auch aus palaographischen GrUnden die unter nr. 9 er
wahnten Tetradrachmen dem Demareteion zeitlich nicht zu ferne stehen konnen. 

4) Herod. VII 155, 8 ff.: [1s'tx /ls 'tou,o supWx ,ou;; "[tz[1opou; xdso[1bou;; 
'tWV l;up'I)x?o(wv Exltbov'ttz;; [mo 't6 'tau Ihj[1ou Xtzt 'tillv ocps't5pwv /loUAwv, y.o:/.so[15vwv 
01;; KuUup(wv, (; rSAWV Xtz'to:"(X"(OlV 'tou·toU;; EX Ko:o[15v'I);; ltOAW£ E£ 'tli;; l;up'l)xouotz;; 
aoxs xtzl 'ttzu'ttz;;. Vgl. auch Dion. Hal. VI 62: xxt 'tli 'CSASU1:xto: EV l;upo:x06n~;; o[ 
"[SW[10?>l ltpO;; 'tillv 7tSAx'tillv s;;'I)/.dlhl0tzV. Suid. s. Ko:/.I.~x6p,o,· oc "[lip Ko:n~xupWt 
/loU).ot ~Otz'l 7tAS(OU;; 'tillv XUp(W'1 tzu'twv, WO,S Y..xl O:U'tOll£ $~S~tzAOV. Photo s. K~UlY.UpWl· 
EV l;uptzxouOtzt£ '];tva; Ex/."ljihl0tzV, oE lint 'tillv "[SW[10pWV [1spo;; Xtz'to:/.o:~O'I't:s;; 1:0U 7tOI.t'tSU
[1X'tO;. Aus letzterer Stelle schlieBt Gilbert II 249, 1, daB die Kyllyrier in die 
BLirgerschaft aufgenommen wurden; auch Freeman-Lupus II 34 ist der Ansicht, 
daB sie als Belohnung fUr ihre Dienstieistung wenigstens volle personliche Frei
heit erhielten. 

&) Polit. V 1302 b. Herod. VII 155. 
6) Swoboda, St. A. 103 schreibt ihre EinfUhrurtg der Initiative Gelons zu. 

4. Die demokratische Militarmonarchie der Deinomeniden 
(485-465 v. Chr.). 

Nach dem Tode des Hippokrates wurde der Reiteroberst Gelon 
Tyrann von Gela, der die Plane seines Vorgangers gegen Syrakus 
wieder aufnahm. Da mit Gewalt gegen die machtige Stadt nichts 
auszurichten war, wartete er nur auf eine giinstige Gelegenheit sich 
ihrer zu bemachtigen. Diese war gegeben, als ihn die in Kasmenai 
lebenden Gamoren urn seine Intervention ersuchten, die ihre Riick
kehr nach Syrakus ermoglichen sollte. Gelon nahm sich ihrer an 
und verstand es, sich auch dem Volke von Syrakus, wo die an Anarchie 
grenzenden Verhaltnisse seinen Bestrebungen giinstig waren, im 
Lichte eines volksfreundlichen Politikers zu zeigen. Die Syrakusier 
Mfneten ihm und den Gamoren 485 v. Chr.l) bereitwillig ihre Tore. 
Da die zuriickgefiihrten Gamoren ihre alten Vorrechte nicht wieder 
erhielten und auch die Kyllyrier im Besitze ihrer Freiheit blieben, 
wird anzunehmen sein, daB schon beim Einzuge Gelons ein festes 
Abkommen geschlossen wurde, das die SteHung Gelons, der Gamoren 
und der Biirgerschaft genau regelte 2). 

Welches aber war die SteHung Gelons und we1chen titularen 
Ausdruck hat sie erhalten? Die besonderen Umstande, unter denen 
Gelon in Syrakus zur Herrschaft kam, zwingen mit unabweisbarer 
Konsequenz lU der Annahme, daB Gelon ein gesetzliches Amt be
kleidete. Den Krieg gegen Hamilkar fiihrte er als cr1:pO:1:YJyb~ 0:61:0-

xpchwp und da dies auBer Polyain 3) auch Diodor4) bezeugt, der 
die Wahl Gelons zum unumschrankten Feldherrn wohl in seinem 
verlorenen zehnten Buche besprochen hat, haben wir keine Ursache, 
daran zu zweifeln, daB Gelon diesen Titel amtlich gebrauchte 5). 
War doch die ausgedehnte gesetzliche Vollmacht, die der autokratoren 

1) Holm I 413. Beloch. GG. IJ2 2, 162 ff. 
2) Plass, Tyrannis I 282. Freeman-Lupus II 110. 453 ff. Niese, RE. VII 

1007. 1012. 
3) I 27, 1: rnOJV Ast'lo[1svou£ l;uptzxouOtO£ $V 't<li 7tpO;; A[1tho:v 'tOV KtzpX'l)-

1l6vwv 7tOAEI.ttj) o'tpo:'t"l"[o;; o:u't:oxpd,wp xs~po'tOV'l)&st£ Y..'t/" 

4) XIII 94, 5: Y..Xl 7tpo't:spov /ls KtzpX'l)0ov!wv 'td;; 'tp~dY..Ov'tx [1up~dotz£ 7tspl 
't~v <I[1spo:v vsv,Y.fjo&tz~ o'tpx't"l10UV'to£ rnwvo,:; o:o'toxpd'topo;. 

5) J. B: B~ry, Class. Review XIII (1899) 98 folgert mit Unrecht aus Schol. 
01. II. 29 d (TlmalOs fro 90), daB Gelon o'tpo:,"l"[c£ o:o't:oxpd1:wp deshalb war, wei! 
er semem Bruder ~olyzalos die "Strategie" Ubertrug; vgl. Beloch, GG. 112 2, 
168 f .. EbensoweUlg dar! man mit Bury in den Worten des Bakchyl. V 2, 1 
und Plpd. Pyth. II 58 eme sta~tsrechtliche Terminologie suchen. DaB Gelon 
und Hler.on t:eben. der Strategle noch ein bUrgerliches Amt bekleideten, wie 
Bury memt, 1St mit Swoboda, St. A. 85, 1 abzulehnen. 
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Strategie eignete, ein ausgezeichnetes Mittel, die ungesetzliche 
Tyrannis zu verschleiern. Auch steht damit in Einklang, daB nach 
dem Tode Gelons nicht sein unmundiger Sohn dieses hOchste Amt 
in der Republik erhieIt, sondern Gelons altester Bruder Hieron . . ' dem wIeder sem Bruder Thrasybulos folgte. Es muB jedoch dahin-
gestellt bleiben, ob Gelon dies en Titel von Anfang an fUhrte oder 
erst seit dem Karthagerkriege und ob er ihn durch zeitweiligeWieder
~ahl erneuert, wie man nach Polyain 6) glauben konnte, und damit 
eme Art plebiszitarer Tyrannis begrundet hat. 
. Von nicht zu ~nterschatzender Bedeutung fUr Gelons Stellung 
m Syrakus war seme Anerkennung der Souveranitat des Volkes 
nach der Schlacht bei Himera in jener denkwurdigen Volksver
sammlung, in der er nach Niederlegung der Strategie der von ihm 
berufenen Versammlung in langerer Rede Rechenschaft fUr seine 
Taten ablegte. Die RechenschaftsabJage bezog sich nicht nur auf 
den Krieg gegen die Karthager, sondern auch auf etwaige Hand
lungen, die den Vorwurf der Tyrannis begrunden konnten 7). Die 
Ehrfurcht vor dem siegreichen Feldherrn und das Vertrauen, das er 
d~m Volke ~ewi~s, wirkte sich aus in der spontanen Begeisterung, 
mIt der man Ihn Jubelnd als WohItater, Retter und Konig begruBte B). 

Nun wird gewiB niemand in der durch eine Augenblicksstim
mung veranlaBten BegruBung einen formellen BeschluB der Ge
:neinde sehen wollen, obgleich die Moglichkeit vorIiegt, daB noch 
I? der glei~hen Volksversammlung seine Macht durch eine gesetz
hche AbstImmung bestatigt wurde. Diodor scheint . allerdings 
daran gedacht zu haben, daB ihm der Konigstitel verliehen wurde, 
denn bei der nachsten Gelegenheit, wo er auf ihn zu sprechen kommt, 
nennt er ihn feierlich 6 ~CGcnAEU\; rEA(J)y 9). Obrigens bezeichnet der 
Chronograph bei Diodor nicht nur Gelon, sondern auch Hieron 
und Thrasybulos als ~CGcrlAEr\; und ihre Herrschaft als ~CGcrlAE(CG, da
gegen AnaxiIlas, Mikythos, Theron und Thrasydaios als "CUPCGWOl 
oder ouvC£\;"CCGt, nicht anders wie Timaios. Und "Cupawol sind nach 
dem Chronographen auch die Dionysier und Agathokles vor seiner 
Annahme des Konigstitels 10). DaB Pindar Hieron stets Basileus 

6) I 27, 1: oii1:w a'ij 7tOGPOGxA'1J&sl\; aa(napov o'tPOG't'1JI17oOG, anl o'tPOG't'1Jlofl 
'tuPOGVVO\; $ISv€'tO l:UPOGXOOLWV. 

7) Polyain. I 27, 1: a! 't[ J.l0' 7tS7tpOGx'tOG, ~LOGWV. Vgl. Plat. Polito 31, 
p. 291 E, wo Basileia und Tvrannis nach den Merkmalen des Gewaltsamen 
(~LOGWV) und Freiwilligen (8XOU'owv) unterschieden werden. 

8) Diod. XI 26, 5 f. Polyain. I 27, 1. Trotz der Varianten in der Dar
steHung dieses Ereignisses, die ihren Grund in einigen MiBverstandnissen 
Polyains haben, lag beiden Autoren Timaios als QueUe vor; vg!. j. Melber, 
jahrb. f. d. Philo!. Supp!. 14 (1885), 185 f. und Ch. A. Volquardsen, Unter
suchungen 72. 78. Die Geschichte ist somit hinreichend verblirgt und es tut 
der Sache selbst keinen Abbruch, wenn zu ihrer Entstehuna eine auffallend 
gekleidete Statue Gelons, die ihm die Syrakusier aufstellten (Aelian. var. hist. 
XIII 37. VI 11) und unter Timoleon in dankbarer Erinnerung an die Verdienste 
G.elons bei Himera als einzige beim Verkaufe der Statuen verschonten (Plut. 
TIm. 23), bei ihrer Entstehung mitgewirkt haben sollte 

9) XI 38, 2. . 
10) Diod. XI 66, 4. 67, 1. 48, 2. 53, 1. 59, 4. 66. 1. XIII 96, 4. XV 

73, 5. XVIII 1, 6. XIX 1, to. XXI 16. . 
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nenntll), ist an sich kein Beweis fur die amtliche Titulatur, wenn es 
auch Beachtung verdient, daB er trotz alIer Lobpreisungen niemals 
Theron als Konig bezeichneF2), wohl aber Arkesilas von Kyrene, 
der ein anerkannter Konig war. Herodot, der zwar die heiden Be
griffe Basileus und Tyrannos oft synonym gebraucht 13), nennt 
Gelon, wo er in eigener Person spricht, ausschlieBlich "CuPCGWO\;. DaB 
dies nur in des Wortes ubler Nebenbedeutung gemeint sein kann, 
die mit dem Begriff der Tyrannis das Merkmal der das Gesetz auf
hebenden WiIlkurherrschaft verknupft, beweist der Ausdruck 
oou),ocrUY't) fUr den Zustand der Stadte unter Gelon14). Nur einmal, 
in der Ansprache des athenischen Gesandten, heiBt es OJ ~CGcrt)'EU 
2:uPCGxocr((J)Y 15), und das en tsprich t auch sonst der feinen sprach
lichen Unterscheidung Herodots, der uberwiegend nur die Gegner 
eines Herrschers oder der Monarchie den' Ausdruck Tyrannos ge
brauchen laBt. Es ist also kein AnlaB vorhanden, die Anrede des 
Gesandten im sarkastischen Sinne zu deuten, unbeschadet der 
Frage, ob Herodot die Verhandlung Gelons in ihrem uberlieferten 
Wortlaut wiedergeben wollte oder den Dialog frei komponierteI6). 

Leider besitzen wir aus diesem Zeitabschnitte keine syrakusi
schen VolksbeschHisse. Die Worte auf dem deJphischen Weih
geschenk Gelons und auf Hierons Helml?), den er nach dem Siege 

11) 01. I 23: l:upC(xoo,ov !7t7toXciPJ.lOGv POGO,A17OG. Pyth. III 70: At't'lOGto'l ~Z'lO'I, 
G£ l:upOGxoooOGw, vSJ.la, ~OGo~Aaul;. Vgl. Schol. Pyth. III 1 p. 327. Dagegen 
Pyth. I 73: l:UPOGXOOLW'I &pxiji. Pyth. II 56: 7tPU'tC(VL xup,a 7tOUiJ.v J.lSY auO'tscpcivw'I 
&1!HiJ.'I xC(l o1:pC('tofl. E. Schwartz, Hermes XXXIV (1899),487, 1 hat aus dem 
Umstande, daB Bakchylides Hieron in dem auf den Sieg mit dem Rennpferd 
Phereniko~ an den,Olympien 476 geschriebenen Gedichte noch o'tPOG'tOGI6~ (V 1,2) 
nennt, Pmdar hmgegen schon ~OGo'AaU\; (01. I 23. 117) einen Unterschied 
zwischen Herrschaft und Konigtum in Syrakus erschlieBen wollen. Das ist von 
Wilamowitz, Ber. d. Berl. Akad. 1901, 1277, 1 und Bornemann Bursians 
jahresber. liber die Fortschr. d. kl. Altertumsw. 117 (1903) 130' mit Recht 
abgelehnt worden. Nach Wilamowitz 1. 1. 1278 hat erst die Grlindung von 
Aitna Hieron die erforderliche Legitimitltt und sakrale Weihe fUr den Anspruch 
auf den heiligen Konigstitel von Aitna ermoglicht; dessenungeachtet setzt er 
die Grlindung von Aitna spater an als die in 01. I erwahnte Titulatur ~Z.O,I.;U\; 
da sich i!l ihr noch keine Anspielung auf Aitna findet (Schol. v. 33: 'to'ta leX; 
6 'Iapwv 1jv l:uPOGMUOW; xOGl oui'ls ~'I AhvOGtol;, (ll; CP'1Jo,v A7toU6awpo~). Was den 
Titel y.'t(o'twp A:('tvOG~ (Fgm. 105 = 71 Boeckh) anbelangt, so hat Busolt P 
390, 5 darauf hmgewiesen, daB er mit dem eines Konigs von Syrakus nichts 
Zll schaffen hat. Von Aitna war Hieron Grlinder und Bliraer - und daher 
IltBt er sich bei den pythischen Spielen im Splttsommer 470 v."'Chr. als Aetnaeer 
ausrufen (~yth. I 32) -, nicht aber selbst Konig. Als konstitutioneller Konig 
solI nach Pmdars Worten vielmehr sein junger Sohn Deinomenes regieren. Vg1. 
Freeman-Lupus II 212. 

, 12) ~ur Schol. 01. II 29 spricht von einem Konig Theron; da es sich 
hler ,urn emen ~us~ug des Didymos aus Timaios handelt, muB es fraglich er
schemen, ob WIr hler des Geschichtsschreibers eigene Worte vor uns haben. 

13) Busolt P 381, 1. 
14) Herod. VII 153-167 fuBt auf einer gut unterrichteten sizilischen 

QueUe und auf mlindlicher Erkundung. jacoby RE. Suppl. (1913) 494 
15) VII, 1 ff. " ' 
16) jacoby, RE. Supp!. (1913), 494. 
~7) I?ittenberger: S>:ll~ge f3 34: ,l'O.W'I (; aW0J.lsv[ao;;] i a'lS&SXS 'to;:6Uo'l,: 

l:~POG900LO;1 und 35 B. h,OGpoy (; AS'Y0J.lSvao;;! xC(l 'tol l:upOGx6oto~j 'to, Al Tupoi:/ arco 
RuJ.lOG;:. 
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tiber die Etrusker auf der Hohe von Kyme (474 v. Chr.) dem olympi
schen Zeus stiftete, erlauben wegen ihres Charakters als Weihe
inschriften nicht einen formIichen Titel auch selbst eines anerkannten 
Konigs zu erwarten, dagegen konnen auch die Inschriften nichts 
beweis~n, in denen. Pyrrhos und Hieron II. als Konige erscheinen18), 
denn Sle stehen zelthch zu fern, urn aus ihnen Rtickschliisse ziehen 
zu durfen. Kann nun auch das Fehlen des Konigstitels auf den 
Weihgeschen~en nicht die Entscheidung in der Frage bringen, ob 
.Gelon und Hleron Konige von Syrakus gewesen sind, so ist doch 
Immethin zuzugeben, daB hier ein einzelner in einer ungewohnlichen 
Machtstellung neben der Gemeinde als Trager der Souveranitat 
erscheint. Doch ist von Bedeutung, daB die Deinomeniden ihre 
Munzen statt im eigenen, im Namen des syrakusischen Volkes ge
schlagen haben 19). 

Man wird aus dem Gesagten schlieBen, daB weder die Rede 
des Dichters fur uns verbindlich ist noch die des Timaios der be
greiflicherweise unter den Diadochen, als in Syrakus Agathokles 
d~n altgel);eiligten Namen des Konigs usurpiert hatte, so redete. 
DIe gute Uberlieferung, die durch Thukydides 20), Aristoteles 21) und 
Xenol?hon22) vertreten ist, kennt nur Tyrannen. Es ist evident, 
daB em Tyrann des 5. Jahrhunderts v. Chr. den Konigstitel nicht 
gef.uhrt haben kann, da das Konigtum, auBer in Kyrene, bei den 
Gnechen dieser Zeit nur noch in der Erinnerung fortlebte. Die 
I?;rnennung Hierons II. zum Konige mag filr Diodor den AnlaB zur 
Ubertragung des Konigtums auf Hieron Lund Gelon gegeben 
hal?ep. W~nn auch die Deinomeniden sich den Konigstitel nicht 
offlZlel! beIzule~en wagten, so horten sie es doch jedenfalls gern, 
wenn Jemand Sle entsprechend ihrer tatsachlichen monarchischen 
Gewalt so nannte. Ihre Gewalt aber beruhte auf der unumschrankten 
Heerfilhrungund es unterliegt daher keinem Zweifel, daB sie auto
kratore Strategen waren 23). 

Fur die Beurteilung der Herrschaft der Deinomeniden ist her
vorzuheben, daB sie njcht rechtlich, wohl aber tatsachlich als Samt
herrschaf! auftritt. Wie Peisistratos und Hippias gewahrte auch 
Gelon semen Brudern 24) und naheren Verwand ten 25) einen ge-

18) Dittenberger, Sylloge f3 392: [~C\'.a,),su J~ lltippo[£ %C\'.l r ATCS,pfu ]"CC\'.~ u'nd 
427: ~C\'.(nASO~ als[o[1SYOuJnspWYO'; <Ispo%),sc;,;! ~upC\'.%6aw, &SOL'; TC&a~l. 

19) Head, HN.2 172. 
20) VI 4, 2. 94, 1. 
21) Po lit. V 1312 b. 1313 b. 1315 b. Auch Phainias aus Eresos der 

SchUler des Aristoteles, schrieb "spt "CWY Sv ~\%s/dq; "CtJpavvwv. FHO. II 2~17 f., 
Fgm. 12. 13. Stesimbrotos aus Thasos, der im 5. Jahrh. v. Chr. schrieb nennt 
Hieron einen Tyrannen. FOrHist. II B 107 F, Fgm. 3 = Pluto Them. 24 5. 

22) Xenoph. <UPWY I 1. ' 
. 23) .Freeman-Lupus II 456. Bury, Classical Review XIII (1899) 98 ff. 

WIlamowltz, Ber. d. Berl. Akad. 1901, 1276. Niese, RE. VII 102. Swoboda, 
StA.85,1. Beloch, 00.11273. Dagegen Plass, Die Tvrannis I 294. Holm 1214. 
Bornemann, Philologus L (1891) 244. E. Schwarti, Hermes XXXIV (1899) 
487, 1. Bornemann, Burians Jahresber. liber die Fortschr. d. kl. Altertumsw. 
117 (1903) 130. Lenschau, RE. VIII 1498. Busolt P 391, 1. 

24) So gab er Hieron nach Erlangung der Herrschaft liber Syrakus die 
Verwaltung Oelas. Herod. VII 156. 

25) Nach SChol. Pind. Nem. IX 95 = Timaios Fgm. 84. 90. 01. II 29. 
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wissen Anteil an der Regierung und ubertrug ihnen Kommandos 
und Statthalterposten26). Daher stifteten die Sohne des Deinomenes 
fUr den Sieg uber die Karthager gemeinsam ein Weihgeschenk filr 
den delphischen Gott27). Fur die rechtlich geordnete Erbfo!ge war 
wohl die Vererbung des in der Familie erblichen Priestertums maB
gebend 28). Immer hatte das alteste MitgJied der Familie die Leitung 
des Staates in den Handen. Als Gelon totkrank war, tibertrug er 
Hieron die Leitung des Staates, der die Regierung als Senior des 
Geschlechtes, keineswegs aber als vormundschaftlicher Regent filr 
Gelons Sohn fahrte. Die Vormundschaft erhielt vielmehr Polyzalos, 
nach ihm die beiden Schwager Chromios und Aristonus. Es ist 
ferner auf Grund unsererQuelIen ausgeschlossen, und das beweist 
allein schon die unmittelbare Nachfolge Hierons auf Gelon, daB 
Polyzalos zum Nachfolger Gelons bestimmt gewesen sei 29), wei! 
Gelon ihm die Strategie tibertragen hat. Polyzalos kann nur Hieron 
in der Strategie uber Gela nachgefolgt sein 30); er wurde ubrigens 
bald von Hieron vertrieben und muB noch vor dessen Tode gestorben 
sein31). Auch Hieron ubergab die Nachfolge nicht seinein Sohne 
Deinomenes noch auch Gelons Sohne, del' doch immerhin schon ein 
junger Mann war, sondern seinem Bruder Thrasybulos im Sinne der 
Senioratserbfolge. Nach ihm hatte del' Sohn Gelons an die Reihe 
kommen solI en, aber die druckende Herrschaft des Thrasybulos 
tiber das Yolk von Syrakus und die Zwietracht irn regierenden Hause 
erschutterten die SteIIung Thrasybulos' und fuhrten zu einer Be
streitung seines Erbrechts zugunsten von Gelons Sohne 32). 

Von untergeordneter Bedeutung war die Herrschaft del' 
Deinomeniden in verfassungsrechtlicher Hinsicht, da mit ihr wedel' 
eine Umwalzung noch Aufhebung der Verfassung verbunden war. 
Der Schein des republikanischen Stadtregimes 33) konnte urn so 
eher fortbestehen, als die Tyrannen des Deinomenidenhauses das 

Diod. XI 38, 2. 67, 3 stehen Oelon seine Schwager Chromios und Aristonus 
zur Seite, die nach Polyzalos die Vormundschaft liber seinen Sahn erhalten. 
Chromios stand nach Oelons Tode in Hierons Diensten (Schol. Pind. Pyth. II 
34. I 98) und wurde mit Hierons Sohn Deinomenes zum Oouverneur (STC['"CpO;tO~) 
von Aitna bestellt (Schol. Pind. Nem. IX 6). 

26) Von der Herrschaft der Familie Oeions spricht auch Aristot. Polit. 
V 1312 b. 

27) Simonides, Bergk PLOr. III4 485, 141. Vgl. dazu Wilamowitz,. 
Nachr. d. Oott. Oesellsch. d. Wiss. 1897, 315. Fouilles d. Delphes II Fasc. 1 pI. 
IX. Homolle, Melanges Henri Wei! 207 ff. Dittenberger, Sylloge P 35 C Anm. 6. 

28) Beioch, 00. IP 2, 169. Wilamowitz, Ber. d. Berl. Akad. 1901, 1277. 
Vgl. Staat und Oesellschaft der Oriechen (Kultur der Oegenwart, Teil II, Abt. 4,. 
1, 1910) 70. AuBer der (spwotiY"f) ,hj[1"f)"Cpc;~ %C\'.l K6p"f)~, S% B~C\'.BoXTj~j T"f»)'(YOU hatte 
Hieron nach Schol. 01. VI 162 auch die des Zeus Aitnaios inne, dem er in Aitna 
einen Tempel errichtet hatte. 

29) Damit taUt auch der von Swoboda, St. A. 91, 10 erhobene Einwand 
gegen die Senioratserbfolge. 

30) Beioch, 00. IJ2 2, 168 f. 
31) Diod. XI 38, 3. 7. VgI. Wilamowitz 1. 1. 1283 ff. Swoboda 1. 1. 

91, 10. Beloch 1. 1. 168 f. Aristot. Polito V 1312 b. VgI. Lenschau, RE. VIII 
(19l3) 1500 f .. 

32) Die Auffassung von Holm I 249 und Busolt P 407,1, daB Thrasybulos 
nur vormundschaftlicher Regent war, ist nicht aus Aristoteles zu folgern. 
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h.ochst~ republikanisc~e Amt, die autokratore Strategie, bekleideten, 
eme mIt auBerordenthcher Machtvollkommenheit ausgestattete Be
amtung, wenn auch lebenslanglich und daher unverantwortlich. 
Die Besetzung der wichtigsten zivilen und militarischen Amter mit 
den J\:'1itgHedern des Herrscherhauses sicherte ihnen den EinfluB 
auf dIe offentlichen Geschafte. Doch lebte die Biirgerschaft von 
Syrakus jedenfalls unter ihren Gesetzen und hatte auch an der 
Verwaltl:lng,~er ~t~dt ih.ren A~teil.. Die Volksversammlung erscheint 
auch welternm tatlg. SIe schheBt In eigenem Namen internationale 
Vertrage, erklart Krieg und schlieBt Frieden. Gelon selbst berief 
sie zum .. wiede~hoIten M~le. Er hat der Volksversammlung Rechen
schaft uber ~eIne Af!1tsf!1hrung abg:elegt und iiberlieB ihr spater die 
Bestrafung jener, dIe slch gegen .Ihn verschworen hatten 34). Die 
Volksversammlung war es auch, dIe auf seinen Antraa hin die Auf
nahme alIer Kamarinaer, der groBeren Halfte der Bii;ger von Gela 
ger Vornehme~ aus dem sizilischen Megara und der 10.000 SOldne; 
In de~ sy~akusischen Staat als Biirger beschloB35). 1m Lichte eines 
konstliutlOnellen Herrschers erscheint Gelon- in jener Volksver
sammlung, wo er wegen des Unwillens des Volkes von seiner Geld
forderung fUr einen Krieg Abstand nimmt, es dann nur als Dar
lehen verlangt und nach Beendigung des Krieges wieder zuriick
zahlt 36). 

Das V~rhaltnis, i~ dem Gelon wie Hieron zu der Biirgerschaft 
s~and, w,:r Jedenfalls em gutes. Gelons wichtigstes Verdienst war 
die ~efr~lUng des Ba~~rnst~ndes. aus den bisherigen driickenden 
\ erhaltmssen. Er bemuhte slch dIe Syrakusier zum eifrigen Acker
bau u!1d zur Y. e~b.esserung de~ Bodens anzuregen 37). Er widmete 
auch lhrer mlhtanschen Ausblldung seine Fiirsorge. DaB er seine 
Herrschaft besonders auf die konservativ-aristokratischen Elemente 
stiitzte 38), ist kaum mit Recht behauptet worden. Gerade sein 
Ausspruch, daB del' Demos die undankbarste Mitbewohnerschaft 
se!, ]aBt erkenne~, daB er auf seinen Dank Anspruch gehabt hatte. 
Hlerons GerechtIg~eit ynd Giite wird des ofteren gepriesen 39). 
Trotzdem sah er slch mfolge del' steigenden Unzufriedenheit des 
Vo!kes 40) gezwungen, zur Errichtung einer Geheimpolizei zu 

33) Auf die Wahrung der verfassungsmaBigen Formen deutet Pind. 
Pyth. I 7~: o&I-L0V FpO'.LWV und die Inschrift auf dem Helm aus der Tyrrhener
beute (Dlttenberger, SyUoge P 35 B). 

34) Aelian. XIII 36; vgl. Diod. XI 26, 5 ff. 
35) Herod. VII 156. Diod. XI 72, 3. 
36) Pluto Apophth. reg. s. fSAWVO; 3. 
37) Plut. 1. 1. 2. 
38) Ed. Meyer, OdA. II 501. III 630 f. Freeman II 134 ff. Busolt P 389 

A,be: weder die Zurlickfiihrung der Oamoren, die von politischen Erwagunge~ 
~lktIert ,war" noch . der Verkauf des Demos von Megara und EubOa, der mog
~lc~~rwelse mcht emmal der ~~llenisc~en Bevo,lkerung angehOrte, in die Skla
velel (Herod. VB 155. 156) konnen dlese Anslcht begrlinden, Vgl. Swoboda 
St. A. 103, 3. Beloch, 00. 112 1, 71, 1. Keil, St. A. 355. ' 

39) Pind. OJ. I 13. VI 93. Pyth. II 65. III 71. Bakchyl. V 6. 
40) Pind. Pyth. I 83. II 81. 
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schreiten 41), einer MaBregel, die seiner Neigung durchaus nicht 
entsprach 42). Fiir die nachtliche Sicherheit der Stadt sorgten die 
r=cp[r=OAO, 43). 

Die Unterwerfung del' Osthalfte Siziliens durch Gelon, die 
Syrakus zu einer GroBmachtstellung verhalf, brachte eine Reihe von 
Stadten unter die Herrschaft Von Syrakus. Die Gemeinden be
hielten jedoch ihre Autonomie. Auch Akragas und Himera, die nach 
der Vertreibung ihrer Tyrannen zu Hieron in das Verhaltnis ab
hangiger Bundesgenossen traten 44), behielten ihre eben wieder
hergestellte republikanische Veifassung. Ob Gelons Stellung als 
Herrscher Siziliens einen titularen Ausdruck gefunden hat, laBt 
sich nicht mit so groBer Bestimmtheit wie bei Dionysios 1. be
haupten. Doch scheint die literarische Oberlieferung eher dafUr 
zu sprechen. So nennen die griechischen Gesandten bei ihrer Ver
handlung Gelon "Archon Siziliens" 45) und man darf vielleicht an
nehmen, daB ihm diese Wiirde von den sizilischen Stadten verliehen 
wurde 46). 

Die Hauptstutze und das Hauptwerkzeug der Deinomeniden 
bildet~ das Soldnerheer 47), das nur ihnen gehOrte und gehorchte, 
und dlese Bedeutung der Soldner verlieh ihrer Herrschaft den Cha
rakter einer Militarmonarchie. Gelon selbst solI 10.000 SOidnern, 
darunter vielen Arkadern, die wohl schon bei Himera mitgekampft 
hatten, Biirgerrechte in Syrakus verliehen haben o18). Die Weih
geschenke, die der Mainalier Phormis und der Mantineer Praxiteles 
stifteten, legen ein beredtes Zeugnis ab von dem Reichtum, den man 
sich bei Gelon erwarb 49). Die Reiterei Gelons war verhaltnismaBig 
zahlreicher als in anderen griechischen Staaten 50). Gelon war auefi 
der erste unter den sizilischen Tyrannen, der eine groBe Trieren
flotte verwendete. Er hatte iiber 200 Trieren 51), die in den "alten 
Schiffshausern" am Ufer des groBen Hafens und in dem gelonischen 
Neorion am kleinen Hafen untergebracht waren 52). Hieron, iiber 

" 41) Aristot. Polito V 1313 b: orov 1tSrt ~tJPO'.Y.ouoO'.~ 0'.( 1to'tO'.iwiLOS; 1'.O'.AOUI-LSVO'.~, 
'l.O'.l ou; w'tO'.Y.otJo't&.~ S\;S1tSI-L1t8V 'Upwv, 01tOtJ ,,~ s'(1) crtJVOtJOLO'. Y.O'.l cr6),AOio~. Daraus 
Hesych. verderbt 1to'tO'.iY.omoO'.;· otJY.ocpdv1:O'.;, 'i) 'tOll~ Y.O'.'t&. 't1)>; &px1)£ " ASiOY'tO'.£ 
'i) 1tpd't'toV'tO'.£; Photo r;o't()';iwi(os>;' (crtJY.o>cpdv'tO'.~ 'i) I-L1)YtJ'tO'.L. Vgl. Pluto de curios. 
p.522 f. 

42) Pluto Apophth. reg. s. 'UpWV. 
43) Epicharm. Fgm. 35, 10 (0. KaibeI, Com. Oraec. fragm. I 1, 96). 
44) Diod. XI 53, 1 ff. Vgl. XI 68, 1. 76, 4. Pind. 01. XII 1. 
45) Herod. VII 157, 11 ff.: cril os otJvdl-L~6~ 'ts i&'P 1jY.s~; l-LS"fdAW;, w; I-Lotpd 

'tOL 't1)£ 'Endoo£ oilY. SAO'.XLO't1) I-Ls't&' tiPXOV'tL is ~~Y.S),L1)~, ~o1]&ss 'ts 'toloL V,su&SpOUOL 
:C'l)v 'EndoO'. Y.O'.l ouvs),stJ&spotJ. Vgl. Herakleides Pontikos bei Athen. XII 512 d: 
ISpwv! 'to ~tJPO'.Y.ocriwv tipxoV't!. 
_ 4.6) Diod; X!V 66, 3: 'toLiO'.poUV SY.slvo; I-LSV a~d 'ts 't'l)V &ps't'l)V 11.0'.\ 'to [-LSiSS-G; 

'twv r;pO'.Gswv ot) [-L0YOY 'twv ~UpO'.y'OOLWV, &n&. Y.O'.t 'twv ~~y'S),L'tWY axouoiwv TCO'.pUO'.Bs 
't'l)V '1j'rSI-L0VLO'.V. Vgl. XI 38, 1. ' 

47) Diod. XI 48, 3. 67, 5. 7. 68 3. 5. 
48) Diod. XI 72, 3 (Timaios). ' 
49) IvOI. 266. Paus. V 27, 2. 
50) Herod. VII 158. 
51) Herod. 1. 1. 
52) Thuk. VII 25, 5 ff. 22, 1. Lehmann-Hartleben, KIio Beih. XIV 

(1923) 106. 
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dessen Aufgebot bei Kyme uns nahere Angaben fehien 53), sah si~h 
nach dem Tode Gelons gezwungen, neue Soldner anzuwerben D4) 
und in noch ausgedehnterem MaBe betrieb ThrasybuI die ~nwerbung 
von Soldnern, urn die Befreiungsversuche der Syrakusler zu ver-, 
eitein 55). 

;;3) Diod. XI 51. 
54) Diod. XI 48, 3. 
55) Diod. XI 67, 5. 7. 68, 3. 5. 5. Von der gemaBigten zur radikalen Demokratie 

(465-405 v. Chr.). 

Der Sturz der Militarmonarchie der Deinomeniden erfolgte 
gegen Fruhjahr 465 v. Chr. Die unmittelbare Veranlassung wird 
uns nur dunkel angedeutet. Die Anhiinger der Deinomeniden
dynastie versuchten diese zu retten, indem' sie Thrasybulos 
opfertenl). Doch die Emporung des Volkes war zu stark, urn sich 
mit diesem Zugestandnisse zu begnugen. Sein Ziel war die Wieder
herstellung der Demokratie. Wie ein Mann trat es, von seinen 
Fuhrern organisiert, gegen den Tyrannen in Waffen 2). Thrasybul 

. nahm, nach einem vergeblichen Versuche das Yolk zum Gehorsam 
zuruckzubringen, den Kampf an. Die festen Mauern von Ortygia 
und Achradina und ein Heer von 15.000 kriegsgeubten Soldnern 
IieBen ihn hoffen, des Allfstandes Herr zu werden. Die Syrakllsier 
sahen sich gezwungen, die griechischen llnd sikelischen Gemeinwesen 
der Insel urn Hilfe anzugehen, uber die sie bisher die Sllprernatie 
beansprucht hatten. Urn den Preis des Verzichtes der von den 
Tyrannen so fest begrundeten Hegemonie der Stadt Syrakus 
schickten ihnen die bedelltendsten Stadte der Insel wie GeIa, Akragas, 
Selinlls, Himera llnd selbst die Sikeler Hilfstruppen llnd Kriegs
schiffe. So wurde Thrasybul, der sich vergebens urn Bundes
genossen beworben hatte, von allen Seiten eingeschlossen. Nach 
wiederholten rniIitarischen MiBerfolgen gab er seine Sache verloren. 
Er erhielt freien Abzug, die Syrakusier aber ihre Freiheit, die sie 
60 Jahre behaupteten. 

Die Erneuerung der Demokratie in Syrakus hatte zur FoIge, 
daB die Stadte, die bisher unter der Herrschaft oder unter dem 
EinfluB des Tyrannen von Syrakus gestanden hatten, unter Mit
wirkung der Syrakusier auch ihrerseits Dernokratien errichteten 3). 
Auch in Rhegion und Messana wurden die Tyrannen vertrieben. 
Das Gefiihl der Freude uber die wiedergewonnene Freiheit auBerte 
sich vor aHem in der Dankbarkeit gegen die Gotter. Die VoIks-

1) Aristot. Polit. V 1312 b: 'tOOV 01x50lv ClUO,ci.V'tOlV, C:'1'1) 11'lJ 'tUPIXwt\; OAOl£ 
'l.IX'tIXAU&'ii, <XU&; 8PIXClfJ~OU/.o.· oE os ClUCl'teXV'tS, IX/hoov w. xIXtpOV 6xons£ E£6~IXAO'l 
&rtIXnlX£ IXU'tOU •. 

2) Diod. XI 67, 6: otOrtSp oe l:UPIXxOCltOt rtOlOCl't'l)CleXI1SVOt 'tou£ f]"[1ICloI15'1ou. 
Wpf1'1)ClIXV Erti 't'lJv 'l<IX'tci.AUCltV 'til£ 'tuOlIXvv£Cio£ rtIXV/)1If1S£, 'l<IXl Cll)nIXx&ev'ts£ UrtO 'tOOV 
f]"[sf10VOl'l <xns£xono 't'l)£ SASU&Sp£IX\;. 

3) Diod. XI 72, 1: XIX't&; os 't'lJ'! l:tXSA£IXV a.p'tt 'l<IX'tIXASAUI15V'I)£ 'til. EV 'tlXt. 
~UOlIX'l<OUClIXt£ 'tupIXw£Cio. XIX: rtIXClWV 'tW'I XIX,&; VilClO'! rtol.$(I)V ~/.su&spOlf15VOl'l. 1':O/J.'lJV 
Srt£/)OCltV EAci.f1iJIX'ISV f] ClUf17.IXClIX ~tXS/JIX 1':OlO£ suihtl10'lLIXV. 
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versamm!ung, die die demokratische Verfassung einfiihrte 4), be
schloB, eme kolossale Bildsaule des Zeus Eleutherios zu errichten 
und an. dem Tage, an.de:n die Ma~ht des Tyrannen gebrochen worden 
war, em groBes FreIheltsfest, dIe Eleutheria, zu feiern, an denen 
den Gottern ein mehr aIs vierfaches Hekatombenopfer dargebracht 
wurde. Zu Ehren des Zeus Eleutherios pragte Syrakus eigene 
Munzen und diesem Beispiele folgten auch andere sizilische Stadte 
wie Agyrio.!1' Aitna und Alaisa 5). 

Der Ubergang ~ur Demokratie volIzog sich jedoch nicht ohne 
schwere Kampfe. DIe neu~ Verfassung, die auf die von den Ty
rann~.n b.eraubt~n u.nd vertnebenen Burger be! der Neuordnung der 
Verhaltmsse RuckslCht nehmen muBte, en thielt notwendigerweise 
Bestimmungen, die insbesondere die Neuburger von Syrakus aufs 
schwerste verletzten. Von den to.OOO SOldnern die Gelon in die 
Reihen der Biirgerschaft aufgenommen hatte w~ren nach der Ver
treibung. des Thr:'lsybulos .immer noc.h me'hr aIs 7000 ubrig 6). 
Hatte dIe Tyranms auch dIe Unterschlede zwischen Gamoren und 
Demos verwischt, eine Verschmelzung des syrakusischen Volkes mit 
den stammesfremden SOldnern hatte sie trotz ihrer Einburgerung 
nicht erre~chP). Dazu trat der HaB gegen alles, was an den Ty
ranne.n ennnerte. So beschloB denn die Volksversammlung die 
gelomschen Burger, wenn auch nicht aus der Burgerliste zu streich en, 
so doch ",:,on dem Zutritt zu den Ehren- and Vertrauensstellungel1 
auszuschheBen. Das volle Burgerrecht wurde nur den Altburgern 
zuerkannt S). GleichwohI darf man annehmen, daB diese Zuruck
setzung im Burgerrecht ausschlieBlich die SOldner betroffen hat 
nic~1t aber. auch die Einwohner der griechischen Stadte, die von de~ 
Demomemden nach Syrakus verpflanzt worden waren 9). Die 
MaBigung, die sich das Yolk von Syrakus in der Behandlung der 
verhaBten Soldner auferlegte, denen es auch weiterhin Burgerrecht 
und ~.rundbesi~z b~lieB, berechtigt zu der Annahme, daB den ubrigen 
N~uburgern gnechlschen Stammes, deren Vergangenheit zu keinem 
MIBtrauen AnlaB gab, der Besitz des Burgerrechtes ungeschmalert 
belassen wurde. Es ist begreiflich, daB die Syrakusier nach der so 

~) Diod. XI 72, 2: xCI.:tc<:),u:Jc<:ns. 't1)v. 8p<r.ouilau),Qu 'tupc<:vvloc<: ouvirfC<:lov 
Sy.x).'l)crlc<:v, xc<:lrcspl 't'7j£ (/)l<r.. o''il1oxPC<:'tl<r.. iJOUAEUcror.l1SVOL rcor.n;;; 01101VWl1oVW£ sq;'l)'f'loxY'to 
lHo;; 118V nsulhpLvu Y.OI,O"Lc<:LOY &vopLor.nc<: xC<:'tC<:OXSUo:.crC<:L. 

5) Ober die hierauf bezUglichen MUnzbilder vgl. Overbeck, Kunstmythol. 
des Zeus 213 Tf. III 13. Imhoof-Blumer, Monnaies grecques 30 f. Head HN.2 
179, 182 ff. ' 

6) Diod. XI 72,. 3. 
7) Aristot. Polito V 1303 a. b, der unter anderem als Beweis fUr seine 

Behauptung, wie leicht die Stammesverschiedenheit zu AufsUinden fUhre den 
Aufruhr erwahnt, der bei den Syrakusiern zum Ausbruch kamals sie nach den 
Tagen de:- Tyrannis die Fremden und die SOldner zu BUrgern' gemacht hatten. 
Grote-MeIBner, GG. IIP 183, 68 bestreitet dies und erkennt nur die Hintan
setzung der NeubUrger als unmittelbare Ursache des Aufstandes an. Mit Unrecht 
si.eht HolJ? I 430 in unserer Stelle einen Beweis, daB am Anfang der Republik 
dIe Neuburger noch VollbUrger blieben. 

8) Diod. XI 72, 3: 'ti; OE &PX&. Ct.rcicrc<:. 'CoT. &pXc<:loL. rcO),('tC<:L£ &rcSVSI10V •. 
9) Vgl. Freeman-Lupus II 271. 285. 
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schwer errungenen Freiheit ihre eigenen Herren im Hause sein 
wollten und daB sie jenen Leuten das Vertrauen entzogen, die auch 
in Zukunft ein gefiigiges Werkzeug in der Hand des Tyranne1'l ge
wesen waren. Die Folgezeit lieB ihre Befiirchtungen nur zu berechtigt 
erscheinen. Unwillig uber die erlittene Zurucksetzung emporten 
sich die 7000 SOldner und besetzten Ortygia und Achradina. 1m 
Anfang hatten sie durch ihre l1berlegene Kriegstiichtigkeit das Uber
gewicht. Bald ober erlitten sie durch ihre Gegner Niederlagen zu 
Wasser und zu Lande. Den Altburgern war es gelungen, die Soldner 
durch eine Umwallungslihie von der Verbindung mit dem Inneren 
der Inse! aus~uschIieB~n. Mangel an Lebensmitteln zwang die Be
Jagerten endhch zur Ubergabe 10). Erst jetzt schien Syrakus end
gultig von der Tyrannis befreit zu sein. 

Die nun folgende Epoche in der Geschichte von Syrakus war 
im groBen und ganzen eine Zeit des Friedens und des Gedeihens. 
Ein halbes jahrhundert lang konnte sich die Demokratie in Syrakus 
ungestort entwickeln. Verschont von der Invasion feindlicher Heere 
sah sich Syrakus nicht mehr zu verzweifelten Existenzkampfen ge
notigt. Auch die durch die Parteien in Syrakus hervorgerufenen 
Unruh en und die Kampfe mit den Sikelern hatten nur ephemere 
Bedeutung. Sie griffen nicht an das Lebensmark des syrakusischen 
Gemeinwesens, das unbehindert in der Ordnung seiner Angelegen
heiten vorwarts schritt. 

Mit der Verireil?ung der Soldner war Syrakus urn viele Burger 
armer geworden. Die Acker, die ihnen einst aus dem Gemeindelande 
oder auf Kosten aIterer Burger zugewiesen worden waren, und das 
Gemeindeland, das bisher Domane der Tyrannen gewesen war, 
lieferten einen reichen Vorrat, urn den mannigfaltigsten Anspriichen 
gerecht zu werden 11). Die unter der Tyrannis vertriebenen Burger 
kehrten heim und forderten ihren Besitz und auch jene, die sich 
urn die Einfiihrung der Demokratie Verdienste erworben hatten, 
durften nicht unbelohnt bleiben. NaturgemaB konnte auch eine 
vollstandige Umwalzung der Besitzverhaltnisse nicht alle Wl1nsche 
der Burger befriedigen. Die Unzufriedenheit mit der Verteilung 
auBerte sich denn auch in zahlreichen Streitigkeiten privater Natur, 
die die Gerichtshofe stark in Anspruch nahmen. Zur Schlichtung 
und Entscheidung dieser Streitigkeiten trug vor allem ein Mann bei, 

10) Diod. XI 73. Beloch, GG. 112 128. Den Aufstand der SOldner erzahlt 
Diodor unter dem Jahre 463/2 v. Chr. Busolt, GG. UP 1, 172,2 halt es fUr aus
geschlossen, daB sich die SOldner zwei Jahre lang gehalten hatten. Dies laBt 
sich wohl nicht mit so groBer Bestimmtheit behaupten. So lanK~ den Belagerten 
der Weg zur See offen stand, konnten sie von den Soldnern aus Atna hinreichend 
Proviant erhalten uJ.?-d daB di~se ihre Genossen nicht im Sti~.he lieBen, geht 
daraus hervor, daB dIe Syrakusler bald darauf die SOldner aus Atna vertrieben. 
Wenn auch Diodor unter demselben Jahre die Einrichtung der Demokratie 
erzahlt, der er den SOldneraufstand unmittelbar folgen laBt, so wird niemand 
glauben, daB erst in diesem Jahre die Demokratie in Syrakus begonnen hat. 
Der ganze Abs~hnitt ist augensichtlich nur ein fliichtiges und gedrangtes Exzerpt 
dessen, .~as slcher nach Timaios sorgfaltiger Bearbeitung flir wert erachtet 
hatte. Uber die Chronologie Unger, Philo!. XLI 1882, 136. 

11) Diod. XI 76, 6. 
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der schon bei Hieron in hoher Gunst gestanden und sich auch nach 
Einfiihrung der Demokratie durch seine Beredsamkeit, fiir deren 
Ausbildung schon die vielen Prozesse die Allgemeinheit zu in teres
sieren vermochten, sehr beliebt gemacht hatte, der Rhetor Korax 12), 

dessen Tatigkeit zur Entstehung eines neuen Elementes ~eistigen 
Lebens in Sizilien und Griechenland beitrug. AuBer der Landauftei
lung gab auch die Aufstellung der neuen Burgerlisten AnlaB zu 
heftigen Streitigkeiten, da viele, wahrscheinlich durch Beeinflussung 
der mit der Aufstellung der Burgerlisten betrauten Beamten, ohne 
Berechtigung ihre Eintragung durchzusetzen verstanden 13). Die 
Unzufriedenheit trat besonders bei den armeren Kreisen stark her
vor, die ein gewisser Tyndaridas durch Rede und Tat zu gewinnen 
verstand. Sie stell ten ihm freiwillig aus ihren Reihen eine Leib
wache, die ihn uberallhin begleitete. Damit war der erste Schritt 
zur Tyrannis getan. Da wurde Tyndaridas unter Anklage gestellt, 
daB er nach der Alleinherrschaft strebe, und das Volksgericht ver
urteilte ihn zum Tode. Bei seiner Abfiihrung ins Gefangnis such ten 
ihn seine Anhanger zu befreien. Es kam zu einem Aufruhr in der 
Stadt und Tyndaridas wurde mit vielen seiner Helfershelfer im 
StraBenkampfe erschlagen 14). 

Der Versuch des einfluBreichen Burgers Tyndaridas sich zum 
Tyrannen aufzuwerfen, fand bald zahlreiche Nachfolger. Die Syra
kusier verfielen daher auf den Gedanken zur Sicherung des Be
standes der neuen demokratischen Ordnung ein Institut in ihre Ver- ' 
fassung aufzunehmen, das gleich dem athenischen Ostrakismos in 
seiner ursprunglichen Bedeutung als ein Praventivmittel gegen die 
so haufige Gefahrdung der Freiheit durch das Emporkommen eines 
neuen Tyrannen gedacht war. Ein Gesetz des Jahres 454 v. Chr.15) 

12) Ober den Zusammenhang der theoretischen Tatigkeit des Korax 
mit den Prozessen Aristot. bei Cic. Brut. 46. Ober seine politische Tatigkeit 
unterrichten uns die Walzscholien Anon. IV 11, 14 ff. W. Doxopatres VI 12, 
14 ff W. (vgl. II 119 W.). Troilos VI 48, 26 ff. W. Anon. VII 6 W. (vgI. AuJitzky, 
RE. XI 1379 f.). 

13) Diod. XI 86, 3. 
14) Diod. XI 86, 4-5. 
15) Aufstand und Sturz des Tyndaridas, EinfUhrung und Abschaffung 

des Petalismos bespricht Diodor XI 86. 87 unter dem Jahre 454/3 v. Chr. Die 
Unhaltbarkeit seiner Chronologie folgt aus seiner eigenen Darstellung. Fand 
Tyndaridas 454 v. Chr. seinen Tod, so muB es bei dem energischen Vorgehen 
der syrakusischen Regierung, das zweifellos seine abschreckende Wirkung auf 
langere Zeit ausiibte, hochst iiberraschen, daB ahnliche Umtriebe noch mehr
fach in dem gleichen Jahre vorgekommen sein sollen. Die Verbannung der ein
fluBreichsten Manner, das lehrt ein Vergleich mit der Zahl der Opfer, die der 
athenische Ostrakismos in einem Zeitraum von neunzig jahren forderte und 
von denen uns bisher 15 an der Zahl bekannt geworden sind (vgl. Valeton, 
Mnemos. XVI 1888, 163 ff. nebst der Berichtigung bei j. Carcopino, Melanges 
d'histoire ancienne. Histoire de l'ostracisme, Biblioth. de la Faculte des lettres 
XXV 1909, 211 und der Erganzung durch A. Brueckner, Ath. Mitt. XL 5 ff. 
nr.7-17. 18-41. 42-44. 50), kann nur das Ergebnis einer jahrelangen Tatig
keit des Petalismos gewesen sein, bis die unertragliehen Zustande diesem 
politischen Experiment ein Ende setzten. Diodor hat also bei seiner bekannten 
Interesselosigkeit fUr die inneren Angelegenheiten von Syrakus mehrere jahre 
der Entwicklungsgeschichte der syrakusischen Verfassung in ein jahr auf-
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beschloB die Einfuhrung des Petalismos, einer Institution die nicht 
im strengen Sinne richterlicher, sondern politischer Natu~ war. 

Eine ahnliche Einrichtung existierte auch in Argos 16), MiIet 
und Megara 17). Doch kennt man weder die Zeit noch die Umstande 
denen sie ihre Entstehung verdankt, so daB eine Nachahmung de~ 
attischen Brauches seitens dieser Stadte nicht nachweisbar ist. Da
gegen haben wir in dem syrakusischen Petalismos eine direkte 
~achahmung des athenischen Ostrakismos. Die Bezeichnung war 
eme andere, da man statt der in Athen gebrauchlichen Scherben, 
Olivenblatter 18

) benutzte, wie sie auch bei den Wahlen in Syrakus 
verwend.et wurd~n, urn d~n Namen des gefahrIichen Burgers darauf 
~u sch~elben. LeIder vermlssen wir bei Diodor jede nahere Mitteilung 
uber dIe Art des Verfahrens. DaB jeder Burger bei dem athenischen 
Ostrakismos den Namen desjenigen Burgers aufschreiben sollte 
yon dem er am meist~n ein Trachten nach der Tyrannis fiirchtete; 
1St eben~o. ungenau .wle d~s ube~ die Form des Petalismos Gesagte 
unbegretfhch erschemt, bel dem Jeder Burger den Namen des mach
tigsten Mannes in der Stadt aufgeschrieben hatte 19). GewiB war 
weder der Ostrokismos noch der Petalismos dazu bestimmt Ver
brecher zu bestrafen, doch irrt unser Gewahrsmann, wenn er an
nimmt, daB der Zwe~k des yerfahrens lediglich die Demutigung 
hervorragender und emfluBrelcher Manner gewesen sei eine An
schauung, die die herrschende Ansicht des 4. Jahrhund~rts v. Chr. 
wid~rspiegelt, nac.h. der vielfach Neid und Furcht als das Haupt
motlv der OstraklSlerung betrachtet wurde, da unsere Institution 
zu dieser Zeit ihre ursprungliche Bedeutung bereits verloren hatte 20). 
Man darf wohl annehmen, daB ahnlich wie in Athen21) von Zeit 
zu Zeit in der Volksversammlung die Anfrage gestellt wurde, ob 
d~rch ejn~n Burger AniaB zur Vornahme des Verfahrens gegeben 
sel, was mcht ohne Debatte der dafur oder dagegen sprechenden 
Redner ~n~ der t;ramhaftmachung jener Personen abging, von denen 
der Frelhel~ Getahr drohte. Der Bejahung der Vorfrage folgte 
dann wOhl. m einer s~at~ren Volksv~rsammlung die Abstimmung 
nach dem m Syrakus ubhchen, uns mcht naher bekannten Abstim
mungsmodus. Der Burger, der die Mehrheit der Stimmen gegen sich 
hatte, muBte auf Wnf Jahre das Land meiden 22). Verlust des Ver-

genommen. Ob die EinfUhrung des Petalismos oder der Versuch des Tvn
da~idas fUr Diodor das Ereignis war, naeh dem sich die chronologische Zu
welsung des ganzen Komplex~s richtete, laBt sich nieht mit absoluter GewiB
heit entscheiden. Immerhin konnte aber die Tatsache daB er dem Petalismos 
zwei Kapitel widmete, fUr seine Gesetzwerdung im Jahre 454 v. Chr. sprechen. 
Holm I 255,.431. II ~68. Busolt, GG. III 1, 187, 1. 

16) Anstot. PolIto V 1302 b, 18 und Sehol. Aristoph. Eq.855. 
17) Sehol. Aristoph. Eq. 855. 
18) Diod. XI 87, 1. Hesyeh. 1tS'~/,tCj..lO;;· 0 atOr. <:pUAAW'I oC'P~Xtcflo;; 1 LVOj..lSVO-. 
19) Freeman-Lupus II 289. " 
20) Diod. XI 87, 2: x~iMAOt) 1Or.P ou 1tOVllp!~>; XOAci.CSt£ SAci.j..I~o;vov 1t~pOr. ,iii'! 

1t~P~\lOj..lOUy,WY, O:.AAOr. auvci.j..Isw; x~t ~o~~csw>; ,iiiY O:.yopiii'l E1tO!OU'l ,~1tS!'1WCt. XI 54, 5. 
Nep. Them. 8. Plut. Them. 22. Nep. Cim. 3. Plut. Aristid. 7. Nik. 11. Alkib. 13. 

21) Aristot. :&&1t. 43, 5. Philochoros Fgm. 79 b FGH. I 396 
22) Diod. XI 87, 1-2. ,. 
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mogens war mit dieser Verbannung nicht verbunden, auch traten 
die Verbannten mit dem Ablauf der Frist wieder in :den ungeschma
lerten Besitz ihrer burgerlichen Rechte. Doch konnte die Dauer 
der Landesverweisung, die nur halb so lang wie in Athen war 23), an 
sich schon Veranlassung ~eben, weniger sorglos als in Athen von 
dem Institut Gebrauch zu machen, jedenfalls diente es in tenden
ziOser Ausnutzung bald nur mehr dem ParteihaB und dem Partei
interesse, nicht aber dem allgemeinen Staatswohl. Die machtigsten 
und angesehensten Burger gingen als Opfer des Petalismos in die 
Verbannung und die ubrigen fahigen Kopfe, denen ein ahnlichE's 
Schicksal drohte, enthielten sich jeder Teilnahme an den Staats
geschaften. Nur die Verwegensten und Frechsten unter den Burgern, 
die wenig oder nichts zu verlieren hatten, bemachtigten sich der 
Leitung des Gemeinwesens. Streitigkeiten und Wirren aller Art 
nahmen uberhand und fuhrten zu unertraglichen Zustanden 24). 
Die wiederholten Feldherrenprozesse der nachsten Jahre zeigen 25), 
daB trotz des tatkraftigen Auftretens nach auBen, die Parteien noch 
im schweren Kampfe lagen. 

Die Folgen, die die Einfiihrung des Petalismos nach sich 109, 
veranlaBten die Burger von Syrakus diese Institution, die nur 
Schaden gebracht hatte, wieder abzuschaffen. Diodor hebt bei 
dieser Gelegenheit ausdrucklich hervor, daB sie im Gegensatz zu dem 
athenischen Ostrakismos nur kurze Zeit bestanden habe 26

). Es ist 

23) Diod. XI 55, 2 spricht miBverstandlich von einer fUnfjahrigen Dauer 
des Ostrakismos. . 

24) Diod. XI 87, 4-5. Freeman-Lupus II 290 schreibt diese Darstellung 
Diodors einem rhetorischen Feinde der Demokratie zu. Die Bemerkung, daB 
sich aile jungen Leute auf die Kunst des Redens verlegten, stamme von einem 
zeitgenossischen Anklager, enthalte aber immerhin ein Element der Wahrheit. 

25) Diod. XI 88, 5 (Jahr 453 v. Chr.): of o§ liUpCGy'OClto~ 'tou'tov (Phayllos) 
flEv w~ npooo't'f)v y'CG'tCGO~Y.tX.ClCGV'tS~ E'!'ultX.osuClCGv. XI 91, 2 (Jahr 451 v. Chr.): of OS 
litlpCG'l.oo~C~ 'tov Cl'tPCG't'f)I0V BOAY.WVCG, 't1)£ '1j't't'f)~ CG'i'ttoV IlV'tCG 'l.CGt oO~CGV'tCG AtX.-&PCf Clull
nptX.'t'ts~'I 1:<]\ AOUy.S1:Ltp, 'l.CG'tCG OW.tX.ClCGV'tS£ w£ npooo1:'f)V OmE'l.'ts~vCGv. Beide Verur
teilungen wurden natiirlich durch die Volksversammlung, deren richter lichen 
Wirksamkeit allein die Entscheidung liber Tod und Verbannung zustand (vgl. 
Diod. XIII 96, 3), ausgesprochen und haben ebensowenig mit dem Petalismos 
zu tun als die Verbannung des Hermokrates und seiner Mitfeldherren im 
Winter 410/9 v. Chr. (Xen. hell. I 1, 27), die durch den Verlust der FIotte bei 
Kyzikos (Xen. hell. I 1, 18) und den Sturz seiner Partei veranlaBt worden war 
(gegen Blichsenschlitz in seiner Ausgabe Xen. hell. I 1, 27). 

26) Diod. XI 87, 3 f.: o(i'to£ os vOflo£ o~EflSWS nCGpa. flSV 1:01:£ Ail''f)vCG(o~£ ~n\ 
nOI,U'I XPO'lOV, nCGpa. Ils 1:01:£ liUPCGY.OOLOl£ 'l.CG1:s),u&'f) 1:CGXu. XI 87, 6: 'tOV napt 'tOU 1tS'i:CG
),~OflOU VOflQ'I 'l.CG'tEAUOCGV, O),LloV XPOVQV CGtJ1:<]\ XP'f)o<iflsvo~. Das sind leider so allgemeine 
Zeitangaben, daB sich mit ihnen nicht viel anfangen laBt. Nur den Ostrakismos 
konnen wir genauer fixieren. Seine EinfUhrung durch Kleisthenes ist von Aristot. 
A&1t. 22, 1; vgl. 22, 4 bezeugt; neuerdings aber von Beloch, GG. I 360, 5; I2 2, 
332 f., G. de Sanctis, A1:&L£2 370, Swoboda, ZoG.58 1907, 342 und StA.122 
bezweifelt und auf Grund der Angabe des Androtion Fgm.5 bei Harpokr. ·l7tnCGpxo~ 
in dasjahr 488/7 v. Chr. gesetzt worden. Auch Kahrstedt, RE. XI 621, Lenschau, 
Burs. jb. XLIV, Bd. 176, 196 halten dieses Gesetz unter Berufung auf Beloch fUr 
nichtkleisthenisch. Doch sucht;) schon Wilamowitz, Aristot. u. Athen I 123, 3, das 
Zeugnis des Androtion zu beseitigen und Kaibel, Stil und Text der a&n. 175 
v~rwirft es mit Recht als ein elendes Exzerpt aus Aristoteles. Man kann daher 
mit Busolt IP 884, 1, G. GIotz, La Cite grecque 199 ff. und V. Ehrenberg, 
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~icht ausgeschlossen, daB die angebJich kurze Dauer des Petalismos 
l~re Ursache in einem prinzipieUen Unterschiede der beiden Ein
nchtungen h~tte, und zwar derart, daB der Petalismos in seiner 
p'-nwer:dung mcht d.urch die gleichen VorsichtsmaBregein und Form
hchkelten gegen MIBbrauch geschutzt war wie sie Kleisthenes fur 
den Ostrakismos in A~hen getroffen hatte'27). Auch mag die Lage 
de.: Stadt Sy~ak~s, .~.le erst vor .we~igen Jahren ~ie Tyrannis ge
stur:t und Wle dIe Jungst~n EreIgmsse zelgten, dlese noch immer 
zu furchten hatte, ~as wemg sorgfaltige Vorgehen erklarlich erschei
~en lassen. DaB selt dem Inkrafttreten des Petalismos keine neuer
h.~hen Ver~uche die .Tyrannis zu gewinnen erwahnt werden, zeugt 
f~r den hellsamen Emdruck, den er hinterlieB, die Wirren aber in 
die er de~ Sta~t stiirzte, .~aB der Preis zu hoch gezahlt war. Viele 
l!.nsc~ul~lge tn~b das ".olblattgericht" in die Verbannung, doch 
IaBt slch Immerhm bezwelfelr:, ob es bei einer ernstlichen Gefahrdung 
der Verfassung auf der klasslschen Statte der Tyrannisdie Diktatur 
abzuwenden imstande gewesen ware. 

Das hOchste. un~ unmittelbare S~aatsorgan war wie auch in 
allen ander.en gnechlschen Demokratlen die Volksversammlung. 
lh.: Name wird derselbe gewesen sein wie in den korinthischen Pflanz
stadt~n Kerkyra und Anaktorion, in dem von Kerkyra und Korinth 
g~.me~nsa~1 w;~rund~ten Epidamnos, in Rhegion, Gela und Akragas, 
namhch IX/,tlX ). DlOdor und Thukydides nennen sie entsprechend 
d~m Staatsrecht. von Athen zXX)''I}crilX, einigemal auch ~unoyo~29). 
DIe auBerordenth.che \;,olksversammlung, die nur nach Bedarf ein
berufen wurde, hleB crUyXA'Y)'tO~ 30). Neben der allgemeinen Bfirger-

Gnomon V 1929 9 f. Kleisthenes als den Urheber des Ostrakismos betrachten 
der zwar zuI?: ~etztenmal im ~ahre 417 v. Chr. stattfand, fUr den aber die Vor: 
frage re~el~aBlg noch zur Z~lt ~es Arist?teles a&1t. 43, 5 gestellt wurde. Da 
?as 'tCGXU DlOdors nur tinter Hmbhck auf die VerhaItnisse in Athen zu verstehen 
1St, kann dem Petalismos immerhin eine Lebensdauer von selbst einigen jahr
zehnten zugestanden werden. 

27) Grote-MeiBner, GG. IV2 94. Freeman-Lupus II 291. 
28) In dem. einzig~n uns erhaltenen Psephisma aus Korinth (IvM.42 

un: 200 v. C~r.) .fmdet slch 8X'l.A'f)OLCG. Das beweist jedoch nur, daB zu dieser 
Zeit ?er gewohnhch gebrauchte Terminus bereits an die Stelle der alten lokalen 
Bezel~hnu~g. g~tret~n war. E~ ist selbstverstandlich, daB der zweifellos alte 
:rermmus :':/,tCG m semen Kolomen auf das Vorbild von Korinth zurlickzufiihren 
1St. VgI. fur Kerkyra die Proxeniedekrete IG. IX 1, 682 aus dem Ende de, 
4.Jahrhund~rts y.Chr .. und ?~5-688aus den erstenjahrzehnten des2.jahrhunderts 
v. Chr. sowle dl~ glelc.hzeltIge Sti!tungsurkunde 694, Z. 49 ff.; fUr Anaktorion 
lO. IX 1, 518, fur Epldamnos Amtot. Polito V 1301 b, fUr Rhegion, Gela und 
~kr~gas IG. XIV 612, 5. 256. 952. VgI. auch Hesych. &A~CGY.'t"ljp· 't01t0£ EV i} 

1~P20~~v~~. o( lit'l.S),QL. &AtCGLCGY' 8Y.'l.A'I)OLCGV. Dazu G. Kaibel, Com. Graec. fragm. 'I 
, ~9) Z. B. Thuk. VI 41, 3, doch heiBt dieselbe Volksversammlung VI 32 3 
SXY.A'f)OtCG; vgl. auch '-':175,4 Kamarina. In Magnesia a. M. (IvM. 1) und Pri~ne 
(IvPr.2. 3. 4. ? 7) fl!1det sich e>UAAO"fO£ fUr die ordentliche Tagung der Volks
versammlung, m I:I~hkarnass und Salmakis filr die gemeinsame Versammlung 
der durch SympohtIe verbundenen Gemeinden (lOA. 500). 
_ 30) .IvM. 72, Z. 3. 7. Ad. Wilhelm, Beitrage 181 erganzt Z. 7: 6OO"s 

1:CG~ ClU"f'l./''f)1:Wt Y.CG&a. y'[CGt 'tat pOUAat Sl1t]tX.V'tWV -eiliv 1tpoolPCG,!,s'I'twv unter Zustimmu;g 
von Busolt IS 443, 2, der gleichfalls in der OU1Y.A'f)1:0~ die auBerordentliche 
Volksversammlung sieht (vgl. P 447, 1). Dementspre~hend ware Z. 26-27 
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versammlung behauptete sich aber auch die alte der Bevorrechteten, 
die ~crY"A'l)'tO~, deren Zustimmung zu den Beschlilssen dE'r Gesamt-

zu erganzen [os06xJ&[a:~ 1:ill~ Oci.Ji[f.LJOl~ 1:illv ~upa:'XOO[OlV 'Xa:l [1:&~ ~C;U/'&' S1ta:LV~J,OX' 
'X1:/,., nicht aber 1:[&, oU"('XA'lj1:Ol~J, wie Kern will. Es ist leicht einzusehen, daB 
fUr eine Epangeliegesandtschaft die Vorverhandlungen mit dem Rat und das 
Warten auf eine Sitzung der ordentlichen Volksversammlung mit einem recht 
groBen Zeitverlust verbunden sein konnte. Wie in dem groBen Gemeinwesen 
Rhodos, jasos, Delphi, Magnesia a. M., Sparta und Demetrias (Brandis, RE. V 
2166. Busolt 13 447) konnte auch in Syrakus monatlich nur eine Ekklesie statt
gefunden haben und daher die Einberufung einer auBerordentlichen Volks
versammlung notwendig gewesen sein, wie dies ja in der gleichen Angelegen
heit auch in Kerkyra (IvM. 44) der Fall war. Es hindert also nichts die sprach
lich am nachsten liegende Bedeutung "auBerordentIiche Volksversammlung" flir 
oU"('XA'Y)1:0'; anzunehmen, urn so mehr, da dieser Terminus auch in Athen, in 
Larissa und beim Achaischen Bunde Ublich war (Brandis, RE. V 2164). 

Dagegen scheint in den Proxeniendekreten, die Rat und Volk der Akra
gantiner und Melitaer dem Demetrios von Syrakus ausstellten (IG. XIV 953.954.), 
die OU"('XI,'Y)1:0£ den Rat zu bezeichnen (SchultheB, RE. VII 2237, wahrend 
Brandis 1. 1. 2165 in ihr die auBerordentliche Volksversammlung sieht), wenn 
sich dies auch flir Akragas nicht mit so groBer Bestimmtheit wie flir Melite 
behaupten IaBt. Auf keinen Fall kann die Inschrift von Akragas und noch 
weniger die von Melite als eine Analogie flir Syrakus herangezogen werden .. 
Dies verbietet schon die freie Verwendung der staatsrechtlichen Termini und 
vor allem der Schriftcharakter der beiden Inschriften, der sie wohl erst dem 
Ausgange des 2. jahrhunderts v. Chr. zuweist. Zwar wurde das Dekret aus 
Akragas von Van Vassen (CIG. III 5491) in das jahr 211 v. Chr. gesetzt, von 
anderen (Schottmann, Verhandl. d. Leipziger Philologenversamml. 1872, 161. 
Schubring, Hist. Topogr. von Akragas 78) in die nachste Zeit nach der Er
oberung von Akragas im jahre 210 v. Chr. Kaibel (IG. XIV, p. 44) setzt sie 
in die Zeit nach Beendigung des erst en Punischen Krieges (ahnlich HUlsen, 
RE. I 1191 urn 230 v. Chr.), dagegen IG. XIV 953 einige Zeit nach 210 v. Chr. 
Aile diese Ansatze erweisen sich aus paIaographischen GrUnden als unhaltbar. 
So wenig wir auch Uber die Entwicklung des lapidaren Schrifttums auf sizilischem 
Boden unterrichtet sind, der Entwicklungsgang der lapidaren Buchstabenformen 
desakragantinischen Alphabets muBte naturgemaB dem EinfluB der Weiter
entwicklung in und auBerhalb Attikas unterliegen, wo uns datierbare Inschriften 
die Moglichkeit an die Hand geben, die Lebensdauer der einzelnen Schriftzeichen 
annahernd zu bestimmen. Charakteristisch flir das Proxeniedekret aus Akragas 
sind nun foIgende Buchstabenformen: Z = 1;, 0 = &, 2 =~, t = cp, ~ = 0) 

und der konstante Gebrauch der quadratischen Formen M und E. Die der 
Kursivschrift angelehnten Formen Z und 0 (statt lund 0) finden sich zwar 
vereinzelt schon urn 180 v. Chr. in Athen, gewinnen aber erst in der Periode 
von 150-100 v. Chr. an Boden. Damit stimmt Uberein, daB sie sich auch in 
den Stadten auBerhalb Attikas filr die Zeit von 146-30 v. Chr. nachweisen 
lassen. 2 = ~ ist in Athen charakteristisch flir die Peri ode von ca. 100-30 
v. Chr. Die Weiterbildung des cj> zum Uber den Zeilenraum verIangerten ~) 
zeigen attische Urkunden in den letzten jahtzehnten des 2. jahrhunderts 
v. Chr., wahrend t bisher nur in einer einzigen attischen Inschrift aus dem 
2. jahrhundert n. Chr. erscheint. ~ zeigen nur nichtattische Inschriften in 
der Zeit von 146-30 v. Chr. Die quadratischen Formen M und E erscheinen 
in Athen zwischen 150-100 v. Chr. bereits gleichberechtigt neben M und ~ 
(J. Franz, Elementa epigraphices Graecae 231 ff. W. Larfeld, Gr. Epigraph. 
270 ff. und Handbuch d. gr. Epigr. I 407, n 1, 478. 481). Lehrreich flir die 
Schriftformen sind insbesondere die Inschriften aus Tauromenion (IG. XIV 421. 
422. 427-431. 434), die dem Ausgange des 2. und dem 1. jahrhundert v. Chr. 
(vgl. Dittenberger, Syll. UP 954 Anm.) angehoren: Z, 0, 2, 'I' neben t, ~ 
neben W,~. Das ~ erscheint auch auf MUnzen aus Akragas in der romischen 
Zeit bis Augustus (Holm III 719, 667.727, 736. Vgl. auch 720, 679). 

73 

ekklesie notwendig war3I). - Theoretisch hatte die Volksversamm
lung die Entscheidung tiber aIle Staatsangelegenheiten. Sie beschloB, 
wie wir bereits sahen, nach der Vertreibung Thrasybuls tiber die 
Einfiihrung der demokratischen Staatsverfassung, die Feier der 
jahrlichen Ele~theria, die AusschlieBung der Neubtirger von der 
Fahigkeit zur Amterbekleidun15 und tiber die Errichtung des Peta
Iismos. Sie entschied tiber Krieg und Frieden und tiber die Art 
der Ftihrung des Krieges 32), tiber das Schicksal des Sikelerftihrers 
Duketios 33) wie fiber das der gefan~enen Athener34). Die Volks
versammlung beschloB die Verdoppelung der Lohne der Krieger35). 
Sie rich tete fiber das Betragen der Feldherren und verurteilte sie 
zur Landesverweisung 36). Von der Volksversammlung ging die 
Gesetzgebung des Diokles aus wie auch die demokratische Ein
richtung des Losens um die Staatsamter 37). 

In der Praxis hingegen erfuhr die allmachtige Tatigkeit der 
Volksversammlung gewisse Einschrankungen. So erstreckte sich 
die richterliche Wirksamkeit der Volksversammlung in erster Linie 
auf politische 38) und auch jene Verbrechen, auf die Tod, Verb an
nung und Einziehung des Vermogens stand, der groBere Teil der 
Rechtsprechung aber blieb den ordentlichen Gerichten vorbehalten. 

31) Hesych. SO'X/''Y)1:0£' 'l) 'taw s(;6XOlV cruv&,&po~o~,; SV ~upa:'Xc;uoa:~;. Diese 
Notiz beweist, daB die EoxA'Y)'to£ in Syrakus nicht mit der in IvM. 72 genannten 
oU"(Y.A'Y)'to,; (= auBerordentliche Volksversammlung) identisch war und ent
scheidet auch die Frage, ob in der sonst nur noch in Rhegion nachweisbaren 
sO'XA'I/'to,; die kleinere Volksversammlung der streng in sich abgeschlossenen 
AltbUrgerschaft oder eine auBerordentliche Volksversammlung zu verstehen 
ist, in ersteren Sinne. Die Inschrift aus Rhegion (Dittenberger, Syll. 113 715), 
die dem 1. jahrhundert v. Chr. 'angehOrt, besagt: 1;000;s 1:ij( aA[Cf xa:&d1t$p 'tij( 
soxA'Ij1:<p 'Xa:t 'tij( ~ouA1f und Brandis, RE. V 2165 Ubersetzt unter Zustimmung 
von Ad. Wilhelm, Beitrage 181: "BeschluB der (ordentlichen) Volksversamm
lung, wie auch der auBerordentIichen und des Rates." Diese Auffassung inter
pretiert in unsere Inschrift mehr hinein, als in ihr steht. War aA[a: die (ordent
liche) Volksversammlung, so vermiBt man den Zusatz S'lVof.Lo; oder 'Xup(a:, 
auf den man bei der engen Verbindung mit der angeblich "auBerordentlichen 
Volksversammlung" nicht verzichten kann und wenn man auch Brandis gerne 
zugestehen wird,daB sich mit derselben Sache zwei Volksv:ersammlungen be
schiiftigt haben, was ja oft vorkam, so ist es doch andererseits undenkbar, 
daB man wegen einer einfachen Proxenieverleihung an einen romischen Ma
gist rat eine auBerordentliche Volksversammlung einberufen hatte (SchultheB, 
RE. VII 2236). Die richtige Auffassung hat schon Dittenberger (Syll. I 251 = 
113 715, Anm. 2) und ihm folgend Gilbert (II 310, 1) und SchultheB (1. 1. 2235 f.) 
vertreten. Dittenberger verweist auf die klein ere aus den AltbUrgern bestehende 
Volksversammlung in zwei Dekreten aus Mylasa in Karien aus. den jahren 367/6 
und 361/0 v. Chr. (Syll. P 167 m. A. 3) und hat aus zwei weiteren lnschriften 
(Syll.IP 748, Z.41 m. A. 20. 10. VI, 1144, Z. 20 f.) auch filr Gytheion die 
Existenz der kleineren Volksversammlung erschlossen. Auch in Sparta gab es nach 
Xen. hell. HI 3, 8 neb en der groBeren eine f.L~'Xpd s'X'XA'Y)o[a:. Vgl. auch Ehrenberg, 
Hermes LIX 38 und Wenger, Ztschr. d. Sav. Stift., rom. Abt., XLIX 314, 1. 

32) Thuk. VI 32-41. 72. Diod. XIII 92. 
33) Diod. XI 92, 2. 
34) Diod. XIII 19 ff. 
35) Diod. XIII 95, 1. 
36) Xen. hell. I 1, 27. Diod. XIII 91, 3 ff. 94, 4 f. 
37) Diod. XIII 34, 6. 35. 
38) Ober die richterlichen Befugnisse gegen Staatsverbrecher und ab

gesetzte Beamte Diod. XIII 96, 3. 
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Obwohl wir diese nicht naher kennen, darf man annehmen, daB wie 
in den iibrigen griechischen Demokratien die Richter durch das 
Los39) oder der Reihe nach aus den Biirgern bestimmt wurden und 
fiir die Handhabung der Rechtspflege die Kunst der Rede von ganz 
besonderer Bedeutung war, da die Richter iiberzeugt oder iibetredet 
werden muBten. Wir sahen schon Korax aIs Lehrer der Gerichts
beredsamkeit in Syrakus. Der Ingerenz der VolksversammIung war 
ferner die Gesetzgebung entzogen, insofern die Aufhebung bestehen.: 
der Gesetze und der ErlaB von neuen einer auBerordentIichen 
Nomothetenkommission iibertragen wurde 40). Die VoIksversamm
lung war auch in ihrer BeschluBfassung gebunden, da sie einer
seits der Einberufung durch ihr Prasidium bedurfte, andererseits 
das Prasidium der Volksversammlung nicht von und aus ihr selbst 
bestellt wurde, sondern ein ordentliches Magistratskollegium, zu
nachst die Strategen, nach Diokles die Archonten, den Vorsitz in 
ihr fiihrte. Die Anberaumung der Volksversammlung und die Ver
offentlichung der Tagesordnung muBte in einer gewissen Frist vorher 
durch den Vorstand stattfinden und betrug wohl wie in Athen 
fiinf Tage 41). Endlich zeigte sich die Bindung der Volksversammlung 
darin, daB sie der eigenen Iniative ermangelte und tiber keinen 
Gegenstand verhandeln konnte, fiir den nicht ein 7tpO~ouAeuP.1Z der 
vorbereitenden Karperschaft, des Rates, die GrundJage bot. 

Der BeschluB des Volkes, q;~CPlcrfllZ oder ooyp.X42), erfolgte mit 
Mehrheit43) entweder affentlich durch Handerhebung, so bei der 
Wahl zum autokratoren Strategen 44), oder geheim durch Abgabe 
von Olivenblattern, auf denen bei den Wahlen der Name des Kandi
daten 45), beim Petalismos der des Verdachtigen geschrieben wurde, 
endlich auch vereinzelt durch Akklamation 46). 

Von EinfluS auf die Verhandlungen der Volksversammlung 

39) Nach Diod. XIII 91, 3 gibt Dionysios dem Volke den Rat !lij 
7tSp~!lSrYIX ,OY XIX1;&; 1;oll£ VO!l0U£ xllijpov, i/,),)..' EX xs~po,; sii&sw£ sm&sivlX 1;ijV ll(x"Ijv. 
Holm II 420 sieht in unserer Stelle einen Beweis daflir, daB Dionysios zur Ver
urteilung der Feldherren nicht erst die zu bestimmter Zeit eintretende Wahl 
der Richter durch das Los abwarten wollte. Dieser Ansicht wird zuzu
stimmen sein. 

40) Diod. XIII 34, 6. 35, 1. 3. XVI 70, 5. 82, 7. Plut. Tim. 34. Vgl. auch 
unten das Uber die Gesetzgebung des Diokles Gesagte. 

41) Ad. Wilhelm, Beitrage 182. 
42) IvM. 72, Z. 3. 
43) Diod. XI 87, 1 (Petalismos). 
44) Polyain. I 27, 1 (Gelon). 
45) Aus Bakchyl. V 186 erschlossen von Bury, Class. Rev. XIII 99. Auch 

fUr julis bezeugt IG. XII 5, 595 A, Z. 10 ff.; vgl. IG. II 624, Z. 15. In Athen 
spieJte die SXqoI)AAOCPOp(IX bei AusstoBung eines Ratsmitgliedes eine Rolle. Busolt I" 
454, 2. :j;"fjCp(~$cr&IX~ bei Diod. XIII 43, 7 und ofter. 

46) Diod. XI 92, 4 (Duketios): (; Ill;; 1l'i')!lO£ wcr7tSP 1;~Vt [.L~q. cpwvfI crw~m 
7:<xno&sv EilolX 1;OV 1XS1;"IjV. Freeman-Lupus II 327, 5 legt. dem Worte 7t<xno&sv 
eine besondere Bedeutung bei, indem er aus ihm eine Obereinstimmung der 
Rechten, des Zentrums und der Linken erschlieBt unter Hinweis auf die Grup
pierung nach Klassen oder Parteien in der Volksversammlung der Athener 
(Thuk. VI 13, 1). DaB die TeiInehmer an der Volksversammlung, wie es auch 
sonst in den griechischen Ekklesien Ublich war (Brandis, RE. V 2172), saBen, be
zeugt Thuk. VI 41, 1. 
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waren Naturereignisse, die z. B. zur Zeit Dions die Wahlen von Feld
herren verhinderten 47). 

Als Ort der Volksversammlung diente zur Zeit der atheni
schen Expedition ohne Zweifel di~ Agora in der Nied.erung von 
Achradina. In spaterer Zeit tagte dIe Volksversammlung 1m Theater 
von Syrakus, das in der Neapolis Jiegt, s~ unter. Di~n 48), unter 
Timoleon, der auf Wunsch des Volkes zu Jeder wlchtlgen Volks
versammlung von seinem Landgute in das Theater fuhr, urn dem 
Volke seinen Rat zu erteiIen, und unter Agathokles 49

). 

Neben der VoIksversammlung bestand auch in der Demokratie 
der Rat. DaB er ~ouAa hieS, geht aus den literarisc~en 50) und 
inschriftlichen 51) Zeugnissen zur Geniige hervor und fmdet auch 
in der Analogie der Schwesterkolonie Kerkyra52) wie des benach
barten Akragas 53) und Gela 54) seine Bestatigung. Ob neben dem 
neuen Volksrat der alte oligarchische Rat mit verminderter Kompe
tenz weiter bestand, wie es ja after in den Demok!.atiel!- der Fall war, 
laSt sich bei dem gegenwartigen Stande unserer Uberheferung kaum 
mit Sicherheit behaupten, zumal die fUr die Entscheidung der Frage 
in Betracht kommenden Zeugnisse nicht einwandfrei sind 55). 

47) Pluto Dion 38: ~pOV'tIX! XIXt Ilwcr"lJf1(IX~. Das war auch in f>.then ,nicht 
anders (Brandis, RE. V 2177), doch fehlen fUr die Ubrigen Stadte blsher dlrekte 
Zeugnisse. 

48) Plut. Dion 38. 
49) Justin. xxn 2, 9. 
50) Diod. XI 92, 2 Uber Duketios: 'tou Ill;; 7tA'1)&OI)(; 1i~&; 1;0 7tIXp<xllogo~ crl)pps~V'to~ 

s1£ 1;ijV &jOp&v 01 [.Lev cltpxov:s~ crI)V~jIX"J~~ s~xA"Ijcr(IXV :-IXl ~pOS&"IjXIXV ~OI)A7IV 7tSP, :ou 
AOI)1'-S1;(OI), ,( xpij 7tp<Xns,v. Die KontlllUltat dleser Instt!utton bezeugt ferner ju~tlll. 
XXII 2 9 in seiner Nachricht Uber den Staatsstrelch des Agathokles: Delllde 
accepti; ab eo V milibus Afrorum veluti rei publicae statum formaturus p~pulum 
in theatrum ad contionem vocari iubet, contracto in gymnasio senatu, quasI quae
dam prius ordinaturus. Agathokles versammelte als~ den Rat unte.: dem Vor
wande ihm die der Volksversammlung zu unterbreltenden Beschlusse vorher 
zur ge~etzmaBigen Begutachtung vorzulegen. justins Worte "quasi quaedam 
prius ordinaturus" beziehen sich zweifellos auf das Probuleuma des Rates. 
Auch nach dem Tode des Agathokles erscheint der Rat in de~ Geschich~e von 
Syrakus tatig. Seiner VermittIl;lllg war es zu danken, ?aB die kampamschen 
SOldner aus Syrakus abzogen (Dtod. XXI 18, 1 ff.). Endl!ch kommt der Rat zur 
Zeit Hierons II. vor, denn Livius (XXIV 22) sagt von ihm "manserat", aI.so war 
er auch schon frUher da; seine Mitglieder heiBen seniores. Der art, wo slch d~r 
Rat von Syrakus versammelte, hieB ~OI)Asu1;'Y)pLOv. Cicero Verr. II 21: In cuna 
Syracusis, quem locum ilIi Buleuterium vocant, in honesti~simo loco. et apud 
illos clarissimo. Dieses Gebaude befand sich auf der Achradllla, vgl. Llv. X~IV 
22: Luce prima, populus omnis, armatus, inermisque in Achradinam ad cunam 
convenit: Ibi pro Concordia ara, quae in eo sita loco erat .....•. Polyaenus 
concionem habuit. 

51) V gi. fUr die Zeit des Dionysios IG. II2 1, 105; ferner lG. ~IV!, Z. 6 f. : 
ilpx,ov ~OI)/,CZ£ 1'-[IXt &pxov,wv] I XIXl 1;WV cltUwv [7toAnczv] I aus der Zeit Hlerons II. 
und IvM. 72, Z. 7 (dazu Ad. Wilhelm, Beitrage 181 ff.). 

52) IG. IX 1, 694, Z. 8. 11. 114. 140. 
53) IG. XIV 952, Z. 3. 
54) IG. XIV 256, Z. 7 f. . 
55) In einer spat en Weiheinschrift CIG. 5394 = ~G. XIV 5* wird e!.nem 

Geron ein Den\<mal von dem Volke (/,IXO':!) gesetzt. Tlttmann 509, O. Muller, 
Dorier III 157,6 und J. MUlier, RE. VII 1267 folg~!n aus. unserer I~~ch!ift :xnbe-
denklich die Existenz einer jSp0l)cr(IX. Vgl. aber uber die G1aubwurdlgkelt des 
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Der neue Volksrat, dessen Kompetenz gegeniiber jener des 
Rates in der AdeIsherrschaft und in der Oligarchie urn vieles herunter
gedriickt war, ist eine &PX~ wie die iibrigen Beamtenkollegien 56). 
Trotz der Tendenz der Demokratie ihn stetig zuriickzudrangen, war 
er auch in dem demokratischen Syrakus die wichtigste BehOrd.e, da 
er die Vorberatung hatte 57). Als BehOrde war der Rat ~er gleIChe? 
Entwicklung wie die iibrigen BehOrden des demokratlsch orgam
sierten Gemeinwesens unterworfen. Es ist nicht zu bezweifeln, daB 
die Verfassungsreform des Diokles im jahre 412 v. Chr., .die ja in 
vielen Fallen die Wahl durch die Losung ersetzte, auch dIe Bestel
lung des Rates durch das Los einfiihrte, wofiir auch die Analogie 
in Athen und in anderen Stadten sprichP8). Beziiglich seiner Be
fristung ist von Bedeutung, daB er gleich nach dem Tode des Hiero
nymos, der ihn niemals befragte, wieder hervortrat, ohne neu erIost 
worden zu sein 59). Dies wurde auf eine Befristung auf eine Iangere 
Zeit als ein jahr deuten. In Akragas belief sich die Amtsdauer des 
Rates vor der Reform des Empedokles auf drei jahre 60), in Gela, 
freili~h viel spater, auf ein halbes Jahr 61). Ober eine Einschrankung 

Caietanus Kaibels Bemerkungen zu 1O. XIV 35. 43. 57. Obrigens konnte man 
aus dem Worte Oeron allein, selbst wenn die Echtheit del' lnschrift unbestritten 
ware noch nicht die Existenz einer Oerusia erschIieBen, wie die Analogie von 
Kret~ iehrt, wo Aristot. Polit. II 10, 1271 b von dem Rate .der AI.ten sagt: 'Js
POY1:S£, oU£ 'l.<xAOfi'OW 01 Kp'ij'ts£ ~ou),'ljv. In der Mutterstadt Konnth wlrd zwar eme 
Oerusia aus alterer Zeit nicht genannt, wohl aber urn dieMitte des 4. jahrhund~rts 
in der Oeschichte des Timoleon. VOl' der korinthischen Oerusia entledigten slch 
die syrakusischen Oesandten ihres Auftrages. Diod. XVI 65,7: 'l.<xl 'tTI jspol)oiq; 
'tOr.£ aY1:o),Or.£ O'Y)AWO<XV'tS£' ~~iouv 't1]v 't<XXio't'Y)'/ &'7tOO'tStA<XL 'tov. o'tP<X't~jOV und 65, 8 
heiBt es: sao~sv 00'1 'tcji ouvsopiq> 7tE!-I7tSLV 'tOV TL!-IOAEOY1:<X. DIe Olelchsetzung von 
jspouoi<x und Ol)VSOPLOV bei Diodor konnte die Vermutung nahelegen, daB auch 
in Syrakus mit ,,'to 'tW\! §g<X'l.OOiOlV Ol)VEOPLOV" (Diod. XIX 5), das zur Z~it d~s 
Agathokles erwahnt wird, die Oerusia gemeint sei. . Holm III 3?6, der die EXl
stenz eines Rates zwischen 500 und 280 v. ChI'. mit Unrecht III Abrede stellt 
(vg!. auch Bursians jahresber. XXVIII 150), sieht freilich in dem Synedrion 
weder die Bula noch die Oerusia, sondern eine oligarchische Parteiregierung, da 
Diod. XIX 6 die Sechshundert" als s't<XLpsi<x bezeichnet. An und fUr sich ware 
es bei Diodor dJ;chaus nicht verwunderIich, wenn er hier verschiedene Aus
drlicke ungenau fUr diesel be Sache gebraucht .. hatt~. jedenfal!s wir~ man del', 
trotz del' wenigen Zeilen, viel inhaltsvolleren Uberheferung bel justm. XXII 2, 
9-12, die sich mit der bei Polyain. V 3, 7 f. (nach Timaios).in eine frappante 
Obereinstimmung bringen JaBt (]. Melber, jahrb. f. kI. Philo!. XIV Supplb. 
1885,504 ff.), den Vorzug geben und auch bei Diodor unter Syn~drion di~ Bula 
verstehen. Eine Oerusia laBt sich librigens trotz Diodors Zeugms selbst m Ko
rinth nicht mit Sicherheit feststellen, da auf Orund der Notiz bei Nik. Dam. 
c. 60: !-li<xv p.SY O'l.'ti/)<x 7tpO~OUAWV $7tol'llosv (6 o'ij!-lo.), E'l. OS 'tWY Aomwv ~OUA1]Y 
l,"<X'tEAS~<XV &.vCip/iiv it eine Identitat der Oerusia mit der Bula immerhin wahr
scheinJich ist. 

56) Aristot. Polit. III 1275 b. 1282 a. IV 1299 a. b. yI 1317 b. 13.23. a. 
5'1) Die probuleutische Tatigkeit des Rates kommt m der SailktlOllle

rungsformel zum Ausdruck: soo~s 'ttitL OUj'l.A'lj'tW~ 'l.<xiti 1'.[<x! 'ttit~ iJOUAtit~J (IvM. 72, 7. 
Ad. Wilhelm, Beitrage 183. 

58) Belege bei Swoboda, StA. 128, 7. Ehrenberg, RE. XIII 1481 ff. 
59) Liv. XXIV 22. 
60) Diog. Laert. VIII 2, 9: lio'tspoY if 6 "E!-I7tSOO'l.A'ij_ 'l.cd 'to XLAiwv aitpoLO!-l<X 

'l.~'tEAUOS OUyso'twG S7tL S't'Y) 'tpi<x, w(ns 00 !-I0YOV ~Y 'tWY 7tAouoiwv, &.nOr. 1'.<xL 'tWV 'tOr. 
/)'Y)!-IO'tL'l.Or. CPpOyouV'tWV. 

61) 10. XIV 256. 
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der Iteration Verantwortlichkeit und Besoldung des Rates erfahren 
wir in unser~n Quellen nichts. Die Zahl der Ratsmitglieder betrug 
vor Agathokles 600 62). .... 

Die fiir die Tatigkeit des Rates wlchtlge Gl.lederut;g 11.1 Pry
tanien und die ihr entsprechende nach Monaten fmdet sich. m Ak
ragas 63) und Tauromenion 64); in letzterer St.adt durfte sle wohl 
auf das Beispiel von Syrakus zuriickzufiihren sel~. Als Ratsvorsta~d 
treffen wir die Prostaten nicht nur in Syrakus 6,,), sondern auch m 
anderen Stadten dieses Landschaftskreises wie in Akrai 66), Phin
tias 67), Rhegion 68) und Akragas 69). Dc: das Prasi~ium des Rates 
in Akrai aus sechs Prostaten bestand, eme Zahl, die klar auf den 
Zusammenhang mit den Phylen weist, kann ohne wei teres die gleiche 
Zahl fLir seine Mutterstadt Syrakus angenommen werden, d~ gerc:de 
Akrai in verfassungsrechtlicher Hinsicht eine. frappante Uberel1.1-
stimmung mit den Institutionen in Syrakus .zelgt. In S~rak.us wle 
in AkraPO) war nicht der Ratsvorstand mit dem Vorsltz m den 
Volksversammlungen betraut, sondern eine eigene Behorde, die 
Archonten. . 

Unter den Beamten stehen an erster Stelle die Str~!egen, deren 
Amt sich nach Bedeutung und InhaLt iiber a!le ubrigen A.mt.~r erhob 
und auch die Machtstellung der Strategen m Athen 'Yelt ubertra!. 
In betreff ihrer Zahl herrscht groBer WechseJ. Zur ZeIt der athem
schen Expedition waren es anfangs 15, dann 3 71). 1m jahre 405 
v. Chr. werden von dem Autor der Platonischen Briefe 10 Strategen 
erwahnP2), doch liegt hier offenbar. eine. Ver~echslun~ mit den 
Einrichtungen Athens vor 73). Zur Zeit DlOns ,fmd.en wlr 22 od~r 
25 74); daB eine von diesen Zahlen verderbt l~t, IS~. kla~, ob. dIe 
Schuld den Abschreiber oder Plutarch selbst trnft, laBt slch mcht 
entscheiden 75). Ein zahlreiches Strategenkollegium bestand auch 
in der letzten Zeit der syrakusischen Unabhangigkeit nach dem Tod~ 
Hierons H., ohne daB sich eine genaue Zahl feststellen laBF6); bel 
der Belagerung durch Marcellus wurden 6 gewahlt 77). 

Die Anzahl der Strategen war zweifellos wie in Athen und 
anderen griechischen Stadten ,:,on jener. der Phy}en abh~1.1~~g:. Die 
Riicksicht auf die Einheitlichkelt und Wlrksamkelt der mlhtanschen 

62) Diod. XIX 5. 
63) Swoboda, VB. 99. 
64) Dittenberger, Sylloge lIP 954, A. 3. 
65) IvM. 72, Z. 4: 7tpoo'ti't<X£ Ap'ts!-lio[wpo£ •••• 7tpOjpci¢<x£J. 
66) 10. XIV 208: r.poo't<X'tsuo<xV'ts£ (sechs). 
67) 10. XIV 256: 7tpoo'ti't<X£. 
68) 10. XIV 612: ~ouH;; 7tpOO't<X'tEClY'tO£. 
69) 10. XIV 952: 7t<XP<X7tpoo'ti('t<X) 'ttit;; POUAtit£. 
70) Kaibel, IG. XIV p. 29. Swoboda, VB. 172. 
71) Thuk. VI 72, 4. 73, 1-2. 
72) Plat. ep. VIII 354 d. 
73) Holm II 419. Beloch, L'impero 16. 
74) Plut. Dion 29. 38. 
75) Beloch, L'impero 16. 
76) Liv. XXIV 23. 
77) Liv. XXV 29. 
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Operationen lieB ein kleines Strategenkollegium als zweekdienlieh 
erseheinen, wahrend hingegen demokratisehe Tendenzen einer 
Herabsetzung der Feldherrenzahl widerstrebten. Zwar konnte eine 
groBe' Zahl von Strategen bei einem auswartigen Kriege kaum als 
hinderlieh empfunden werden, da der groBere Tei! des Strategen
kollegiums durch seine zivilen Funktionen an die Hauptstadt ge
bun den war. Denn nur so erklart sieh, daB im jahre 453 v. Chr. 
ein einziger Stratege die Expedition gegen die Etrusker befehligte iS), 

wie auch nur einer im jahre 451 v. Chr. das Heer gegen Duketios 
fiihrte 79) und im jahre 409 v. Chr. Himera verteidigte 80). Auch 
die Flotte, die die Syrakusier 412 v. Chr. den Spartanern zu Hilfe 
sehickten, wurde nur von drei Strategen befehligt81). DaB in allm 
diesen Fallen unsere Quellen nur den oder die Feldherren nennen, 
denen diese besondere Mission auf Wunsch des Volkes 82) oder auf 
Grund ihrer hervorragenden politischen SteHung anvertraut wurde, 
ist natiirlich und berechtigt durchaus nicht zu der Annahme, daB 
moglicherweise neben den genannten Strategen noeh andere zu der 
gleichen Aufgabe verwendet wurden 83). 

Der Dbelstand eines zahlreiehen FeJdherrenkollegiums muBte 
sich hingegen dann besonders stark bemerkbar machen, wenn der 
Krieg bei den Mauern von Syrakus selbst gefiihrt wurde. In soleh 
kritisehen Zeiten konnte die Volksversammlung, ohne sich auBer
halb des Bodens der Verfassung zu stellen, die Kompetenz des 
Strategenkollegiums suspendieren und einen oder mehrere auto
kratore Strategen wahlen, die eine diktatorische Maehtvollkommen
heit besaBen und denen sieh die Burger eidlieh zu absolutem Ge
horsam verpfliehteten. Dies gesehah im Winter 415/4 v. Chr. bei 
der Belagerung durch die A thener 84), naeh der Einnahme von 
Akragas 406 v. Chr.85) und noeh oft in spaterer Zeit. 

1m Herbst 415 v. Chr. wurde auf Antrag des Hermokrates von 
der Volksversammlung das fiinfzehngliedrige Strategenkollegium, in 
dem man die Hauptursache der Niederlage erblickte, abgesetzt und 
drei neue Feldherren gewahlt86). Doch wurden die Befestigungs
werke der Syrakusier im Winter 415/4 v. Chr. noeh unter Aufsicht 
der alten Feldherren ausgefUhrtB7). Erst im Fruhjahr 414 v. Chr. 
sehen wir die neuen Feldherren im Amte 88). Der Tag des Amts-

78) Diod. XI 88, 4. 5. 
79) Diod. XI 91, 2. 
80) Diod. XIII 59, 9. 
81) Thuk. VIII 85, 3. Xen. hell. I 1, 29. 
82) Diod. XIX, 3 I-V 
83) An diese Moglichkeit denkt Beioch, L'impero' 16. 
84) Thuk. VI 72, 5: 'tou; 't6 C)'1;pO'.'t1rrOU; xO'.l ol,Ll0u£ xO'.l O'.o'toxpci:topO'.£ xp1)YO'., 

si,bil'O'.' xO'.l OllOOO'.' O'.ih;c1:; "Co 0pXLOY ~ ll7)Y Mos,y o:pXS,y on'li Ct.y $nto'twy"CO'.,. 
85) Diod. XIII 94, 5. 95, 1. . 
86) Thuk. VI 72, 5. DaB die Absetzung der fiinfzehn Feldherren und dIe 

Wahl der drei neuen noch in derselben Volksversammlung stattfand, geht aus 
Thuk. VI 73, 1 klar hervor. 

87) Thuk. VI 75, 1. 
88) Thuk. VI 96, 3: $"CujXO'.'10Y I&"P 0'.0't01'£ Y.O'.l ot nspl 'tOY 'EplloxPd."C'ij'l 

(n;pO'."C'~·r(jl O:?,'CL 1tO'.pS'I"~'F0't6; 't7)'1 &.PXY;'I. Ober die Strategen der nacl1sten jahre 
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antrittes war also der der Tag- und Nachtgleiche des Fruhjahrs, der 
Beginn des biirgerlichen jahres in Syrakus 89). So war es gewiB 
auch unter Dion. DaB unter ihm die Wahlen zur Zeit der Sommer
sonnenwende stattfanden 90), bereehtigt noch nicht zu der ilmnahme, 
daB es infolge einer Verfassungsanderung zu einer Beschrankung des 
Strategenamtes auf ein halbes, statt wie bisher auf ein jahr kam 91). 
Es ist kein Zweifel, daB diese Wahlen auBerordentliehe waren, da 
sie ihren revolutionaren Charakter nicht verleugnen 92). 

Die Kompetenz der Strategen erstreckte sich in erster Linie 
auf die militarisehe Verwaltung und auf das Kommando der Streit
krafte zu Wasser und zu Lande 93). Fur gewohnlich hatten die Feld
herren nur das Burgeraufgebot zur Verfiigung; drohte jedoch ein 
auswartiger Krieg, so waren sie zu Konskriptionen bereehtigt94). 

sind wir einigermaBen unterrichtet. Die folgende Strategenliste soll veranschau
lichen, daB Wiederwahl der Strategen gestattet und trotz des haufigen Wech
sels die Amtsdauer auch mehrere jahre umfassen konnte: 

414 v. Chr. Hermokrates, S. d. Hermon - Herakleides, S. d. Lysima-
(Frilhjahr) chos - Sikanos, S. d. Exekestos (Thuk. VI 73, 1. Diod. XlII 

4, 1). Ihr Amt bekleideten sie nur wenige Monate, da sie gleich 
nach den erst en unglilcklichen Gefechten mit den Athenern 

414 v. Chr. 
(Sommer) 

413 v. Chr. 

wegen des Verdachtes der Verraterei abgesetzt wurden. 
Herakleides, S. d. Aristogenes - Eukles - Tellias (Thuk. VI 
103, 4). Ihre Wahl fand noch vor der Ankunft des Gylippos 
statt. 
Gylippos (Spartaner) - Pythen (Korinther) - Sileanos, S. d. 
Exekestos - Agatharchos (Thule. VII 25, 1. 46. 50, I. 70, 1. 
Diod. XIII 13, 2. 6). 

412-410 v. Chr. Hermokrates, S. d. Hermon (Thuk. VIII 26, 1. Diod. XIII 34, 
4), der mit seinen (ungenannten) Mitfeldherren im Winter 
410/9 v. Chr. verbannt wurde (Xen. hell. I 1,31. Diod. XIII 

410 v. Chr. 

409 v. Chr. 
(Frilhjahr) 

63, 1). 
Demarchos, S. d. Epidokos - Myskon, S. d. Menelerates --; 
Potamis, S. d. Gnosis (Xen. hell. I 1, 29. Thuk. VIII 85, 3. 
Vgl. Beloch, GG. IP 2, 253). 
Herakleides, S. d. Aristogenes - Eukles (Xen. hell. I 2, 8). 

89) E. Milller, Jahrb. f. Philo!. 1857, 769. 
90) Plut. Dion38: sxx/,'ijo,d.~ou::n o'O'.u'to~£ 67':( YSO'.'; &.PXO'.t£ il-6poU; llsoo,jno; x,l.. 
91) Beloch, L'impero 17 nahm an, daB, analog der Verkilrzung der Kon

sulatsdauer unter den romischen Kaisern, Dionysios diese Verfassungsreform 
durchfilhrte, urn dem Ehrgeiz der reichen syrakusischen Bilrger entgegen
zukommen und gleichzeitig den EinfluB dieser Magistratur zu schwachen. Doch 
gab es, wie noch spater ausgefUhrt werden wird, unter Dionysios ilberhaupt 
keine yom Volke gewahlten Strategen. Vgl. jetzt Beloch, GG. IIP 2, 197. 

92) Plut. Dion 37: OtPO'."C'I)lo0; s"C~pou,; s/,soil-x" 't1),; 8XStYOU liO'.pu't·~'o; 
omO'.I./'C<16y,s£ ist auBer der Gilterverteilung die Forderung der von den Dema
gogen nach Obergabe der Burg durch Dionysios an Apollokrates aufgestachelten 
Menge. Vgl. Holm, Bursians jahresber. XXVIII 150. Auch Beloch, L'impero 
17 muB zugeben, daB unsere Quellen viel haufiger die auBerordentlichen als 
die ordentlichen Wahlen erwahnen. ' 

93) Nach Thuk. VIII 45, 3. 85, 3 und Xen. hell. I 1, .;27. 29 befehligten 
Hermokrates und seine Kollegen die syrakusische Flotte im Agaischen Meere in 
den jahren 412-410 v. Cm. 

94) Diod. XIII 4, 1 (415 v. Chr.): o"CPO'.'t'ijlou; y.O'.'tso't'ijoO'.Y O'.i'noxpd."CQPO'.; "Cpst;, 
'EpllOY.Pd.'t'ijY, 1:,xO'.yOV, 'HpO'.x/,sto'ijY, 0'( 'tou; o'tpO'.'t,oJ"Cc<; XO'.'t61pO'.tpO'l X1;/.. Diod. XIX 
6, 1: 2~OtlO(O'.'1 Sl.O'.jlSY &''IU1t(l1t'tw; XO'."CO'.lpd.tpsL'I ou; 1tpoO'.'pot'to o"CpO'."C,oJ"CO'.;. 
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Dem Strategenkollegium stand ferner die Reprasentation des Staates 
nach auBen zu, die Fuhrung der diplomatischen Verhandlungen 95) 
und die EinfUhrung auswartiger Gesandter in den RaP6). Unter 
den ausgedehnten Zivilbefugnissen ist an erster Stelle das Recht 
des Vorsitzes in der VoIksversammlung zu erwahnen 97). Ais Ab
zeichen ihres Amtes trugen die Feldherren die Chlamys 98). 

Dem Kommando der Strategen unterstanden zunachst die 
schwerbewaffneten Hopliten, die entsprechend der Anzahl der Phylen 
in drei Regimentern formiert waren, die als CPU/,O:l bezeichnet wurden. 
Diese Regimenter scheinen sich in Tausendschaften gegliedert zu 
haben, da sie von Chili arch en befehligt wurden, die allerdings erst 
unter Timoleon und unter Agathokles erwahnt werden und die, ob
gleich yom Volke gewahlt, auch yom Strategen ernannt werden 
konnten, wenn ihr Vorganger bei Ausubung seiner Funktionen starb. 
Die Burger hatten wie in Athen fUr ihre Bewaffnung selbst Sorge 
zu tragen 99). 

Den Strategen waren ferner die Hipparchen unterstellt, die 
an der Spitze der Reiterei standen. Ihre ZahI ist uns nicht uber
liefert. Die Unterabteilungen der Reiterei, uber deren Verwendung 
und Tuchtigkeit wir in unserer Zeit zahlreiche Zeugnisse haben, 
hieBen lIen wie bei den Boiotern, Makedonen, Diadochen, Achaern 
und in anderen griechischen Staaten. Sie wurden von den Ilarchen, 
Rittmeistern, befehligt. In der Reiterei dienten vorzugsweise die 
Reichen 100). 

Endlich fuhrten die Strategen den OberbefehI uber die Flotte. 
Zur Zeit der sizilischen Expedition hatten die Syrakusier rund 
100 Trieren, deren Bau noch in die Zeit unmittelbar nach dem Tode 
des Duketios zuruckgeht, wo man auch die Reiterei verdoppeIt und 
bei dem FuBvoIk eine Neuordnung eingefUhrt hatte. Die FIotte der 
Syrakusier war in Geschwader unter einzeInen Kommandanten ver
teilt. Jedes einzeIne Schiff hatte seinen Trierarchen 101). Die Schiffs
mannschaft bestand zum groBten Teile aus freien Leuten 102). 

Die stacttische PolizeibehOrde fuhrte in Syrakus die epicho-
rische Bezeichnung 1toAto:v6!t0( 103), die zwar nur noch in Herakleia 

95) Thuk. VI 75, 4. 
96) Liv. XXIV 23. 
97) Thuk. VI 41, 1. Diod. XI 92, 2. 
98) Diod. XIX 9, 2. 
99) DaB die Chiliarchen nicht eine Phyle befehligten, wie A. Bauer, 

Kriegsalterttimer 415 annimmt, zeigt nicht nur der Name, sondern auch die 
von den Phylen abhangige Zahl der Strategen sowie die Ernennung des Chili
arch en durch den Strategos. Vgl. Diod. XIX 3, 1. 4. 

100) Hipparchen: Polyain. I 43, 1. Ober die Tatigkeit der Reiterei zur 
Zeit des peloponnesischen Krieges Thuk. VI 63, 4. 64, 2. 65, 3. VII 4, 6. 6, 2. 
Diod. XIII 88; unter Dionysios: Xen. hell. VIII, 21. Diod. XV 70. Harchen: 
Pluto Tim. 31. Zusammensetzung der Reiterei: Diod. XII 30. XIII 112. XIV 
7, 9. 44, 64. Pluto Dion 49. 

101) Diod. XII 30, 1. XIII 9,3. Thuk. VII 22, 1. 38, 1. - Pluto Nik. 24. -
Xen. [,ell. I 1, 28. 

102) Thuk. VIII 84, 2. 
103) Plat. ep. XIII p. 363 c: 'fS(CiWYQ; i5'scmv Y.'f)()SCi't1'j;, 0<; ,:6'ts 1,;&' 'l)fLs1; 
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am Siris nachweis bar ist 104), gleichwohI aber in GroBgriechenland 
weit verbreitet gewesen sein diirfte, da Cassius Dio 105) diesen Ter
minus ausnahmsweise fUr den praefectus urbis verwendet. Ihr Ge
schaftskreis war wohl derselbe wie der der Astynomoi in den iibrigen 
griechischen Stadten und umfaBte die StraBen-, Bau- und Sitten
poIizei. 

Als Behorde sind ferner in Syrakus die cX!t1t0XOl 106) bezeugt, 
die Vertrage zu uberwachen oder zu bewahren hatten 107); hingegen 
kennen wir von der offen bar sakralen Behorde der Llwvucmp6pol 
nichts als den Namen 108). 

Nicht ohne politische Bedeutung waren die Unterbeamten, 
6/cYJPEtXt, der BehOrden, die nur die Beff;:hle der vorgesetzten Be
htirden zu erfUllen hatten. Gleichwohl war ihre SteHung eine an
gesehene, wie man aus der Geschichte des Empedokles ersiehP09). Es 
sei daran erinnert, daB Dionysios der Altere beim Beginn seiner 
offentlichen Laufbahn diese Funktion bei dem Strategenkollegium 
bekleidete llO). Da dfe Strategen ofter wechselten, mussen die Details 
der Militarverwaltung notwendigerweise in den Handen der stehenden 
Beamten gelegen haben, die sich im Laufe der Zeit eine groBere Ge
schaftsroutine als die Strategen selbst erwarben. Ihre Stellung wird 
der mancher Beamten unserer Parlamentshauser an Ansehen und 
Bedeutung gleichgekommen sein 111). 

Einer besonderen Untersuchung bedarf die Frage, ob der in 
unserer Zeit genannte o~f1ou TCpocrtch7J~ ein leitendes Amt mit diesem 
Titel innehatte oder dieser Terminus nur die gewohnliche Bezeich
nung fUr den "VolksfUhrer" war, der keinerIei amtliche SteHung be
kleidete. Von ihm sind natiiriich jene Prostatai zu unterscheiden, 
die als wirkliche Regierung der Stadt Syrakus schon in der ersten 

U7tS7tASOllS'I 87tO/,lCtVOfLSl. Trotz der Unechtheit des Briefes hatte der Verfasser 
von den westgriechischen Verhiiltnissen Kenntnis. 

104) IG. XIV 645, I 95 ff. Vgl. Gilbert II 246, 332. C. Ritter, PhiIo!ogus 
LXVIII (1909) 332 und Neue Untersuchungen liber Platon 360. Busolt f3 492, 4. 

105) XLIII 28. 48. Vgl. David Magie, De Romanorum iuris publici sacrique 
vocabulis sollemnibus in Graecum sermonem conversis 14. 80. 

106) Hesych. UfL7to(xom~' 8'1 ~UpCtY.OUOCtl~ upx'iJ, was Kaibel, Com. Graec. 
fragm. I 1, 198,3 in UfL7tLOl%Ol, ':l; EY ll. U. verbessern will. W. Schulze gibt der 
Lesung D:fL7tOl%OL den Vorzug und Herwerden, Vers!. en Med. Ak. Wet. Amster
dam 3 R. 11, 1895, 181 schlagt vor ufL7tO(X0'l (7tOltZ) 1:l~. Die Entscheidung brachte 
ein Silberplattchen aus Aldone in Sizilien (Comparetti, Annuario I 113 -
Arangio-Ruiz et Olivieri, Inscr. Sic. ad ius pertinentes 139, 17), das als jahrige 
Beamten die D:fL7tOXOL nennt. So ergibt sich als richtige Lesung bei Hesych. 
IXfL7tOXOL • (7tOLtZ) 1:L~ 2'1 ll. d. VgJ. K. Latte, Gnomon III (1927) 71 f. 

107) K. Latte 1. 1. 72. 
108) Hesych. Jiwvumcp6poL' dpX1'j 1:L; 8'1 ~UpCt%OUCiCtl;. 
109) Diog. Laert. VIII 2, 9 berichtet, daB Empedokles bei einem Staats

beamten in Akragas zu Gaste geladen und es beim Auftragen des Weines zu 
einem ungewohnlichen Verzuge gekommell war, da man auf die Ankunft des 
Ratsbeamten wartete (6 y'sy'/''f)y.w; dYCtf.\SVSlY sCP'f) ,:bY tii£ ~ouldl; (m'f)pe't~Y). 
Endlich kommt der erwartete Gast und wird vom Wirte zum Vorsitzenden des 
Ge!ages ernannt. 

110) Diod. XIII 96, 4. XIV 66, 4. Demosth. XX 161. Polyain. V 2, 2: 
(mws,:wv y.Ctl ,,(PCtf.\f.\IZ'tSUW'I ':or; o'tpCt1:'f)"(OL;. 

111) Vgl. 10. XIV 211, Z. 10. 212, Z. 12 (Akrai.) 
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Demokratie gelegentlich der Besetzung des Olympieion durch Hippo
krates im jahre 491 v. Chr. erwahnt werden 112), wie auch die in viel 
spaterer Zeit genannten" Stadtvorsteher" A thenis und Herakleides 113). 

Diese Prostatai waren mit den "VolksfUhrern" nicht identisch. 
Einem O~[1ou 7:pocr'tob:'f)\"; begegnen wir nur einmal in der Ober

lieferung, und zwar zur Zeit der athenischen Belagerung. Es wird so 
ein gewisser Athenagoras, der weder vorher noch nachher in der 
Geschichte von Svrakus auftritt, bezeichnet, der sich des besonderen 
Vertrauens der syrakusischen Btirgerschaft erfreute 114). Man war 
geneigt, diese Bezeichnung als einen fOrmlichen Titel fUr einen Be
am ten aufzufassen, dessen Kompetenz jener des tribunus plebis in 
Rom analog gewesen sei 115). Aber ein solcher defensor populi, yom 
Volke bestellt, um es in seinen Rechten zu schtitzen, entbehrte gewiB 
in dem demokratischen Syrakus, wo das Yolk die hochste Macht in 
den Handen hattt', jeglicher Existenzberechtigung. Nach der neueren 
allgemeinen Ansicht war er nichts anderes als der Vorkampfer 
des Volkes, dessen EinfluB rein personlicher Natur war, ohne daB 
seine SteHung einen verfassungsrechtlichen Ausdruck gefunden 
Mtte 116). 

Da die Prostasie selbst in Athen, trotz ihrer Einbtirgerung in der 
Demokratie, als solche keinen amtlichen Charakter hatte 117), dtirfen 
wir dies auch fUr Syrakus voraussetzen. GewiB laBt sich in einer 
Reihe von Stadten die Entwicklung der Prostasie zu einem leitenden 
Amte mit diesem Titel nachweisen. So erscheinen in dem Psephisma 
der Tegeaten fUr Agesandros aus Skotussa aus dem jahre 22918 
v. Chr. im Postscript neben und vor den Stratagoi und dem Hippar
chos drei rcpocr'ti'tcxt 'toD oa[1ou, die speziell fUr die Leitung der Volks
versammlung eingesetzt sindl1S). Es ist dies das erste, aber nicht 

112) Diod. X 28, 2: O;flx /ll;; VOfl(~WV /lLXpcl.nW 'toil~ r.POS(HW'CX£ 'tWV ZV 
:3opxx060XL£ r.PXjflcl.'twV 7CPO; 'tli 7C},"tj&'I) OLIi 'to /lOY.StV o:il'tou,; 7CI,SOYSX'tLXW;, iil,l: ou 
O'YjflO'tLXW£ ouo· tow; apxsLV. 

113) Theopomp bei Steph. Byz. s. AOfl1')' 7tPOO'tcl.'tXL os 't"~~ 7tOI.SW£ iJoo:v 
'tWV flsV :3upxxouo!wv '1\.&1')'IL£ xxl 'HPO:XI.s!1l'l);, 'tWV os flLO&OcpOpwv apxnxo£. 

114) Thuk. VI 35, 2: a&1')Yxjopo:;, o£ ll"tjflOU 'ts 7CPOO'tcl.'C1')£ iJv xo:l zV't0 7CXpOV'tL 
m&o:vw'Co:'to~ 'tOt£ 7to/-I.O(£. Zum Verstandnis dieser stelle ist wichtig, was derselbe 
Autor tiber die SteIIung des Kleon in Athen sagt IV 21, 3: iiv1Jp O"fjlJ.XjWjO; XX'C' 
$XStVOV 'tov Xp6vov my (xo:l) 'to 7C)."tj&SL m&o:v<iJ'to:'to£ WI:/ .. 

115) So VOIkerling, De rebus Siculis 31, 6, der aus Diod. XIII 91, 2 eine 
Wahl der o"tjflOU 7CPOO'tcl.'CXL und somit ein Amt dieses Namens erschlieBen wollte. 
Dagegen hat schon Holm II 419 darauf hingewiesen, daB unter den 7tpoo'CcI.'txt 
(von c"tjflOU 7CpOG'tcl.'Co:t steht tibrigens nichts bei Diodor) unserer Stelle die O'tpO:
't'IJ'Y0( zu verstehen sind. Das geht mit GewiBheit aus dem ganzen Zusammen. 
hang hervor. und darauf deutet auch das xo:xw£ 7tpoto'tx&o:t 'WU :n:o).EfloU (Diod_ 
XIII 92, 1). SchlieBlich nennt Diod. XIII 92, 3 auch den 0'tpo:'t'l)j6~ Dionysios 
7tPOG'CcI.'t'l)£. Von einem Staatsamt der "Volksvorsteher" spricht auch Tittmann 
505, nach dem Athenagoras in der Volksversammlung (Thllk. VI 35) das Wort 
aus "besonderem Beruf" ergriffen hatte, eine Ansicht, die der vollstllndige 
und klare Bericht von den Verhandlungen als unbegrtindet erscheinen 11lBt. 

116) SChomann-Lipsius j4 178 f. G. Gilbert II 255. Holm II 419. Freeman
Lupus II! 102. Busolt J3 415, 1. 

m) Belege bei Busolt !3 414 ff. .. 
118) IG. V 2, 11; daB sie nach dem Beispiele der Atoler eingesetzt wurden, 

vermutet Hiller von Gaertringen unter Zustimmung von Dittenberger, Sylloge 
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das einzige Zeugnis daftir, daB in Tegea der "Volksvorsteher" ein 
Magistrat war 119). Auch in Argos ftihrte er in der ersten Halfte des 
4. jahrhunderts v. Chr. den Vorsitz in der Volksversammlung 120), 

den zu Beginn des 2. j ahrhunderts die Strategen innehatten 121). 

Hingegen laBt sich nicht entscheiden, ob auch die Volksvorsteher in 
Kerkyra 122), die wohl kaum mit den Probulen, tiber deren Funk
tionen sich tibrigens nichts naheres sagen laBt, identisch gewesen 
sein dtirften 123), cine Magistratur bildeten. In Syrakus war dies ganz 
gewiB nicht der Fall; ein Am t dieses N am ens Mtte wohl gerade hier 
deutlichere Spuren hinterlassen mtissen. Der svrakusische Prostates 
des Demos, Athenagoras, war nichts anderes als der leitende demo
kratischePolitiker und der beim Volke am meisten beliebte Redner 124). 
Auch bei den in Akragas erwahnten rcpo'Ccr'tapzyot 'toD O~[10U125), 
unter denen sogar ein Fremder ist, kann an ein Titularamt nicht 
gedacht werden. 

Um zur Bekleidung eines Amtes fahig zu sein, war ein gewisses 
Alter, vielleicht von 30 jahren wie in Athen und in anderen Staaten, 
erforderlich 126). Die Beamten wurden yom Volke gewahlt und ab
gesetzP27). Die LoswahI verdankte ihre Einftihrung erst dem Reform
werk des Diokles 128). Ihr rechtlicher Gedanke, allen Btirgern einen 

{3 501 not. 3 auf Grund der in IG .. .IX 2, 205, Z. 33 genannten zwei 7CpOG,cI.'Co:t 
'tou ouvsop[ou, der Prasidenten des Atolischen Bundes. 

119) IG. V 2, 13 wird nur ein 7tpoo'tcl.'Co:£ ['tw 1lcI.flW] in einem verstilmmelten 
Proxeniebeschlusse genannt; Foucart bei Le Bas II 340 d hat unter Zustiln
mung von Swoboda, VB. 227 't&; r.po~s'i!O:£ erganzt, was zweifellos falsch ist. 
Vgl. auch Ad. Wilhelm, Arch. Mitt. XVI (1891) 348,4. Vermutlich vier 7CpOO'CcI.'to:~ 
in IG. V 2, 12; vgl. auch V 2, 14. Wie die Zahl der Prostatai, variiert auch die 
der Strategen, vg!. IG. V 2, 116. 

120) Aineias, Poliork. XI 8 (Hug): s7tsi as ~7tl 'to slocl.jscr&o:t 'Coil; ~Evou£ ~GrJ.Y 
oE 7t1.ouoto~, O;flx os xo:i 'tWV SV 'C'{j 7toi.st 't~vs; 'lJGO:v g'tO~flo~, y.xi s1;; 't1Jv smol)oo:v 
VUX'tX EflSI,).s 'to EPjOV EcrSO&O:~, SOO~E 'to ,01) o"tjfloU 7tpOO'cI.'t'!) 'tcl.xto'to: $XY./.1')o[o:v 
OUYO:jO:jELV xo:i 'to (flI;W) flE/.I.ov fl1J 7CpOS~r.8tV X'CA. Vgl. dagegen Gilbert II 79, 3, 
der annimmt, daB dieser O"tjflOU 7CPOO'tcl.'t'l)£ kein Beamter war, sondern die Ek
klesie nur durch die zustandigen Organe berufen lieB. Diese Ansicht ist wider
legt durch eine Inschrift aus Tegea (Swoboda, VB. 170, 3). 

121) Liv. XXXII 25. 
122) Erwahnt gelegentlich der inneren Wirren auf Kerkyra in den Jahren 

427 und 425 v. Chr. bei Thuk. III 75, 2. IV 46, 4 f. 
123) Die von Aineias, Poliork. Xl 7 genannten 7CpOG'tX,o:t 'i:, G. halt Swo

boda, VB. 90, 2 fUr Probulen. Bei dem in !G. IX 1, 682 erwahnten 7tpoo'tcl.'trJ.; 
hat W. Vischer, KI. Schriften II 15 f., da eine nahere Bezeichnung fehlt und 
ein VolksbeschluB vorliegt, an den 7tpocr'tcl.'t'l)£ 'tau o"tjflOU gedacht, und zwar an 
den Vorsitzenden des Kollegiums. Dagegen sieht Gilbert II 235, 1 unter Zu
stimmung von Dittenberger in unserem 7CpOO'tcl.'CO:~ den in IG. IX I, 694 Z. 117 
erwahnten 7CpOG'tcl.'to:; r:po~o6/.wv, da auch in Athen die Volksvorsteher nur die 
politischen Leiter des Demos waren. DaB diese Auffassung die richtige ist, be
weist das neue Psephisma der Kerkyraier (IvM. 44), das "im Praskript den 
7CpOG'tcl.'to:; 7tPOpou/.wv nennt. 

124) Charakteristisch fUr ihn sind ja die Worte, die ihm Thuk. VI 38, 4 
in den Mund legt: 'tOV jlip sX&pov OUX 6JV opif flovov, ii)).1i xxi 'tij,; oto:vo(x; 
r:PQO:fl6vscr&0:~ xpi;. 

125) CIG. 5491 = IG. XIV 952. 
126) Thuk. VI 38, 5. 
127) Thuk. VI 72, 5. 73, 1. 103, 4. Diod. XlII 91, 3. 
128) Diod. XIII 34, 6. 

6* 
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gleichen Anspruch auf die Bekleidung eines Amtes zu wahren, er
fuhr naturgemaB eine Einschrankung bei jenen Amtern, die wie die 
militarischen 129) eine gewisse technische Kenntnis und Befahigung 
erforderten. Doch gab es neben der reinen Loswahl, spates tens seit 
der Mitte des 4. Jahrhunderts, noch ein aus Wahl und Los gemischtes 
Verfahren, bei dem die Losung aus den von dem Volke durch Wahl 
Prasentierten erfolgte 130). Charakteristisch war ferner fur die Be
horden die KoHegialitat, die am auffallendsten gerade bei den Stra
tegen in Erscheinung tritt, wo das MiBtrauen qes Volkes, es sei nur 
an die 25 Strateg.en zu Dions Zeiten erinnert, sehr oft zu Obertrei
bung en fuhrte. Uber die Befristung der Amter sind wir nicht naher 
unterrichtet. Die Amphipolie 131) war jahrig, die Strategen haben hin
gegen mehrere Jahre hindurch ihr Amt versehen. Die Strategie 
durfte iteriert werden, ihre Wiederbekleidung war jedoch erst nach 
einem Zwischenraume von einem Jahre erlaubt. Fur die ubrigen 
Beamtungen durfte wohl, entsprechend demdemokratischen Geiste, 
ein Verbot der Iteration bestanden haben. Es ist endlich selbstver
standlich, daB die Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht der 
Behorden auch in Syrakus ein markantes Merkmal des demokrati
schen Systems bildete, wenn wir auch bei dem Mangel inschriftlicher 
-?:eugnisse nur auf gelegentliche Anspielungen in der literarischen 
Uberlieferung 132) angewiesen und ganz unzureichend informiert sind. 
Sie geht ubrigens auch aus den Urkunden hervor, die uns aus der 
Mutterstadt Korinth 133), der Schwesterkolonie Kerkyra 134), der eige
nen Kolonie Issa 135) und aus dem von Issa gegrundeten und politisch 
abhangigen Tragurion 136) erhalten sind. Da in Issa die Beamten, 
die die Rechenschaft abzunehmen hatten, Logisten genannt wurden, 
darf man den gleichen Terminus wohl auch fur Syrakus in Anspruch 
nehmen. Das Forum fUr die Entlastung der Beamten war die Volks
versammlung 137). 

Das Scheitern del' sizilischen Expedition der A thener weckte 

129) Diod. XIII 91, 5. 
130) Cic. Verr. II 51,126 f. Vgl. liber die athenische y,.I .. "ljPWOL'; SX 7tpOXPL'tWV 

Ehrenberg, RE. XIII 1470 ff. 
131) Sonst finden wir gerade bei den Priestertlimern lebenslangliche oder 

mehrjahrige Amtsdauer. SchOmann-Lipsius II4 437. 443 ff. Vgl. Ziehen, RE. VIII 
1413 ff. 

182) Flir die Rechenschaftspflicht der Strategen haben wir Zeugnisse aus 
verschiedenen Zeiten, so bei Diod. XI 26, 5 (479 v. Chr.), Xen. hell. I 1,28 (409 
v. Chr.), Diod. XIII 91, 3 (406 v. Chr.) und Diod. XIX 9, 4 (317 v. Chr.): ou lip 
lm0ftsvstV, illy i1.y !h~po~ 7tIZPCt.v0ft"ljowoL, 'tou'tWY IZU'tO'1 otlydpxoY't1Z ')..r.il0Y a7toIlLOOYIZL 
xlZ'ti 'tou; YOftOtl,;. Uber die gesetzliche Verpflichtung zur Rechenschaftsablegung 
der Btirger, denen die Aufsicht und Instandhaltung der einzelnen Heiligtiimer 
anvertraut war, vgl. Cic. Verr. IV 63, 140. 

133) Besonders bezeugt in einer Musterrede des Sopatros (Rhet. graec. 
ed. Walz VIII 171): OU os lIftsr,; 'tou~ p"lj'tOplZ~ aystl&uYOtl£ StYIZL OtllXSxwP"ljxlZ'ts, 
an .. i xO;xsiYotl,; XpLYS'tS w~ 7tdnwv lmstl&iJvwy ov'tWY BY 'tlZt; 7tO/,SOL. 

134) 10. IX 1, 694, Z. 104. 
135) Brunsmid, Inschr. und Mlinzen der gr. Stadte Dalmatiens nr. 9, 

Z. 4 ff.: aYIZ1Pd<j!IZL os ['tou~JII,oILod,; 'to llo1ftIZ 'toiho S,; 't[OY yoJI ftOY 'tOY ') .. olLo'tLXOv. 
136) Brunsmid 1. 1. nr. 27 mit 5 Logisten. 
137) So schon unter Gelon und spater unter Agathokles. 
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in den unteren Klassen des syrakusischen Volkes den Orang, die 
Souveranitat des Volkes noch mehr zu befestigen und zu einer Um
gestaltung der Demokratie im radikalen Sinne zu schreiten. Zwar 
war der Sieg uber die Athener in erster Linie nicht der demokrati
schen, sondern der nicht unbetrachtlichen aristokratischen Partei 
des Hermokrates zu verdanken. Das Verdienst des Hermokrates 
war es gewesen, schon auf dem FriedenskongreB zu Gela (424 v. Chr.) 
auf die von Athen drohende Gefahr hingewiesen und zu ihrer Abwehr 
einen Bund alIer Sikelioten empfohlen zu haben, der auch wirklich 
zustande kam. Auch im Jahre 415 v. Chr. warnte er abermals seine 
Mitburger vor dem Angriff der Athener und setzte sich fur eine 
energische Offensive ein. DaB die Vorschlage dieses hervorragenden 
Staatsmannes nicht immer nach Gebuhr von der Volksversammlung 
aufgenommen wurden, daran war vor aHem das MiBtrauen des 
Volkes gegen ihn und seine aristokratischen Freunde schuld. In der 
Stunde der Gefahr hatten aber auch die Armen, die keine Rustung 
aUfbringen konnten, wertvolle militarische Dienste geleistet, nicht 
zuletzt als Bemannung der Schiffe. Die gemeinsamen Anstrengungen 
und der gemeinsame Sieg hatten daher nicht nur eine Erstarkung 
des demokratischen Elementes zur Folge 138), sondern auch die 
konservativen Kreise konnten sich nicht langer der Erkenntnis 
verschlieBen, daB eine Ausdehnung der politischen Rechte unver
meid!ich sei. Das Obergewicht der radikalen Partei, an deren Spitze 
Diokles stand, zeigte sich schon bei der Behandlung der gefangenen 
Athener l39) und sobald Hermokrates als Kommandant eines syrakusi
schen Geschwaders nach dem ostlichen Kriegsschauplatz abging, 
war der AugenbUck gekommen, da Diokies seine auf die Einfuhrung 
der ultrademokratischen Verfassung abzielenden Vorschlage der 
Volksversammlung unterbreiten konnte 140). 

Von den Reformen, die das Haupt der Volkspartei im Jahre 
412 v. Chr. durchfuhrte, war die wichtigste die Erlosung der Be
harden, die den durch Geburt oder Zensus Privilegierten den VorteH 
nahm, allein die offentliche Macht zu erlangen. Hatte Syrakus von 
Athen schon fruher die Scherbe angenommen, so nahm es jetztdie 
Bohne an 141). Die wenigen Worte Diodors uber das Los sind na-

138) Aristot. Polit. V 1304 a: XlZl SV ~tlPIZXOiJoIZL~ 0 oijftO£ IZhw; lSY0ftSVO; 
't'i'i. v(x'Y/; 'toli r;ol..Sftou 'toli"7tpo£ a&'Y/YlZiou,; SY. 7tOAL'tSLIZ£ s!,; o'Y/ftoxplZ'tilZv ftS't5~IZASY. 
In den Augen des Thukydides (VI 39) war Syrakus schon vor Diokles eine 
Demokratie, in der die tatsachliche politische Macht in den Handen der besitz
Josen Masse lag. Der Terminus 7tOAL'tSLIZ bezeichnet bei Aristoteles bekanntIich die 
gesetzliche Demokratie, der Terminus O"ljftOXPIZ'tLIZ hingegen die Verfassungs
form, wo der Demos als Souveran die Herrschaft eigenslichtig, despotisch wie 
der Herr tiber seine Sklaven austibt, worin Aristoteles eine der drei Entartungen 
der Verfassung erblickt. L. Whibley, Greek oligarchies 17, 9. Swoboda, StA. 
24 ff. 

139) Diod. XIII 19, 4. 
140) Diod. XIII 34, 4-6. 
141) Nach der gew6hnlichen Annahme ging dies auf Nachahmung der 

attischen Einrichtung zurUck. Ed. Meyer, GdA. V 59. Beloch GG. 112 I, 403. 
Freeman III 441. Dagegen B. Heisterbergk, Die Bestellung der Beamten durch 
das Los 92 ff. 
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tilrlich nieht im absoluten Sinne gemeinF42). Die Militaramter 
blieben auch. femerhin Wahlamter 143). Doch erfuhren die groBen 
Machtbefugmsse des Feldherrenkollegiums insofern eine Beschran
k~ng, als die Strategen den Vorsitz in der Volksversammlung an 
die Archonten abtreten muBten, die nach athenischem Brauche 
durchs Los gewahl t wurden 144). Bine weitere von Diokles eingefiihrte 
MaBreg~1 war die, daB del' Vorsitzende der Volksversammlung nicht 
mehr Wle fru.her in der Diskussion das Wort verweigem konnte 145), 
sondem nur 1m Interesse der Aufrechterhaltung der Ordnung in der 
Versammlung und der Wahrung des ungesti:irten gesetzmaBigen 
V ~r~aufes der Verhandiungen eine Geldstrafe auferlegen und diese 
bel Jeder neuen Verletzung emeuem durfte 146). Es konnte also jeder 
Burger zu jedem zur Verhandlung gestellten Gegenstande das Wort 
ergreifen und At;trage stellen, ohne eine Beschrankung der Debatte 
dul'ch ~en Vorsltzenden befur.chten zu mussen. Zur Bestimmung 
der Relhenfolge del' Redner 111 der Volksversammlung fand seit 
Diokles eine Losu?g .. statt, bei der das Alphabet benutzt wurde 147). 

Auch was wlr uber das Gesetzgebungswerk des Diokles wissen 
verdanken wir allein Diodor, der ausdriicklich hervorhebt daB di~ 
Schriftsteller vor ihm nur Wenigcs uber Diokles beriehtet,' er selbst 
aber am ausfiihrlichsten von ihm gehandelt habe I4S). Schon in der 

142) Diod. XIII 34, 5: dW){/,1[~ E;;S~OS 'tov o1[fL0'l fLs't"o,~o,,~ 't1)'1 r.Q),~'tS("'1 61£ 
'to xi,'~PCJl 't&~ &PX&£ OLO~XStO&"t X't/,. 

143) Diod. XIII 91, 5. 
144) Nach Thuk. VI 41, 1 (jahr 415 v. Chr.) Ieiteten die Strategen die 

Volksversammlung: 'tOt"I)'t" fLay A&1')V"l0P"£ srns' 'tWV OS o'tP"'t1')"'wv sf£ eXv"':J't&
ax)..ov I1S~ oUllev" E'tL s'("os n"ps/,&SLV, dl'tO£ oS npo£ 't& nctpov't" E/:S~S 'tO~d.os X'tA~ 
Da nun In der Ekklesie, in der Dionys die Strategen anklagt und von den vor
sitzenden Ar.chonte~ mit einer Geld?trafe belegt wird (Diod. XIII 91, 4), die 
Archonten mcht mit den Str!1tegen Identisch sein konnen, muB im Prasidium 
d~r Volksv~:sammlun& eil!e~nderung eingetreten sein, die auf die Reform des 
DlOkles zuruckgeht. Die nchtlge Auffassung schon bei Gilbert II 255, dem auch 
Holm II .418 und Freeman~Lupus III 388. 677 folgen. Vgl. Busolt J3 451, 5. 
Wenn DlOd. XI 92, 2 berelts zur Zeit des Duketios Archonten als Leiter der 
VolksversammIupg erwahnt, ?o hat .dies bei der bekannten Ungenauigkeit 
u?seres Autors In staatsrechthchen Dmgen keine Bedeutung. Es handelt sich 
hler offenbar urn eine Rlicklibertragung aus der diokIeischen in eine frlihere 
Zeit. Es sei daran erinnert, daB Diodor (XIII 61, 3. 63, 1) die Kommandanten 
der syrakusischen Flotte im Jahre 412 v. Chr. Nauarchen nennt obwohl die 
Naua.rc~ie erst von Dionysios geschaffen wurde. Wie in Syrakus t~gte auch in 
Akrm die Volksversammlung unter dem Vorsitze eines zahlreichen Archonten
kollegiums (10. XIV 210; vgl. Kaibel p. 29 unter Zustimmung von Swoboda 
VB. 171. 172, der freilich, was Syrakus betrifft, auch in den von Diod. XIIi 
91, 4 genannte~ Archonten nur die Strategen sehen will) und dem EinfluB 
v?n Syraku.s w!rd das V?rkomI?en der Archonten in Rhegion (IG. XIV 615: 
vIer) und vlellelcht auch In Mellte (IG. XIV 953: zwei) zuzuschreiben sein. Flir 
~yrakus vgl. noch IG .. XIV 7, Z. 6 f.: 0PXLOV ~oul-iX:~ x,,[l &Pxonwv]1 xed 'twv 
"Uw'! [nol,L'tocV]'. Auch In IvM. 72, Z. 1 ff. sind in den drei im Nominativ und 
mit Vatersnamen genannten Beamten wohl ebenfalls die Vorsitzenden der Volks
versammlung, also die Archonten, zu sehen und in der Llicke zu erganzen. 

145) Thuk. VI 41, 1. 
146) Diod. XIII 91, 4. 
147) Plut. Apophth. reg. S. dLOYUO!OU npsop. 1. VgJ. Holm III 418. Freeman

Lupus III 677. 
148) Diod. XIII 35, 5. 
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Erzahlung von Charondas, del' bewaffnet die Volksversammlung 
betritt und dies en VerstoB gegen sein eigenes Gesetz durch frei
willigen Tod suhnt, bemerkt Diodor, daB diese Erzahlung auch von 
Diokles uberliefert werde 149), auf die er noch spater 150) allerdings 
in abweichenden Worten, zu sprechen kommt. Der ungliickliche 
Ausgang der zweiten sizilischen Expedition der Athener hatte 
Diokles zum erstenmal Gelegenheit gegeben in der Offentlichkeit 
hervorzutreten. Er war es, der die harteste Behandlung der ge
fangenen athenischen Feldherren vorschlug 151). Als der hervor
ragendste Fuhrer del' syrakusischen Volkspartei vermochte er das 
Volk dazu zu bewegen, eine Gesetzgebungskommission zu wahlen, 
die dem Staate eine neue Verfassung und neue Gesetze geben 
sollte 152). Die Syrakusier wahlten demnach im Jahre 412 V. Chr. 
die verstandigsten unter ihren Mitbilrgem zu Gesetzgebem, ul).ter 
denen Diokles durch Einsicht und Ruhm alle seine Kollegen uber
traf, so daB das von allen gemcinschaftlich entworfene Gesetzbuch 
den Titel "Gesetze des Diokles" erhiel t. Diodor fall tuber diese 
Uesetze, die er vielleieht vor sieh hatte, folgendes UrteH: "Aus 
seiner Gesetzgebung, die zu vielen Betrachtungen AniaB gibt, 
leuchtet teils hervor, daB er ein groBer Feind des Bosen gewesen, 
wei! er unter allen Gesetzgebem die schwersten Strafen gegen alle 
Rechtsubertreter ansetzte, teils seine Gerechtigkeit, da er mehr als 
alle anderen, die vor ihm gewesen, einem jeden die verdiente Ver
geltung (Z1tl1:tp,lO'I) zuordnete; teils endlich seine Weltkenntnis und 
Erfahrung, da er bei jeder Klage sowie bei jeder offentlichen oder 
Privatstreitsache die bestimmte Strafe beifiigte. In seinem Aus
druck ist er gedrangt und ilberlaBt seinen Lesem viel dabei zu 
denken" 153). Es wird uns dann weiter von Diodor beriehtet, daB 
dem Diokles nach seinem Tode ein Tempel errichtet wurde, der dem 
Mauerbau Dionysios l. weichen muBte, daB seine Gesetze auch noch 
von anderen Stadten angenommen worden seien und bis zur Zeit 
der Romer in Kraft standen, in Syrakus selbst aber so hoch in Ehren 
gehalten wurden, daB spatere syrakusische Gesetzgeber, Kephalos 
zur Zeit des Timoleon und Polydoros unter Hieron 11., nur auf den 
Titel "Ausleger der Gesetze" Anspruch erheben konnten, da die 
Gesetze des Diokles in einem altertilmlichen Dialekte geschrieben 
gewesen seien 154). Obgleich Diokles nach der Erzahlung von seinem 
Tode noch mehrmals in der Geschiehtsdarstellung Diodors auftrift155), 
knupfen sich weiter keine Sonderbemerkungen an ihn an; seine 
Verbannung ist das letzte, was wir von ihm hCiren 156). 

149) Diod. XII 19, 2. 
150) Diod. XIII 33, 2-3. 
151) Diod. XIII 19, 4. Nach Plut. Nik. 28 sol! der Demagog Eurvkles 

den Antrag liber das Schicksal der Gefangenen gesteIIt haben, dessen Name 
sonst nicht in Syrakus nachweisbar ist. Diokles und Eurykles sind nur Varianten 
ein und desselben Namens; die echte Form hat Diodor. De Sanctis, Studi ita!. 
id filol. classica XI (1903) 433. 

152) Diod. XIII 34, 6. 
153) Diod. XIII 35, 4. 
154) Diod. XIII 35, 3. 
155) Diod. XIII 59, 9. 75, 4-5. 
156) Diod. XIII 75, 5. 
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GewiB gibt die Erzahlung Diodors berechtigten AnlaB zu 
manchen Bedenken. Von zweifelhafter Glaubwtirdigkeit erscheint 
vor aHem der Bericht tiber das Ende des Diokles, das mit dem des 
Charondas insofern tibereinstimmt, als fUr beide die Achtung vor 
dem Gesetze die Ursache ihres Todes war, des Gesetzes, das sie 
selbst verktindet hatten 157). Schon Diodors Aufmerksamkeit ent
ging nicht dieser Umstand. Gleichwohl find en sich treffende Unter
schiede in beiden Berichten, die den Gedanken an eine Anpassung fast 
ausschlieBen. In der Erzahlung von Charondas hOren wir von einer 
gestorten Volksversammlung, in der von Diokles nur von allgemeinen 
Unruhen. Charondas Gesetz verbietet, an der Volksversammlung 
in Waffen teiIzunehmen, das des Diokles aber unter Todesstrafe 
bewaffnet auf dem MarktpJatze zu erscheinen 158). Das ist gewiB der 
Beachtung wert. Ob der Selbstmord des Charondas sich in der Tat 
bei Diokles wiederholt hat oder nur das Ergebnis einer Verwechslung 
ist, laBt sich nicht mit Sicherheit entscheiden, da wir den Gewahrs
mann Diodors nicht kennen, von dessen Glaubwtirdigkeit allein der 
Beweis ftir ein so auBergewohnliches Ereignis zu erbringen ware 159). 
Wie solI man ferner die Verbannung des Diokles im Jahre 407 v. Chr. 
mit der Errichtung eines Tempels in Einklang bringen, die doch 
eine von Diodor mit Stillschweigen tibergangene Rtickberufung 
des Diokles voraussetzt, wie auch mit der Tatsache, daB im fol
genden Jahre bereits Dionysios das Haupt der demokratischen 
Partei wurde und sich mit dem Rivalen des Diokles, mit Hermokrates 
verschwagerte 160)? Es bleibt kaum Zeit in diesem Jahre fUr die 
Ruckberufung des Diokles, seinen Tod und die Erbauung eines 
Tempels ihm zu Ehren. Wie soIl man endlich erkIaren, daB die 
Gesetze des Diokles schon 70 Jahre spater wegen ihrer altertumlichen 
Sprache einer neuerlichen Revision bedtirftig waren 161)? 

Die Losung dieser Schwierigkeiten wollte man durch eine 
Spaltung des Diodorischen Diokles in zwei Personlichkeiten dieses 
Namens finden, dem Politiker des Jahres 412 v. Chr. und einem 
aIteren Gesetzgeber162). Doch auch diesem alteren Gesetzgeber, 
den man erst in das 5., dann in das 7. Jahrhundert setzte 163), war 
kein langes Leben beschieden. Gar bald wurde die Behauptung laut, 

157) j. G. Hubmann, Diokles, Gesetzgeber der Syrakusaner. Programm. 
Amberg 1842, nimmt die gesamte Oberlieferung ohne Bedenken an. Grote
Meissner V2 559 war der erste, der seinen Zweifel an der Erzahlung von dem 
Tode des Diokles auBerte, die Gesetze nimmt auch er an. 

158) Freeman-Lupus III 676. 
159) Nach der allgemeinen Ansicht ist es eine typische Anekdote ohne 

historischen Wert. 
160) Diod. XIII 96, 3. 
161) Holm II 417. Freeman-Lupus III 675. 
162) Der zum erstenmal von Brunet de Presle, Recherches 210 ausgespro

chene Gedanke, daB in Diokles zwei Personen miteinander vermengt seien, er
fuhr durch Holm II 78 schon eine bestimmtere Formulierung, indem er den Ge
setzgeber Diokles einer friiheren Epoche, dem 5. jahr. v. Chr., zuweist, worin ihm 
auch Ed. Meyer, GdA. V 60 zustimmt. Vg!. auch Lupus, Die Stadt Syrakus im 
Altertum, 160. 

163) Beloch, GG. 1308. II 81, 2. Dagegen halt er ihn in GG. f2 350 m. A. 1 
fUr eine Gestalt des Mythos. 
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daB der Nomothet Diokles tiberhaupt keine historische Existenz 
besessen habe, daB er nichts anderes als eine mythische Person
lichkeit gewesen sei, deren Kult die korinthischen Kolonisten aus 
ihrer Heimat nach Syrakus gebracht, wo sie ihr einen Tem pel er
richtet Mtten 164). 

Mag auch Diodors Bericht in manchen SWcken unkIar und 
insbesondere die Anekdote tiber den Tod des DiokIes phantastisch 
sein, so liegt doch kein zwingender Grund vor, den Demagogen 
DiokIes yom Gesetzgeber zu trennen. Die Vorliebe und AusfUhr
lichkeit, mit der Diodor die Geschichte seiner Heimatinsel Sizilien 
behandelt, das reiche Quellenmaterial, tiber das er verfUgte, die 
Sorgfalt, die er gerade der Personlichkeit des Diokles widmete 165), 
verdienen gewiB eine eingehende Prufung dessen, was er tiber den 
Charakter der Diokleischen Gesetze zu sagen weiB166). Denn wenn 
auch Diodors Exkurs tiber die Gesetzgebung des Charondas und 
Zaleukos (XII 9-21) aus einer trtiben Quelle spateren Ursprungs 
stammt, womit tibrigens der Diodor so oft zum Vorwurf gemachte 
Irrtum, daB Charondas personlich Thurioi Gesetze gegeben habe, vor 
allem seiner QuelIe zur Last talIt, so Iiegt hingegen gerade seinem 
Berichte tiber Diokles' Gesetzgebung eine ausgezeichnete QueIle 
zugrunde, namlich Timaios, wie die Erwahnung der Revision der 
Gesetze unter Timoleon und Hieron II. beweisP67). 

Betrachtet man nun die Ztige, die Diodor als charakteristisch 
fUr, die Gesetzgebung des Diokles hervorhebt 1(18), naher, so taIlt zu
nachst die enge und gleichzeitige Verbindung derjVerfassungsande
rung 169), deren wichtigste Reform die Ernennung der Beamten 
durch das Los bildete, mit der Einsetzung einer Gesetzgebungs
kommission zwecks Herausgabe von Gesetzen offentlichrechtlicher 
und privatrechtlicher Natur auf 170). Die Veranderung in der Be
hOrdenorganisation l7l), die als notwendige Voraussetzung eine Re
form in der Gesetzgebung bedingt, isteine so verbtirgte Tatsache, 

164) Costanzi, Riv. di Storia Antica II (1896) 61. Diokles wird als Heros 
in dem homerischen Hymnos an Demeter v. 153. 474 erwahnt, sein Kult in dem 
messenischen Phare von Pausanias (IV 1, 4. 30, 2) bezeugt. Gaetano de Sanctis, 
1\::&1£ (Roma, 1898) 35. 

165) Diod. XIII 35, 5. 
166) Vg!. zu dem Folgenden die beachtenswerten Ausfiihrungen von E. 

Pais, Studi ita!. di filo!. classica VII (1899) 80ff., der fUr die Identitat des Dema
gogen und Gesetzgebers eintritt, und dessen Beweisfiihrung sich trotz des Ein
spruches De Sanctis' (Studi ita!. di filo!. classica XI 1903, 433 ff.) mit gewissen 
Modifikationen aufrechterhalten laBt. 

167) Volquardsen, Untersuchungen 72. 88. Ed. Schwartz, RE. V 685 f. 
De Sanctis l. l. 437 nimmt zwar auch Timaios als Quelle an, setzt aber die Be
deutung, die Diodor der Personlichkeit des Diokles zuerkennt, auf die Rech
nung des SchriftsteJIers von Agyrion, der seiner Quelle nur bis zur Darstellung 
der radikalen Verfassungsreform des Diokles gefolgt sei, urn hier einzuschalten, 
was er selbst von der Gesetzgebung des Diokles wuBte. 

168) Diod. XIII 34, 6 ff. 
169) Vgl. Aristot. Polito V 1304 a. 
170) Vgl. auch Diod. XVI 82, 6 zum jahre 339 V. Chr. 
171) Die Organisation der Beamten, ihre Zahl und Bestellung ist nach 

Plato Resp. 6, p. 751 a und der Stoa der Inhalt der von den Gesetzen verschieden 
gedachten Verfassung. 
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daB sie einstimmig als eine Reform des Demagogen Diokles an
erkannt wurde. Seine Stellung war jedoch durchaus verschieden 
von jener Solons oder Lykurgs, die auBer den vOIlOt, d. h. den justiz
und Sakralgesetzen, ebenfalls eine Verfassung, 7CO},t,ZtCX, erIieBen 172). 

Erscheinen ihre Kodifikationen wie die des Zaleukos von Lokroi und 
Charondas von Katana als Werk einer einzelnen mit Gesetzgebungs
gewalt ausgestatteten Personlichkeit, so erfolgte die Ordnung der 
Rechtsverfassung durch Diokles in seiner Eigenschaft als Vor
sitzender einer Nomothetenkommission, die yom ganzen Demos ge
wahlt wird und deren Erwahnung an sich schon ein Indizium dafilr 
ist, daB die Kodifikation eine SchOpfung des demokratischen Sy
rakus war. 

Die auBerste Strenge der Strafen fur jede Klasse von Schul
digen steht in voUem Einklang mit dem Charakter ihres Urhebers, 
der die harteste Behandlung der gefangenen Athener vorschlug 173) 

und sich auf das erbittertste widersetzte, daB die Gebeine der bei 
Himera gefaUenen Syrakusier in ihrer Vaterstadt begraben wurden 174). 

Ihr gegenuber steht das Bestreben, jeden nach seinen Verdiensten 
zu belohnen 175), das nur in Gesetzen offentlich-rechtlicher Natur 
seinen Ausdruck finden konnte, von denen es immerhin wahr
scheinlich ist, daB sie ihre Spitze gegen die eben gestiirzte Partei des 
Hermokrates richteten 176). 

Die peinliche Begriffsbestimmung von Vergehen und die ge
naue Festsetzung der Strafe fur jedes einzelne Vergehen, die 9as 
StrafausmaB dem freien Ermessen des Richters entzog, setzen eine 
gewisse Erfahrung in den Fragen des offentlichen und privaten 
Rechtes voraus. Die Genauigkeit und die feine Formulierung in den 
Gesetzen des Diokles sind ein untrugliches Kennzeichen einer 
relativ spaten Kodifikation und wenn Aristoteles die genaue, selbst 
den modernen Legislatoren uberlegene Fassung schon bei den Ge
setzen des Charondas hervorhebt 177), muS ihm die Sammlung di('ser 
Gesetze in einer j ungeren Redaktion vorgelegen haben 178). Zwar 
geht die fallweise Festsetzung der Strafe auf eine altere Phase in 
der Gesetzgebungzuruck, kanh aber, da auch die Gesetzgebungen 
des 5. jahrhunderts v. Chr. sich noch nicht zu einem synthetischen 

172) Aristot. Polit. II 1273 b, 32 ff. 
173) Diod. XIII 19, 4. 
174) Diod. XIII 75, 4. 
175) Nach De Sanctis 1. 1. 438 hat S7tL'tif1LOV in unserem Zusammenhange 

nur den Sinn von "Strafe", wie in einer Wendung kurz zuvor bei Diod. XIII 
33, 2: &ltupu(n)'to(; IC1.P EV 'tOt~ e7tL't~f1io~\'; ISVOf1svo\'; XUt OX/.'I)pID~XO/,d~wv 'toil,; 
s~UflUp'tdyov:u£, doch laBt der Inhalt wohl beide Deutungen zu. 

176) Ober die Belohnung wohlverdienter Btirger im jahre 412 v. Chr. 
vgl. Diod. XIII 34, 5; ahnlich wurden schon 459 v. Chr. die sechshundert tapfer
sten jtinglinge nach dem Siege tiber die aufrUhrerischen Soldtruppen mit je 
einer Mine beschenkt (Diod. XI 76, 2). Xenoph. Hieron IX 9 verlangt eine 
offentliche Belohnung fUr denjenigen,. der eine neue Einnahmequelle fUr den 
Staat ausfindig mache, die fUr die BUrger nicht drtickend seL 

177) Polito II 1274 b: 't'fi &xp~~s('f 'tWV VOflUl'1 Eo't1 IAuqmpw'tspo(; xu1 'tIDV VUV 
YOflO&s'twv. 

178) Niese, RE. III 2181. Busolt IS 378. Vgl. dagegen De Sanctis 1. 1. 438. 
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Begriff des Gesetzes und seiner Anwendung erhoben hatten, fUr den 
Archaismus keine zwingende Beweiskraft haben, setzen doch die 
Strafsanktionen der kretischen Gesetzgebung yom Ende des 6. bis 
zum 4. jahrhundert v. Chr.179) das gleiche Rechtsstadium wie die 
Gesetze des Diokles voraus 180). 

Die knappe Ausdrucksweise, die den Lesern mitunter zumutete, 
den Gedanken aus dem Zusammenhang zu erganzen, war gewiB 
geeignet viele Punkte streitig zu lassen, so daB die Interpretation 
der Gesetze fUr die Diskussion einen reichen Stoff bot. Der Mangel 
an syrakusischen Gesetzen gestattet nicht die Frage zu beantworten, 
ob und inwieweit die seelische Veranlagung des Gesetzgebers oder 
der Volkscharakter selbst fUr die kurze Fassung der Gesetze ver
antwortlich zu machen istl8l). Doch kommt dieser Angabe der 
Kurze ein absoluter Wert nicht zu 182) wie eine Vergleichung des 

179) Dareste-Hausoullier-Reinach, Recueil d. lnscr. gr. III 398 ff. 
180) Nach De Sanctis 1. 1. 438 f. hatte Syrakus das Rechtsstadiul11 der 

kretlschen Oesetze im 5. jahrh. V. Chr. schon langst Uberwunden. Es sei daran 
erinnert, daB gerade Kreta im Altertum wegen seiner frUhen Oesetze hochbe
rUhmt war. Die ausfUhrlichen Bestimmungen tiber das Erbtochterrecht und 
die Adoption stehen eben so wie die ganz mod erne Ausgestaltung des ProzeB
rechtes auf einer hoheren Stufe der Rechtsentwicklung. Kohler-Ziebarth, Oas 
Stadtrecht von Oortvn 41 f. ' 

181) Von Diokles' Oesetzen ist auBer dem Verbote des Waffentragens auf 
dem Markte und der Bestimmung, daB die Staatsamter durch das Los besetzt 
werden sollen, so gut wie nk-hts bekannt. Athenaios XII 521 b (FHO. I 347) 
fUhrt aus den OeschichtsbUchern des Phylarchos (272-220 v. Chr.) einige Oe
setze an, die, ahnlich den leges regiae in Rom, die sittlichen Beziehungen der 
BUrger untereinander regelten und sich hauptsachlich auf den Kleiderluxus 
und das Benehmen der Frauen bezogen: <I>ui.upxo\,; O'SY 't'fi ltSfllt't'll XUt slxoo'tll 'tWY 
'Io'top:wy slltWY o't~ ltUpX 'tor,; l:tJPuxouo(o~~ vOflOI; ~v 'tCl.; ItJvut'l..U£ fl'~ Xooflst&x~ xpuoiji 
fl'Y)/)' &vihvd cpopSty fl'Y)o' so&i)'tx£ 1fxs,v ltOpcpup&:\'; sXouou£ ltUpucpc<£, My fl"lj 't~; ""how ou
lXwP'fi s'txipx SrYU~ xow"lj, xx! o't, CiAAO~ ~Y vOflo; 'tOY Ciyopu flil xuUWlt(~so&u, fl'Y)o' soll'i)'t( 
ltSP~SPI<Jl xpi)o&u~ xu1 1)~uUu't'touo'll, Mv flil ofloAol'fi flO~Xs(W,y 't] xiYu~/)o\'; slvx" xu1 'tilv 
SAsu&epUy flil EXltOPSuso&x, 'l)Aiou 1)60UX01:0£, SCl.V flil flmxsu&'Y)OOflb'Y)v' SXWAUS'tO OS 
xul 'l)flSpu~ EgLEVU~ Civsu 'twv luvx~xOVOflWY &XOAOU&OUO'l)\'; UtJ't'?) fl~&:\'; &spultGWlioo;. 
Es ist wahrscheinlich, daB diese Oesetze dem vordiokleischen Bestande recht
lieher Vorschriften angehorten, da eine Entlehnung aus Zaleukos, dessen Oe
setzgebung ja nicht auf das Oebiet von Lokroi Epizephirioi beschrankt blieb 
(E. WeiB, Or. Privatrecht I 9, 11), infolge der wortlichen Obereinstimmungen 
als sicher anzunehmen ist (Diod. XII 21; vgl. Athen. X 429 a). Ein ahnliches 
Oesetz wird auch von Pythagoras erwiihnt bei jamblich. vito Pyth. XXX! 187; 
vgl. XVIII 84 (ed. Westermann in Cobets Ausgabe des Diog. Laert. 1862 app., 
p. 15 ff.). DafUr spricht endlich die von Phylarchos bei AthenaiosfUr Syrakus 
bezeugte Polizeibehorde der luvu~XOVOflO~, die auch in anderen griechischen 
Staaten in spaterer Zeit eine haufige Erscheinung ist, und die in die Zeit der 
Aristokratie zurtickreicht, wie denn schon von Aristot. Polito IV 1300 a, 4 ff. 
dieses Amt als der Aristokratie eigentiimlich bezeichnet wird, obgleich es in 
Athen selbst wohl erst von Demetrias von Phaleron geschaffen wurde (Boerne, 
RE. IV 2090). Ein indirektes Zeugnis fUr die Existenz dieser BehOrde schon zu 
Oelons Zeiten ist das dem Kreise der Luxusgesetzgebung angehOrende Oesetz 
Oelons (Diod. XI 38, 2 f. zum jahre 478 v. Chr.), das prunkvolle Leichenbe
stattungen untersagte, fUr dessen BefoIgung gewiB auch die IUYU~XOVOllO~ zu 
sorgen hatten, wie denn auch in Oambreion (Dittenberger, Syll. liP 1219) der 
yom Volke gewahlte luvx~xovoflO\'; die Einhaltung der Vorschriften Uber Trauer
kleidung und Trauerzeit tur Manner und Frauen tiberwachte. 

182) Vgl. z. B. die AuBerungen griechischer und romischer Kritiker Uber 
die Kiirze und Dunkelheit der Sprache des Thukydides, dessen Reden Cicero 
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Epokiegesetzes der hypoknemidischen Lokrer fUr Naupaktos183), 
die zu jener Zeit zu den fortgeschrittensten VOl kern Griechenlands 
'gehorten, mit j enen Drakons iiber den Mord 184) oder mit den Ge
setZen Solons 185) erhellt. Die gleiche gedrangte Sprache zeigt noch 
die jOngere Redaktion der Gesetze der XII Tafeln aus dem 4. jahr
hundert v. Chr. und die jiingere Gesetzgebung Kretas. 

Die Gesetze des Diokles, sagt endlich Diodor, seien in einer 
altertiimlichen Sprache geschrieben gewesen, weshalb man spater 
Kephalos und Polydoros als Exegeten dieser Gesetze bezeichnete, 
da man glaubte, daB sie schwer zu verstehen seien. Man ist stark 
versucht diese Bemerkung Diodors als seine eigene oder seines 
Gewahrsmannes ungliickliche Vermutung zu verurteilen. GewiB 
dankt er sie nicht dem Timaios, dem man eine derartige Begriffs
definition des Exegeten nicht zutrauen wird. Einen Fingerzeig gibt 
uns ja Diodor selbst, wenn er sagt, daB er mehr als aile friiheren 
Schriftsteller iiber Diokles berichtet. Der Ausdruck Z~1JY1J'tex~ 'tOU 
vOfLoU hat mit der Unverstandlichkeit der Sprache auch nicht das 
Geringste zu tun. In Athen waren die Exegetai offentlich bestellte 
Ausleger des gottlichen Rechts, also Sakralbeamte 186). Eine Be
hOrde der Exegeten aber, die im iibertragenen Sinne aIs Ausleger 
des weltlichen Rechtes die offizielle Bezeichnung "z~1JY1J'tcd" fiihrte, 
IaBt sich nirgends nachweisen 187) und es kann dieser Terminus auch 
nicht als spezifisch syrakusisch in Anspruch genommen werden. 
Soviel ergibt sich aus den unklaren Worten Diodors selbst. Denn 
aus einer anderen Stelle Diodors und aus Plutarch geht hervor, daB 
Kephalos und sein Gefahrte Dionysios aIs Nomotheten betrachtet 
wurden 188) und spater sagt Diodor ganz korrekt, daB Kephalos 
der owp&w'tYj~ 't* VOfLO&Ecr[ex~ des Diokles gewesen sei 189). Diese Be-

(Orator 9, 30: ita m~!tas habent obscuras abditasque sententias, vix ut intelli
gantur) mit starker Ubertreibung kaum verstandlich nennt. 

183) aus dem jahre 456 v. Chr. (Dittenberger, Syll. P 47). Auch dieses 
Gesetz sagt nicht ausdrticklich, was sich aus dem Zusammenhange ergibt, 
sucht aber andererseits MiBverstandnisse oder Zweideutigkeiten durch genaue 
Formulierung zu vermeiden. E. Meyer, Forschungen I 295. Eine Oberein
stimmung zwischen dem Epokengesetz von Naupaktos und Athen in einer recht 
speziellen erbrechtlichen Bestimmung hat schon Thalheim, RechtsalterU 80, 1 
hervorgehoben. Gegen die Rtickstandigkeit der Lokrer, auf die sich De Sanctis 
1. 1. 441 beruft, vgl. Oldfather, RE. XIll 1268. 

184) Dittenberger, Sylloge j3 111. 
185) Aristot. a&rc. 9. 
186) Kern, RE. VI 1583. BusoIt IP 1105. 
187) Der von Strab. XII 539 erwahnte sG1)I1)-e'ij; -emv 'IOIlWV der kappadoki

schen Stadt Mazaka, die in der erst en Halfte des 2. jahrh. v. Chr. hellenisiert 
wurde und die Gesetze des Charondas tibernahm, filhrte den Titel 'I0ll<jloo; (Strab. 
XII 539) und wird von St~!lbon den romischen juristen gleichgesetzt. Ober die 
Stellung des Exegeten in Agypten vgl. F. Oertel, Die Liturgie 59 ff., 325 ft., 
370 f., 408, 2. 

188) Diod. XIII 35, 3: VOIlO&S-e~00:'/1:0; KscpdAOU. Plut. Tim. 42, 2: 'IOI~Q&i-eo:~; 
Kscpd)'<jl xo:[ Awvu::l[<jl. Vgl. Diod. XVI 70, 5 tiber Timoleon nach der Vertreibung 
des Dionysios ....... s1l&0; os xo:l vOllolPw:PS(;v r/PGo:-eo. 

189) Diod. XVI 82, 7: smcr-cci.'t1);; o'~v xo:l owp&w't'ij; -ei'); 'I0IlO&SO(O:; KScpo:/.o;; 
6 Kop[·I&W;. Vgl. tiber die Nomina agentis auf --e~p im Korinthischen F. Bechtel, 
Gr. Dial. II 241. 
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zeichnung ist die bessere und urkundlichere, denn es ist kein Zufall, 
daB gerade und allein in Kerkyra die Otop&W't~PE~ nachweisbar sind, 
eine Kommission, die yom Volke beauftragt war, bei Veranderung 
der Gesetze die notwendigen Revisionen vorzunehmen 190). Da nun 
diese Funktionare in Kerkyra auch vOfLo&hex: genannt werden 191), 
wird das Schwanken in der Terminologie Diodors verstandlich 192) 
und es ist evident, daB trotz der den staatsrechtlichen Termini 
Diodors fehlendcn Akribie hier timaische Termini durchgesickert sind. 

Nimmt man aber an, daB die altertiimliche Gesetzessprache 
nicht einer miBverstandIichen ErkIarung oder zu engen Auffassung 
des W ortes z~1JY1J't~r;, ihr Dasein verdankt, sondern Diodor sie bei 
Timaios vorfand, so bildet auch dieser Umstand noch kein zwingendes 
Argument, die Gesetzgebung des Diokles einer friiheren Zeit zuzu
weisen. Es ist in der kurzen Bemerkung Diodors nur davon die Rede, 
daB die Gesetze, die in einer altertiimlichen Sprache verfaBt waren, 
schwer verstandlich schienen, und es zwingt uns nichts zu der An
nahme, daB die gesamte Kodifikation des Diokles unter diesem 
Gesichtspunkt zu betrachten ist, da sich die Worte Diodors sehr 
gut auf einen von Diokles unverandert iibernommenen Teil recht
Iicher Normen aus friiherer Zeit beziehen konnen. Fur eine teil
weise unveranderte Obernahme vordiokleischer Normen wurde des 
weiteren der Umstand sprechen, daB trotz der sprachlichen Er
neuerung unter Timoleon sich auch unter Hieron II. die gleiche 
Notwendigkeit ergab. 

Ferner bleibt die Tatsache, daB Timoleon um 340 v. Chr. gerade 
die privatrechtlichen Bestimmungen der diokleischen Gesetzgebung 
unangetastet lieB 193) und diese bis zum Ende des 1. Jahrhunderts 
v. Chr. in Kraft blieben 194), unerkIarlich, wenn diese Gesetze im 
7. j ahrhundert oder in noch alterer Zeit sanktioniert worden waren. 
Ein Ptivatrecht, das den Anschauungen des Adelsstandes oder der 
Oligarchie der Gamoren entsprach, konnte zunachst nicht un
beeinfluBt bleiben von den Revolutionen, deren Schauplatz Syrakus 
so oft im Laufe der jahrhunderte gewesen i~t. Es sei nur erinnert 
an die vielen mit der politischen Umwalzung in den sechziger Jahren 
des 5. jahrhunderts v. Chr. verbundenen Eigentumsstreitigkeiten, 
bei denen der Syrakusier Korax und sein Schiiler Teisias advokati
schen Beistand gewahrten und gewiB einigen EinfluB auf die Ent
wicklung aller Rechtsfragen nahmen, die sich auf das Personen- und 
Eigentumsrecht erstreckten. Das Privatrecht konnte ferner von den 
sizilischen Stadten, denen Timoleon die demokratische Verfassung 
wiedergab, nur in einer Form iibernommen werden, die nicht nur in 
politischer, sondern auch in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht 

190) Iq. IX 1, 694, Z. 137 ft. 
191) IvM. 44, Z. 34 ff. 
192) Damit fallt auch die Annahme De Sanctis' 1. 1. 440, daB Diokles, der 

bei seiner Kodifikation einen Teil der alteren Rechtssatzungen tibernahm, nur 
der S(;1)I1)'t~~ eines unbekannten Nomotheten gewesen ware, da von einer schar
fen Scheidung der beiden Termini nicht die Rede sein kann. 

193) Diod. XVI 82, 6. 
194) Diod. XIII 35, 3. XVI 70, 5 f. 
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einen Zeitraum von drei jahrhunderten iiberwunden hatte. Mag 
man die Worte Diodors, daB das Privatrecht von Diokles bis zum 
Ende des 1. jahrhunderts v. Chr. unverandert blieb nun wortlich . , 
nehmen oder n1ChU95), so wird man jedenfalls zugeben, daB die 
Interpretation allein, da sie im griechischen Rechtsleben nur von 
untergeo~dneter Bedeutung war, diese Kluft von sieben jahrhun
derten n1cht iiberbriickt haben konnte. Es ist verfehlt, auf die 
Analogie II? romischen Rechte hinzuweisen, denn so viele neue 
Rechtsbegnffe auch auf dem Wege der interpretatio in das romische 
Recht eingefiihrt wurden, so muBte doch gerade auf dem Gebiete 
des romischen Privatrechts wiederholt die Volksgesetzgebung ein
gre~fen. Wenn Rom in. den der, Vollendung der 12 Tafeln folgenden 
dre! jahrhunderten dIe Fortblldung des Zwolftafelrechts in der 
Hauptsache den Tragern der interpretatio iiberlieB so konnte es 
dies nur dank der Teilnahme der Rechtswissenschaft 'an der Rechts
bildung, di~ mit der Z~it sogar zu einer Unterscheidung des auf der 
InterpretatIOn der junsten beruhenden Rechts, des ius civile, von 
d.~m unmittelbar i.m Gesetze epthaltenen Recht, dem ius legitimum, 
fuhrte 196

). Und dIes vollzog sich nur auf dem Boden der romischen 
Republi~ ... Wie mannigfaltig, schnell und gewaltsam waren hin
ge,gen dIe ~nderungen, die Syrakus im Laufe der jahrhunderte in 
s~mer Reglerun,gsfor~ erfahren haHe. Diesen Wandlungen konnte 
dIe InterpretatIOn n1cht gerecht werden, zumal im griechischen 
Recht von einem Anteil derRechtswissenschaft an der Rechts
bildung, die in Rom so bedeutungsvoll war, nichts bekannt ist und 
daher vo~ einem ~il1JluB der produktiven RcchtsschOpfung auf die 
Fortentwlcklung, Ja Anderung des Rechts kaum die Rede sein kann. 
Es ist daher evident, daB das syrakusische Privatrecht die den 
Forderungen der Demokratie entsprechende Form erst im jahre 412 
v. Chr. erhielt: als Diokles neben den von ihm neugeschaffenen Ge
setzen des Pnvatrechts auch das alte existierende Recht mit der 
demokratischen. Verfassung in Einklang brachte. Denn trug der 
Kodex auch semen Namen, so war er doch nicht von ihm allein 
verfaBt197

). DaB Diokles einen guten Teil der schon bestehenden 
Vero.rdnungen ,auf Grund der veran.de:ten Rechtsanschauungen um
arbeltete, schemt nach der Analogle 111 anderen Stadten natiirlich. 
So unterzog man in den folgenden jahren in Athen die Gesetze 
Drakons und Solons einer Revision 198) und in Thurioi hatte man 
schon urn 444 v. Chr. in dem neugeschaffenen Gesetzeskorpus, das 
Verfiigungen aus den be~iihmten Gesetzgebungen des Charondas, 
Zaleukos und Solon enthlelt, den Zeitverhaltnissen Rechnung ge-

195) Wie De Sanctis 1. 1. 443. 
196) Ehrlich, Beitrage zur Theorie der Rechtsquellen 1 ff. 

" 1~7) Diod. XIII 35, 1. Vgl. E. Pais 1. 1. 88, der zahlreiche Analogien da-
fur anfuhrt, daB bald der Nal;ne des alteren Autors fortdauerte, so bei Lykurg, 
Solo,n und Charo.l!das, bald .dle Gese~zessammlungen den Namen des jiingeren 
RevIsors trugen. Uber das Pnvatrecht 111 Athen vgl. V. Ehrenberg, Neugriinder96. 

. 198) IG, I 61. Aristot. all-re, 35, vgl. 29. Andoc. de myst. 81. Lys. contr. 
Nlcomach. 2 ff. 

95 

tragen 199). So sollten endlich die Nomographen in Chi os die Gesetze 
ordnen, damit sie nichts mit der neuen Staatsform der Demokratie 
Unvertragliches enthielten 200). Die Kodifikation des Diokles schloB 
jedoch nicht aus, daB ein mehr oder weniger bemerkenswerter Tei! 
des vordiokleischen Rechtes, der einer Umgestaltung nicht bedurfte, 
unverandert iibernommen wurde und so 70 jahre spater der durch 
Timoleon neugeschaffenen Biirgerschaft, die nach Diodor aus 40.000 
bis 50.000 Emigranten aus Sizilien, Italien und aus allen Teilen 
Griechenlands bestand 201), "dunkel und in archaischer Sprache" ge
schrieben erschien 202). Damit war die Notwendigkeit gegeben die 
Gesetzessprache zu modernisieren, urn zu einer klaren und ver
standlichen Wiedergabe der Diokleischen Gesetze zu gelangen. An 
die Stelle des alteren trat nun restlos das jiingere Dorisch, das den 
Ubergang zur Koine bildete 203). Diese Anpassung der Gesetzes
sprache, die den neuen Verhaltnissen Rechnung trug, steht in der 
Geschichte von Syrakus nicht als eine vereinzelte Erscheinung da. 
Wir haben bereits in der Sprache des Epicharmos mit ihrem rhodi
schen EinfluB ein Zeugnis dafiir, daB die Sprache der Syrakusier 
zur Zeit Gelons und Hierons infolge der Ansiedlung der Geloer in 
Syrakus 204) dem Dialekt der Geloer Konzessionen machte, wie sie 
der neuen Zusammensetzung der Biirgerschaft entsprachen. Der 
urspriingliche Dialekt von Syrakus hat bei der so haufigen Ver
setzung der Biirgerschaft mit fremden Elementen bald seine Reinheit 
verloren und an seine Stelle trat ein mehr oder weniger bunt ge
mischtes Idiom. Es ist bezeichnend, daB gerade die unter Timoleon 
erfolgte Masseneinbiirgerung sichtbare Spuren in sprachlicher Hin
sicht hinterlassen hat, da nur ihrem EinfluB die Angleichung an 
die Koine, die jener in Kerkyra zeitlich weit voranging, zuzu
schreiben iSP05). 

Gegen die Annahme nur eines Gesetzgebers und seiner Identitat 
mit dem Demagogen Diokles kann· die nur von Diodor erwahnte 
Errichtung eines Tempels nach seinem Tode als ein ernstes Hindernis 
gewiB nicht in Rechnung gestellt werden. DaB die Kolonisten den 
Kult des Diokles aus ihrer Mutterstadt mitbrachten, ist eine durch
aus unbegriindete Hypothese. In Korinth findet sich keine Spur 
von der Verehrung eines Diokles 206) und die korinthische Abstam-

199) Diod. XII 11, 4. 18, 2. Ephoros bei Strab. VI 260. 
200) Dittenberger, Sylloge P 283. 
201) Diod. XVI 82, 5. Pluto Tim. 23. 35. Corn. Nep. Tim. 3. 
202) Das Dorische galt immer als etwas roh und bauerisch, von einem 

gewissen Dunkel umgeben. Vgl. Porph. vito Pyth., p.205 § 53: 8XOUC'Yj; 't~ y.~l 
a.c~Cfs; 1:'7)£ (.:lWptoo;) OL~A~Y.1:0U, 

203) Die Differenzierung.des Dorischen in ein aIteres und jiingeres Dorisch 
ist schon von den Alten bezeugt. VgI. A. Thumb, Handbuch der griechischen 
Dialekte 73. 

204) Herod. I!I 156. 
205) H. L. Ahrens, De Graecae linguae. dialectis II 407. F. Bechtel, Die 

griechischen Dialekte II 212 f. 266. K:.Meister, Gnomon II 1926, 435. Mit Un
recht halt De Sanctis 1. 1. 440 eine Anderung im Dialekte zwischen 412 und 
339 V. Chr. filr ausgeschlossen. 

206) De Sanctis 1.1. 436. 
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mung des thebanischen Diokles allein kann eine solche Annahme 
nicht rechtfertigen. Zwischen der Verbannung des Diokles im 
jahre 408 v. Chr. und der Zerstorung des TempeIs gelegentlich des 
Mauerbaues durch. Dionysios im jahre 402 v. Chr.207) tallt der Tod 
des Diokles. Seine Verbannung war ein - freilich nur voriiber
gehender - Erfolg der Anhanger des Hermokrates, dessen B~
miihungen in seine Vaterstadt zuriickzukehren, auch der syrakusI
schen Partei der Oligarchen wieder einen Riickhalt gab. Der er
schiiHernde Eindruck, den die Katastrophe von Selinunt und Himera, 
an der ja Diokles politisch und militarisch die Verantwortung trug, 
in Syrakus und in ganz Sizilien hervorrief, wurde dem bedeutendsten 
Gegner des Hermokrates zum Verhangnis. Doch zeigt gerade d~s 
unriihmliche Ende, das ein jahr spater Hermokrates fand, daB die 
Mehrzahl der Biirger wieder ihre Selbstbesinnung gewonnen haHe 
und von einem gewaltsamen Umsturz der Verfassung nichts wissen 
wollte. jedenfalls gab der Tod des Hermokrates Diokles den Weg 
nach Syrakus frei. DaB Dionysios schon 406 v. Chr. zur Macht kam 
und seine Verbindungen mit den konservativen Kreisen durch eine 
Heirat mit der Tochter des Hermokrates zu befestigen suchte, hat 
keine Bedeutung. Gerade die radikale Partei war es, der er seine Er
nennung zum autokratoren Strategen verdankte 208). Die Revolte 
des Jahres 402 v. Chr. zeigt, daB seine SteHung noch lange nicht so 
gefestigt war, urn auf die Fr~undschaft der radikalen P~rtei ver
zichten zu konnen und noch 1m jahre 396 v. Chr. schmelchelte er 
mit jeder Kunst dem Volke 209). 

Ahnliche Ehrungen, wie sie das Yolk seinem Heros Diokles 
envies, waren schon Gelon zuteil geworden 210) und wurden im jahre 
339 v. Chr. auch Timoleon zugestanden211). GewiB haHe Diokles 
kein Recht auf den Kult eines Ol'X.tcr,~~ in dem Sinne wie Gelon und 
Timoleon, die als Neugriinder des Staates galten212). Auch der Kult 
des Spartaners Lysander, der 404 v. Chr. die vertriebenen Geomoren 
nach Sam os zuriickfiihrte und von diesen als erster noch zu seinen 
Lebzeiten heroische Ehren erhielt, indem die dankbare Stadt fortan 
ihr altes Heraienfest zu Ehren Lysandros' feierte 213) und ihm auch 
in anderen Stadten Altare geweiht, Opfer dargebracht und Hymnen 
gesungen wurden214), hat. mit den; des. Diokles weder se~.nem Motiv 
noch seiner Form nach eme Ahnhchkelt. Lysander gehorte zu den 
beriihmten HeIden, die heroisiert wurden, und'die VergoHlichung eines 
lebenden Menschen, die ais eine Erscheinung der dem orientalischen 
EinfluB ausgesetzten kleinasiatischen Welt zu werten ist, haHe als 
Ubergangsstadium von dem alten Heroentum bereits die Stufe passiert, 

207) Diod. XIII 35, 2. 75, 5. XIV 18, 2 ff. 
208) Diod. XIII 92 ff. 
209) Diod. XIV 70, 3. 
210) Diod. XI 38, 5. 
211) Diod. XVI 90, 1. Plut. Tim. 39. Corn. Nep. Tim. 5, 4. 
212) De Sanctis 1. 1. 433 f. 
213) Paus. VI 3, 14. 15. Hesych. . 
214) Duris bei PIut. Lys. 18 und Athen. XV 696 e FGH. II 484 f. Vgl. 

auch J. Kaerst, Geschichte des Hellenismus If2 383 f. 
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auf der man einen Lebenden zum Heroen machte wie Dion in Sy
rakus 215). Die Sitte, verdienstvolle Manner durch Offentlichen ~u~t 
zu ehren, tritt nun gerade in Sizilien unter dem EinfluB der phOlm
kischen Religion besonders stark hervor und nur der Kult <!elons 
und Hierons in deren Familie das Priestertum der chthomschen 
Gottheiten e~blich war, haHe seine besondere Note durch die Fa
milientradition erhalten 216). Die lange Reihe von Reprasentanten 
des Heroentums in historischer Zeit217) tut zur Geniige dar, daB 
man kein Oikist oder hervorragender Held sein muBte, urn der 
Ehren eines Heros teilhaftig zu werden. Dem im 6. jahrhundert 
v. Chr. vor Egesta gefallenen Philippos von Kroton verhalf seine 
SchOnheit zum Heroentum 218) und ein Dekret aus Kerkyra aus dem 
Ende des 3. jahrhunderts v. Chr. verordnete heroische Ehren fiir 
einen gefallenen Nallarchen219). Urn wieviel mehr konnte. Diokles 
in der Offentlichen Meinung heroischer Ehren wert ersc~emen, er, 
der sich durch die Einfiihrung der radikalen Demokratie und dIe 
Aufzeichnung der Gesetze den Demos zum &roBten Danke v.er
pflichtet haHe! Der Begriinder einer Ordnung, dIe den Staat auf eme 
neue Grundlage stellte, konnte recht wohl wie ein ,oikist verehrt 
werden. War doch die Heroenwiirde schon langst em Gegenstand 
des politischen Spiels und der Tag~smeinung geworden ,un? deren 
Reprasentant war in Syrakus in Jenen Tagen ausschheB!Jch der 
Demos. So groB das Bediirfnis nach gesatztem Rechte war, so stark 
war die Notwendigkeit, die Verbindlichkeit des gegenwartigen 
Rechtszustandes zu rechtfertigen, was nach bewahrten Beispielen 
nur durch die Heroisierung des Gesetzgebers erreicht wurde. So 
trat denn Diokles in die Reihe der als Heroen verehrten Gesetz
aeber wie Chilon in Sparta 220), Bias in Priene 221), Zaleukos 222), Cha
~ondas223) und die vier Gesetzgeb~r vo~ Tegea,2:4). Der Pol.itiker 
Dionysios wollte und konnte auch mcht die HerOlsierung des DlOkles 
verhindern, ohne sich die Neigung des Volkes zu en.tfremden. ~rst 
der Mauerbau gab ihm Gelegenheit das Heroon des DlOkles, das mcht 
langer als vier oder fiinfjahre bestanden haben konnte, zu ze~
storen und damit die Spuren eines Kultes zu tilgen, der zu sehr an dIe 
verlorene volle Freiheit der Syrakusier erinnerte. Es war das gleiche 
Motiv, das ihn bewog die politische Verfassung und einen Teil jener 
Gesetze des Diokles aufzuheben, die sich auf das Privatrecht be
zogen 225). 1m Interesse der Verteidigung von Syrakus k~nnte sich 
Dionysios, der in der Kriegszeit niemals Skrupe~ kannte dIe Tempel 
ihrer Schatze zu berauben, wegen der Demoherung des Tempels 

215) Diod. XVI 20. 
216) F. Deneken, Roschers Lexikon III 2519 f. 
217) Belege bei Eitrem, RE. VlII 1134 f. 
218) Herod. V 47. 
219) !G. IX 683. 
220) Paus. III 16, 4. VgJ. V. Ehrenberg, Neugrilnder des Staates 47. 
221) Diog. Laert. I 78. 
222) Clem. AI. Strom. I, p. 303. 
223) Jambl. vito Pyth. 38. 
224) Paus. VIII 48, 1. 
225) Diod. XVI 70, 5. 

7 
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urn so leiehter vor der offentlichen Meinung rechtfertigen, aIs das 
HeiIigtum und die Ve~ehrung dieses Heroennoch nicht durch die 
Weihe der Jahrhunderte im Herzen des Volkes fest verwurzelt war 
und im Angesichte der drohenden Karthagergefahr jede pietatvolle 
Regung verstummen muBte. 

Ober das weitere Schicksal des diokleischen Kodex sind wir 
nur mangelhaft unterrichtet. Eine Revision und Erweiterungerfuhr 
er durch Kephalos und Dionysios zur Zeit Timoleons und durch 
Polydoros unter Hieron II. Diesen Mannern oblag neben der Inter
pretation auch die Abfassung neuer Gesetze und wenn in der ge
trubten Oberlieferung nur ihre exegetische Tatigkeit hervorgehoben 
wird 262), so will das eben nieht mehr besagen, als daB der Name des 
Diokles auch weiterhin mit dem syrakusischen Gesetzbuch ver
bunden blieb. 

226) Diod. XIII 35, 3. XVI 70, 5. 82, 6-7. Pluto Tim. 24, 2. 

6. Der lVlilitar- und Beamtenstaat des Dionysios 
(405/4-367/6 v. Chr.). 

Der Fall von Akragas im Jahre 406/5 V. Chr. rief in Syrakus 
einen ahnlichen Sturm der Entrustung hervor wie einige Jahre vorher 
die Katastrophe in Selinunt und Himera. Die Verantwortung trug 
der syrakusische Feldherr Daphnaios und seine Kollegen. Von 
neuem erhob nun die Partei des Hermokrates ihr Haupt. Ein junger 
Offizier, Dionysios, der nur durch die HiIfe seiner Freunde nach dem 
fehIgeschlagenen Handstreieh des Hermokrates dem Verbannungs
urteil entgangen war, beniitzte seine Popularitat, urn in der Volks
versammlung die Strategen des Verrates zu beschuldigen 1), da sie 
Akragas kampflos geraumt hatten. Sie wurden ihres Amtes ent
hoben und an ihrer Stelle neue Feldherren, darunter Dionysios 
selbst, gewahlt. Sein Vorschlag, aIle Verb ann ten zuriickzurufen, 
dem die iibrigen Feldherren nieht entgegenzutreten wagten, fand 
g/eiehfalls die BiIligung des Vplkes, und es kamen Leute nach Sy
rakus zuruck, die aIs ergebene Anhanger des Dionysios gern die 
Hand zum yerfassungsumsturz boten, hoff ten sie doch dann atich 
ihre Guter wiederzuerlangen. Es geiang Dionysios das Ansehen 
seiner Kollegen im Strategenamte beim Voike zu untergraben. Er 
wagte noch einmal das alte Spiel. Eine Anklage auf Hochverrat 
befreite ihn von seinen Mitfeldherren und brachte ihm im Sommer 
405 v. Chr. durch VolksbeschluB die Ernennung zum alleinigen, 
unumschrankten Oberfeldherrn, cr-cpcx-c1Jyb~ cxo-coxpchwp 2). Die Be
wllligung elller Leibwache 3) und die Anwerbung eines graBen 

1) Die erste Anklage erhob Dionysios gegen die Feldherren als er noch 
SChreiber war (Diod. XIII 96, 4: lPIX11[1IX1:Sll •• XVI 66, 5: tJ1t:"I)pe'"I)£ &pXSLWY = 
Archivsekretar. Polyain. V 2, 2: U1t"l)pS1:WV Y.IXt lPIX[1I~IX'tSllwv ,a. c't(JlX't"l)10t.), 
die zweite als Feldherr gegen seine Amtskollegen (Diod. XIII 91). Die Notiz 
bei Polyain Uber die angebliche Verurteilung der Feldherren zum Tode und 
zur Verbannung ist wertlos. Vg!. Melber, Jahrb. f. c!. Philo!. Supplb. XIV 1885 
497. Die tendenziOse Darstellung bei Diod. XIII 92 fallt auf das Konto des 
Timaios. Volquardsen, Untersuchungen, 85. 

2) piod. XIII 94, 5. 95, 1: (; AWVllCW':; &1tSOSLX'&"I) C1:P<X1:"ljlo£ IXU1:0Y.PCt1:Wp. 
Von der Ubernahme der autokratoren Strategie wurde im Altertum von einigen 
der Beginn seiner Tyrannis gezahlt, vgl. Ed. Schwartz, Herm. XXXIV 486, 2. 
Nach Plat. ep. VIII 353 a wurde ihm Hipparinos, einer der vornehmsten BUrger 
und FUhrer der Partei des Hermokrates, aIs Berater Cll[1?OUAO;; zur Seite gesteHt. 
Daraus Pluto Dion. 3: AWVUCLq:> cuvdp~IXv1:0;; 1)1:8 1tPW1:0V G.u1:oy.pd1:wp s;:l 1:0V 1to),s[10V 
~pe.&"I) c'tPIX't"l)I0;;' Hipparinos bekleidete nur eine einfluBreiche SteHung in 
der neuen Regierung. Vgl. Holm II 428 und Beloch, GG. IP 1, 410, 1. Un
richtig Niese, RE. V 883. Busolt P 391, 2. Lenschau, RE. VIII 1684. 

3) Beloch, L'impero 21 sieht in ihr nichts anderes als eine Reorgani-

7* 
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Soldnerheeres 4) waren die letzten Stufen, auf denen er zur Herr
schaft ge1anlSte. 

Die Niederwerfung des Aufstandes der syrakusischen Ritter
schafts) nach der Preisgabe von Gela und Kamarina an die Kar
thager ga.b Dionysios t;och me~r Gelegenheit sich in der Volksgunst 
z~ be!estlgen, ~er allem er seme Erhebung verdankte, da sie ihm 
dl~ MI~~el an dIe Han? g~b seine Anhanger vollauf zu befriedigen. 
DIe Guter der Aufstandischen wurden beschlagnahmt und eine 
~euregulierung der Besitzverhaltnisse, besonders des Grundbesitzes, 
ms We!k gesetzt. Er wurde in gleichen Losen an bedurftige Burger, 
ausgedIente Soldner und an Freigelassene verteilt. Nur die nahere 
Umgebung des Herrschers erhielt einen auserlesenen Anteil. In 
ahnlic~er 'Yeise erfolg.te die Aufteilung des Hausbesitzes 6). Auf 
O:.tygia erhielten nl!r dl.e Freunde und SOldner des Dionysios Hauser, 
wah rend er selbst m emem festen SchloB auf dem Isthmos seirien 
Sitz aufschlug 7

). Die massenhafte Aufnahme neuer Elemente in 
die Reihen der Burgerschaft und die sozialen Reformen hatten den' 
Chaqlkter der Burgerschaft wesentlich veraridert und eine neue 
burgerliche Gesellschaft ins Leben gerufen. 

Urn die Fiktion der souveranen Biirgerschaft aufrecht zu er
hal t~n, and~~t~ Dionysio? an d~r republi~anischen Verfassung so 
wemg als mogh~h .. Es bheben mcht nur dIe Gesetze in Gultigkeit, 
sondern auch dIe Organe der Verfassung, die Volksversammlung 
u~d der Rat, hatten die gleiche~ Rechte wie unter der Demokratie 8). 
DIe Volksversammlung entschied uber·· Krieg und Frieden 9), sie 
hatte das Recht der Steuerbewilligung 10) und verhandelte selbst 
wahrend der karthagischen Belagerungll) wie fruher wahrend der 
at~enisch~n: Die. Zustimmung de~ Volksversaml!llung war sogar fur 
rem admmistrativei Angelegenheiten erforderlIch 12). Die Verord
nungen und Gesetze des Herrschers scheinen oft in Form von Volks
beschliissen ergangen zu sein. Auf den Munzen steht nicht der Name 
des Dionysios, sondern der der Syrakusier und zeigt, daB die Sou
veranitat bei dem Volke stand 13). DaB auch der Rat, der die 

sation des auserwiihlten Korps von 600 Hopliten die die Strategen vor ihm zu 
ihrer Disposition gehabt hatten. Diod. XIII 95,' vgl. XI 76. Thuk. VI 96. VII 
43. Polyain. I 43, 1. Plut. Dion 33. Vgl. auch Swoboda, StA. 87. 

4) Diod. XIII 96, 2. 
5) Diod. XIII 112. 113. 
6) Diod. XIV 7, 4. R. Pohlmann, Oeschichte des ant. Kommunismus 

II 355 f. denkt an eine systematische Neuregelung des gesamten Bodenbesitzes 
Liberhaupt, doch davon sagt unsere Quelle nichts. Vgl. Swoboda StA. 88 6. 

7) Diod. XIV 7, 1-3. 5. ' , 
8) Tittmann 505 f. Beloch, L'impero 23 f. und 00. IIP 1, 51. 2. 194 ff. 
9) Diod. XIV 46, 2. 4. 47, 2. . 

10) Aristot. Okon. II 20, p. 1349. 
11) Diod. XIV 64, 5 ff. 
12) Beloch, L'impero 20. 
13) Head, HN.2 176 ff. Oegen die Souveranitiit des Volkes kann man 

nicht mit Holm, Bursians Jahresb. XXVIII 151 und Busolt F 392, 1 den Wort
lal;lt des. Friedensvertrages mit Karthago 405/4 v. Chr. geltend machen, wo es 
helBt DlOd. XIII 114, 1: XXL .1lupo:y.oucr[ou£ [18'1 UTIO .il.W'IucrW'l 1:O:1:clx.&o:~, da die An
erkennung der Herrschaft des Dionysios Liber Syrakus nieht in dieser Form 
ausgesprochen worden sein kann. Freeman III 734. 
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laufend~n Geschafte. fUhr~e und die Vorlagen fUr die Diskussion 
ausarbeitete, unter DlOnyslOs bestehen muBte ist ohne wei teres klar 
wenn er auch in der literarischen Oberliefer~ng nicht erscheint 14): 

Man darf ferner ~nnehmen, daB auch die Volksgerichte als bezeich
net;der .:temokratlscher ~xponent der Verfassung wie auch die Ge
memdeamter l5) und Pnestertiimer fortbestanden haben und die 
Beamten fUr die Zivilverwaltung auch weiterhin von der Volks
versammlung erwahlt wurden. 

. Blieb also of!iziell. die .Souveranitat des Volkes unangetastet, 
s? slche~te doch Dl.onyslOs s~me SteHung als allmachtiger Generalis
SImus em entscheidendes Ubergewicht uber die republikanische 
Ordnung I6). Das Y.,uptOV 'CYj~ 7tQ),E(t)~ fiel ihm nicht rechtlich wohl 
a~er tatsac~lich ZUI7). Er hat das Amt einesautokratoren Str~tegen 
me mehr medergelegt. Ob ihm die strategische Kompetenz durch 
Volksbe~~hluB ~uf Lebenszeit oder auf je ,eine bestimmte Reihe von 
Jahren ubertra~en wurde, unbeschadet der Moglichkeit ihn abzu
setzen I8), laBt slch aus den durftigenQuellen nicht mehr nachweisen. 
Man hat dar~uf hingewiesen; daB sich diese Notwendigkeit zuerst 
nach dem FnedensschluB mIt Karthago im Jahre 405 v. Chr. er
geben muBte l!nd wO.l1te dies auch aus dem verfassungsmaBigen 
Z!1sammen~rbel.ten ITlJt. der V?l.ksversammlung erschlieBen 19). Ein 
dl:ekter Hmwels, daB eme offlZlelle Anerkennung des Dionysios in 
semem Amte als autokratorer Strateg seiner Herrschaft den Schein 
ei~er Legitimitat verliehen. hatte~O) wie jener des Agathokles durch 
seme nach dem Staatsstreiche erfolgte nochmalige Wahl zum auto
kratoren Strategen 21), findet sich nicht in der Oberlieferung 22), 
wohl aber der Beweis fur eine widerrechtliche Kontinuierung seiner 
Gewalt 23). 

14) Doch schwort in dem Bundesvertrage zwischen Dionysios und Athen 
(10. 112 1,. 105) nach der richtigen Erganzung auch die ~ouAcl V611 Syrakus. 
B.eloc~,. L'll?pero und GO. I1I2 203 f. Niese, Hermes XXXIX 1904 129. Uber 
die Tahgkelt des Rate~ in spaterer Zeit vgl. Plut. Dion 53 (pnter Dion), Diod. 
XIX 4, 3.5,6 (unter Tlmoleon) und 10. XIV 7. Liv. XXIV 2:2 (unter Hieron II). 
Vgl. au~h IvM. 72, Z. 3. 7. 26, dazu Wilhelm, Beitrage 181 ff.B. Keil, StA. 369. 

1,) Plat. ep. XIII 363 C. 
. 16) Cie. d. rep. I 17, 28. III 31, 43 (nach Timaios): nihil enim populi et 

lInlUS erat populus ipse. 
17) Aristot. Polito III 1281 a, 10 ff. 
18) Darauf zielt der Antrag des Theodoros bei Diod. XIV 65 ff. 69 2. 4. 
19) Beloch, 00. IlJ2 2, 196. ' 
20) Dies folgert mit Unrecht aus Diod. XIII 96 Kahrstedt, Forschungen 

zur Oesch. des ausgehenden 5. und des 4. Jahrhunderts 168. 171. 173. Dagegen 
Swoboda, StA. 86, 2. 

21) Diod. XIX 9, 4. Polyain. V 3 7. 
,22) Vgl. )edoch die Anspielung bei Diod. XIV 67, 4: XO:: 1:l'jAtY.OU·WJV 

1tPO:l[1O:~wV TI?LOUV'CS~ TIPQ(ncl1:l'jv, 4i ~i()'Ili'ltw't~xbv ou?sl; Ct.'I sO CPPO'lWV OWty.st'l 5TIVtpsq,Stsv. 
" ) Dl~d. ~1I! 114, 1. XIV 7, 1. 66, 5: TIo:pdt os 'tot; TIOAi1:o:t; mcr1:su&sl,; 
aTIO:~ npO:'Cl'jlto:::; su&sw; cl.q:>SiAS1:0 1:Yiv 51,su&spio:v. Die Rede des Theodoros in der 
~er HaB der .Opposition gegen den Tyrannen einen leidenschaftlichen A~sdruck 
fmdet, geht I.n der l-!aupt~ache auf Timaios zurUck, wie sich aus den Anspie
lungen auf Dmge erglbt, die sonst von Diodor nicht erzahlt werden XIV 65 2 
66, 5. 68, 5-7. Volquardsen, Untersuchungen 87. E. Schwartz, RE. V 686: 
Ed. Meyer, OdA. V 112. Swoboda, StA. 86, 2. 
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Die Kompetenz des Tyrannen als autokratoren Strategen er
streckte sich analog der des republikanischen Strategenkollegiums 
in erster Linie auf das Oberkommando der Truppen und die Militar
verwaltung 24): er Ieitet die Aushebung der Truppen, ruft die Kon
tingente aus den abhangigen Stadten ein 25), wirbt SOldner an 26), 
sorgt fUr die Befestigungen 27), den Bau der Kriegsschiffe, die Be
s~haffung von Waffen und KriegsgeraP8). In seiner Hand lag ferner 
dIe Vertretung des Staates nach au Ben 29) und der Vorsitz in der 
Volksversammiung, iiber deren Einberufung und SchiuB er ver
fiigte 30). Da ihm auch die alleinige Initiative zu Antragen zu
gestanden haben diirfte 31), trat die Volksversammlung nur nach 
seinem Willen zusammen und verhandelte nur iiber das, was er ihr 
vorlegte. Als Stratege war er endlich fiir die Aufrechterhaltung der 
Offentlichen Sicherheit verantwortlich, verHigte daher die Ent
waffnung verdachtiger Biirger32) und unterhielt nach Hierons 
VorbiJde 33) eine Geheimpolizei 34), urn die Stimmung unter der 
Bevolkerung der Stadt zu beobachten und etwaige Verschworungen 
aufzuspiiren. Die Polizeispione hieBen Prosagogeis, auch Frauen, 
Potagogides, waren darunter. 

Eine ausgedehnte Kompetenz besaB der Herrscher endlich auf 
dem Gebiete der Finanzen. Das Fehlen offentlicher Urkunden aus 
jener Zeit und die nur gelegentlichen Notizen bei den ·Schriftstellern 
ermoglichen uns allerdings nicht, Dionys' staatsmannische Wirk-

24) Beloch, GG. IIJ2 2, 195 ff. 
25) Diod. XIII 109, 1. XIV 44, 2. 
26) Diod. XIV 44, 2. . 
27) Diod. XIV 18,3. XV 13, 5. Wegen des bevorstehenden Karthager

krieges lieB Dionys Syrakus durch die tlichtigsten Baumeister und 60.000 Ar
beiter, die er durch Preise anspornte, in eine Riesenfestung verwandeln. In 
seinem Heere erscheint bereits ein technischer Stab Diod. XIV 48. 

28) Erst unter ihm kam es zu einer Scheidung von -Kriegs- und Handels
hafen; zu den 110 Schiffen, die er vorfand, baute er mehrafs 200 neue und be
setzte die Posten der Ober- und Untersteuerleute und der Ruderknechte zur 
Hlilfte mit BUrgern, zur anderen Halfte mit SOidnern (Diod. XIV 43, 4). 
Waffen und RUstungen wu~den in den Waffenfabrikenmassenhaft verfertigt; 
wir lesen von 10.400 Panzern, mit denen die Reiter die' Offiziere der 
FuEtruppen und die zur Garde- bestimmten Soldner ver;ehen wurden (Diod. 
XIV 43, 2), und die Mietsvolker wurden mit ihrer nationalen Bewaffnung aus
gerUstet (Diod. XIV 41, 4. Aristot. Okon: II 20 S. 1349 a). Nach Pluto Tim. 
XlII 4 gingen bei der Kapitulation Dionysios II. Kriegsmaschinen, _eine Masse 
Geschosse und 70.000 RUstungen in die Hande Timoleons Uber. 

29) Diad. XIV 47, 1. IG. 1I2 1, 105. 
30) Diod. XI 26, 5. XIV 45, 2. 64, 5. 70, 3. XV 74, 5. XX 4, 6. Aristot. 

Okon. II 20 S. 1349a. Polyain. V 3, 7. Der bei Cicero Tusc. V 59 erwahnte 
Turm dUrfte der Sitz des Dionysios als Prasidenten, der nach der richtigen 
D~utung von Diod. XIV 70, 2 von seiner Leibwache umgeben war, gewesen 
sem. Swoboda, StA. 88, 8. . 

31) Diod. XIV 45, 2 ff. Aristot. Okon. II 20. Auch in Issa (Dittenberger, 
Sylloge J3 141, 20) war das Antragsrecht auf die Beamten allein beschrankt, 
was Nachahmung des syrakusischen Brauchs gewesen ist. Swoboda, StA. 88, 9. 
151, 1. 

32) Diod. XIV 10, 4. 67, 3. XVI 10, 1 durch Dionys d. J. 
33) Arist. Polit. V 1313 b. 
34) Plut. Dion 28. De curiosit. 16 S. 523. Vgl. die 7tnO:jwv[os,; Aristot. 

Polit. V 9, 3. MUller, Dar. II 154 Anm. Gottling, Gesamm. Abh.' I 365. 
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samkeit durch eine genaue Darstellung seiner Finanzwirtschaft voll
kommen zu wilrdigen. In der geschichtlichen und anekdotischen 
Oberlieferung erscheint Dionysios durchaus als findiger, nicht 
wahlerischer Finanzkilnstler, der um finanzielle Kunstgriffe und 
Aushilfsmittel nie verlegen ist. Die Lohnung der Soldner, deren 
Treue nur durch moglichste ErhOhung des Soldes verblirgt war, 
die Ausfilhrung der gewaltigen Befestigung von Syrakus, die mit 
ihrem Umfang 'von 180 Stadien dreimal Athen mit dem Piraeus 
umfassen konnte, die Schiffsbauten und die Notwendigkeit, auch im 
Frieden ein stehendes Heer zu unterhalten, erforderten groBe Sum
men. DaB besonders die ersten Jahre seiner Regierung voll finan
zieller Schwierigkeiten waren, ist einleuchtend. Seine Anhanger, die 
Bauern und der stacttische Demos, hatten nicht viel zu zahlen, bei 
den Bcgliterten aber stieB er auf den hartnackigsten Widerstand, 

Fur die Bestreitung der Bedurfnisse kamen von den staatsrecht~ 
lichen Einnahmen in erster Linie die direkten und indirekten Steuern 
in Betracht, sowohl ordentliche wie auBerordentliche. 

Eine direkte Steuer war die aLa-cpopd, eine Vermogenssteuer fUr 
den Krieg, die zwar den Charakter einer auBerordentlichen Abgabe 
an sich tragt, insofern sie jedesmaI von der Volksversammlung neu 
bewilIigt werden muBte, tatsachlich aber zu den ordentIichen Steuern 
gerechnet werden muB, da ihre Erhebung auch im Frieden infoIge 
der Unterhaltung eines stehenden Heeres regelmaBig stattfand. Den 
Kauloniaten, die Dionysiosnach Syrakus ubersiedelte, gewahrte er 
Burgerrecht mit Atelie fUr funf Jahre 35). Diese erstreckte sich dann 
natilrIich auch~uf die Vermogenssteuer ebenso wie auf die Leiturgien 
im engeren Sinne und die auBerordentlichen Abgaben 36). Daher 
spricht man auch von cinem SteuererlaB Dionysios' II., aIs er die 
Steuern nach seinem Regierungsantritt auf die Dauer von drei Jahren 
erIieB37). Fur die Erhebung der Eisphora war wohl Dionysios als 
autokratorer Strateg kompetent, denn auch in Athen erhoben die 
Strategen die direkten Kriegss·teuern 38). 

Zu den ordentlichen direkten Steuern gehOrte ferner eine Er
tragsteuer von den Bodenprodukten, der Zehnte, der vielleicht die 
altesteSteuer war, da sie nicht nur von Tyrannen, sondern auch in 
freien Gemeinden erhoben wurde 39), die eben so wie die ubrigen Ab
gaben dem Herrscher direkt gezahlt wurde, 50 daB es keinen Unter
schied zwischen Stadtkasse und Staatskasse gab 40). 

35) Diod. XIV 106, 3. . 
36) Inbegriffen in diese AteJie war wohl auch die sonst in BUrgerrechts

dekreten oft ausdrlickJich l:1ervorgehobene Epinomia. Das Weidegeld svv0iJ.tDy, 
EmV0iJ.tDV, das jeder BUrger flir das Vieh, das er auf der Gemeindeweide auf
trieb, zu entrichten hatte, wird allerdings nur in der romischen Zeit erwahnt, 
muE aber schon friiher bestanden haben. 

37) Justin. XXII, 5. 
38) Beloch, GG. III2 2, 196. 
39) Busolt 13 610 gegen Bockh, Sth. Ath. IS 367, der die Existenz eines 

Zehnten in Freistaaten bestreitet. Vgl. Thuk. VI 20, 4 und Diod. XII 30, 1 liber 
die von den Sikelern an die Syrakusier entrichtete Ertragssteuer von den Boden
produkten. 

40) Holm II 145. 
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Von den Gewerbesteuern wird unter Dionys eine Hetaren
steuer erwatInt41), die auch anderwarts nachweisbar ist42). 

Den Ubergang von den Ertragssteuern zu den Vermogens
st~uern bildet 9ie Viehsteuer. Ais nach ihrer EinfUhrung durch 
DlOnys mehr VIeh geschlachtet wurde als sonst, hob er sie wieder 
auf, um sie bei wieder steigendem Viehstande von neuem einzufUhren, 
wobei er z~gleich das Verbot erlieB, weibliche Tiere zu schlachten 43). 
. Ais eme auBerordentliche direkte Vermogenssteuer ist hingegen 
Jene Abgabe. anzuseh~n, die Dionys in der Not der Karthagerkriege 
erhob und die zwanzlg Prozent des Vermogens betragen haben solI. 
Nun brachte aUerdings bei der groBen Rentabilitat des Kapitals das 
Vermoge~ durchsc~nittlich den dreifachen Ertrag wie heute 44), doch 
kann glelchwohl dlese Steuer weder eine allgemeine noch dauernde 
gewesen sein. Sie kann auch nicht in der von Aristoteles 45) geschil
derten Form, daB .man namlich unter Dionysios in fUnf Jahren das 
ganze Vermogen emgezahlt Mtte, stattgefunden haben. Eine solche 
fiinfjahrige Besteuerung ware der Konfiskation des Gesamtvermo
gens der ganzen steuerpflichtigen Bevolkerung gleichgekommen. Die 
Kapitalien, den landlichen Besitz samt seinem Inventar, Hauser und 
Werkstatten auf dem Wege der Besteuerung zu konfiszieren, Mtte 
zur Vernichtung der Landwirtschaft und zu einem Stillstand von 
Handel und Gewerbe gefiihrt46). Die Angabe des Aristoteles, falls 
sie nicht uberhaupt iibertrieben oder gar eine Anekdote ist 47), kann 
sich daher nur auf eine einmalige Abgabe beziehen 48). 

Den Hauptposten unter den ordentlichen Einnahmen des Stadt
staates bildeten die indirekten Steuern. Hierher gehoren vor aHem 
die Zolle. Sie sind zwar unter Dionysios nicht nachweisbar, da aber 
Hafenzolle fiir die zur See ein- und ausgefUhrten Waren unter 
Hieron II. erhoben wurden 49) und auch zur Zeit Ciceros noch be-

41) Polyain. I 2, 12. 
42) Belegebei Busolt 13 611, 4. 
43) Aristot. ()kon. II 20, p. 1349 b v. 6. Ober die Viehsteuer in helle

nistischer Zeit vgL Busolt f3 611, 5. 
44) Beloch, 00. IIl2 1, 444. 
45) Polit. V 1313 b: xx: 1] s!cr;popa 'tWy 'tSAWV, otn EV ~upxxoucrX(;' S'I 1tins 

"fap 1hs::nv 51ti ,l(QvucrtOU 'tlJV oil01xv&1txoXV stcrsY"I)voxevx( cruvs~lms. VgL Cassius Dio 
47, 16. 48, 31 liber ahnliche MaBregeln der Triumvirn. 

46) O. Droysen, KL Schrift. II 315. 
47) VgL Aristot. Oekon. II 2, p. 1346 a v. 31 liber die Erhebung einer 

zehnprozentigen Vermogenssteuer von den Korinthiern durch Kypselos. Busolt 
J3 601, 4. 

48) Ober eine andere auBerordentliche direkte Vermogenssteuer, das 
Schiffsgeld, Aristot. ()kon. II, p. 1349 b. Dionysios laBt anfangs die Blirger 
zur Oewinnung einer Stadt Mo' o'tx'tijpx; §xxo'tOV geben und gibt das Oeld 
wieder zurlick; dann nimmt er es lOt,; 't7]v vxul'C"I)"f1xv. AuBerordentliche direkte 
Vermogenssteuern in der Hohe von 10 Prozent wurden librigens auch schon 
vor Dionysios in der Republik erhoben. VgL FHO. I 381, Fgm. 14: 'tlJV ~upx
xouo(WV osxci.'t"IJv· ,l17P.WY l:upxxoucr(ou~ sUQX(P.OY17oxnd; CP"l)O( cJi"IJ;p10xcr&x( 't7]v osxi't"l)v 
'twv tmo:pxoY'twv al'CoIl1ooo&x( lOt; S1t(crxsu7]v vxwv 'ts xxi &'vx&"I)P.ci.'tW'1 xxi [sPStWV, 
1tO;,AOU os XP17p.x'to; cruvxx&ev'to,;, lOt; 1txpo(p.1xv U&slv und Strab. VI 269: ~upx
y.ouocrx; o's1ti 'tOOQU'tOV $X1tsostv 1tAOU'tOV, Wo'ts xx: xu'toil; EV 1tXPO(P.(q: EXIl0&ijVX(, 
;,sjonwv 1tpO; 'toil; &"fxv 1tOAU'tSAS!; w; oux &V EX"fSVI)('to xu'tot. 1] ~upxxou:J(wv os?'-i't'1). 

49) Polyb. V 88, 7. 
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standen 50), darf man sie wohl auch fur seine Zeit annehmen. I~re 
EinfUhrung stand jedenfalls im Zusammenhang mit der friih em
setzenden iiberseeischen Ein- und Ausfuhr, die der Reichtum an 
Bodenprodukten und die Produktion der fabrikmaBigen Industrie 
zur FoJge hatten. Es war ein Zoll von 5 % des Wertes alIer zur See 
ein- und ausgefiihrten Waren, eine Eikoste, die von den Romern 
wohl unverandert iibernommen wurde 51). 

Wenn die ordentlichen und auBerordentlichen Einkiinfte zur 
Deckung der notwendigen Ausgaben nicht ausreichten, verstand es 
Dionys, auch neue Finanzquellen zu eroffnen, die ihn im Lichte eines 
gerissenen ~inanzkiinstlers erscheinen las~en konnten .. DaB er zu 
Anleihen seIne Zuflucht nahm, war auch In Syrakus nIchts Neues, 
da sie schon im athenischen Kriege vorkamen 52); wenn er aber das 
eingeforderte Silbergeld beider Ruckzahlung mit einer Marke v.er
sehenlieB und zu dem doppelten Werte zurtickgab, so war das el1~e 
Zwangsanleihe 53). Eine verzinsliche Anleihe war es, wenn er die 
Waisengelder aus den Handen der Vormiinder in die Verwaltung 
des Staates nahm mit dem Versprechen, sie bei der Mundigkeit der 
Kinder zuriickzuzahlen 54). Bei der Pragung minderwerti~er Miin
zen 55} half er sich auch in NoWillen mit Miinzen aus Zmn statt 
Silber, denen er vierfache Wah rung gab 5G); es ist nicht ausgeschl~s
sen, daB diese Miinzen vielleicht nur die Bedeutung von "Kredlt
miinzen hatten 57). Das Staatsinteresse war es auch, das Dionys im 
Karthagerkriege zur Einziehung der TempelscMtze veranlaBte 58), 
hatte doch Athen selbst das Beispiel fUr die Sakularisierung des 
Kirchengutes gegeben. 

50) Cic. Verr. II 75, 185: vigesima. 
51) Cic. Verr. III 12: Siciliae civitates sic in amicitiam fidemque rece

pimus, ut eodem iure essent, quo fuissent, eadem condicione populo Romano 
parerent qua suis antea paruissent. 

52) Aristot. ()kon. II 20, p.J349 b: o<Z)is'Oci.P.S'IO'; 1t'XP~~wv 1tOA(1:WY Xp17!.1x 'tx. 
53) Ar1Stot. ()kon. II 20,p. 1349lY v. 29. . 
54) Aristot. ()kon. II 20, p. 1349 b. So machte es auch Agathokles Diod. 

XX 4, 5. 
55) Ober die Mlinzverschlechterung Bockh, Sth. Ath. j2 761-.774. . 
56) Aristot. ()kon. II, p. 1349 a v. 33. Vgl. Pollux VIII 79. Uber eme 

andere Spur der Finanzwirtschaft des Dionysios, die sich in mittelalterlichen 
sizilianischen Volksliberlieferungen findet, vgl. Holm, Archivio storico Sici
liano I 1873 201-206. 

57) Busolt J3 395. Unter den sizilischen Mlinzen hat sich bisher weder 
ein mit der Marke versehenes Silberstlick noch eine Zinndrachme gefunden. 
Ob Dionys selbst dieses Notgeld in besseren Zeiten aus dem Verkehr ~urlick
gezogen, verrufen oder spater aus Staatsmitteln gedeckt hat oder ob dies erst 
bei der Reform des Timoleon geschehen ist, IaBt sich nicht entscheiden. Vgl. 
G. Droysen, KI. Schrift. n 320. Nach W. Giesecke, Sicilia numismatica 28 
waren sowohl die Umstempelung der Drachmen in Didrachmen als auch die 
Ausgabe des Zirtngeldes Mlinzvergehen, die nur der Fama ihren Ursprung ver
danken. Das Elektrongeld, das der jlingere Dionys zum erstenmal in Syrakus 
schlagen lieB, konnte wegen seines dem Zinn nicht unahnlichen Mlinzstoffes 
die Fabel erzeugt haben. Vgl. dagegen B. Laum, Phil. Wochenschr. XLV 
(1925) 446 f. 

58) Aristot. ()kon. II 2, 41, p. 1353 b. Athen. XV 693 e (vgl. Polyain. 
V 2, 18). Cic. Nat. Deor. III 34, 83 f. Pluto Isis u. Osiris 71, S. 379. Diod. XIV 
65, 2. 67, 4. 69, 2. Aristot. Wundergesch. 96 West. 
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Die Eintreibung der Abgaben geschah mit Strenge. Die sau
migen Schuldner wurden gefangen gesetzt59). Zweifellos waren die 
Syrakusier stark belastet 60). Gleichwohl beobachtete er auch in 
finanziellen Dingen gewisse Formen. Seine Gedanken und Absichten 
in Finanzangelegenheiten trug er der Volksversammlung vor61)~ 
Magen auch von den besitzenden Kreisen die enormen materieIIen 
Opfer als gehassige MaBregeln des Dionys empfunden worden sein, 
die Masse des Volkes hat sie jedenfalls als fUr die Rettung der Stadt 
t:nerlaBIich gehalten und in der Ekklesie gut geheiBen. Der mili
tarische, politische und finanzieIIe Bankrott des Griechentums in 
Sizilien zwang Dionys zu den hOchsten Anstrengungen, da die natio
nale Existenz dessizilischen Griechentums, ja das Sein oder Nicht
sein von Syrakus selbst, auf das furchtbarste bedroht ~ war. Die 
wirtschaftlichen Zustande 62), die Dionysios beim Antritt seiner 
Herrschaft in Sizilien vorfand, der ungeheure Verlust an dem Vorrat 
von Edelmetallen geben ein besseres Verstandnis fOr seine Finanz
politik als die von Phr~~en und Anekdoten des doktrinaren Tyrannen
hasses iiberwucherte Uberlieferung iiber diesen Herrscher, den der 
groBe Scipio des zweiten Punischen Krieges neben Agathokles den 
graB ten und mit Einsicht kiihnsten Staatsmann genannt hat 63). 

Da die autokratore Strategie in sich schloB, daB ihr Inhaber 
aIIein stand 64), werden unter Dionysios in Syrakus keine Strategen 
erwahnt65).'AIIe Offiziere des Heeres, der Flotte und der Festungen 
einschIieBlich der hOheren Kommandanten 66) werden von Dionysios 
selbst ernannt wie friiher von den republikan'schen Strategen 67). 

Das wichtigste unter den militarischen Amtern, die Dionys 
geschaffen, war dC's Oberkommando iiber die Flotte, die Nauarchie 68). 

59) Justin. XXII, 5. 2, 2. 
60) Nach Pluto Apophth. reg. 175 E merkt Dionys, daB die BUrger nichts 

mehr haben, als sie anfangen ihn zu verlachen. 
61) Diod. XIY 45. 64. Aristot. Okon. II, p. 1349 b: hX/,'l)OLIXV 7tOt'Yj(lIX;. 
62) Sie boten der Spekulation ein weites Feld. Interessant ist die Er

zahlung des Aristoteles (Polit. I 1259a), der von einem Syrakusier berichtet, 
der sich zur Zeit des Dionysios durch einen Kunstgriff ein Monopol verschaffte, 
indem er alies Eisen aus den Eisenhlitten aufkaufte und mit einem Gewinn von 
200 Prozent verkaufte. Dionys verbot ihm dar auf den Aufenthalt in Syrakus. 

63) Polyb. XV 35. 
64) Bemerkt Diodor XIII 94, 5. 95, 1 ausdrlicklich bei Dionysios d. Ae. 

(vgl. XVI 16, 4: .lv)vU(ltO;. . • • • o-cPIX''l)I0V s,spov &~tOXPSW'l OUX iixwv) und 
bei Agathokles (XIX 9, 3 ff.). Hingegen wurden nach der Befreiung von Syrakus 
durch Dion sogleich zwei neue autokratore Strategen gewahlt (Diod. XVI 10, 3J. 

65) Die Bezeichnung ':nPrx.''>'il0';, die Philistos bei Diod. XVIII, 3. 16, 3 
beigelegt wird, ist abusiv, denn Philistos war Nauarch und ebenso staatsrecht
Iich ungenau wird der SOldnerfiihrer Nypsios aus Neapolis unter Dionysios II. 
Strateg genannt (Plut. Dion 44). VgI. Beloch, GG. UP 2, 197, der damit seine 
L'impero 24 geauBerte Ansicht, daB es neben Dionysios Strategen gegeben habe, 
fallen IaBt. '" 

66) Die Ansicht, daB nur diese von Dionys ernannt, die Ubrigen Offiziere 
aber vom Volke gewahlt worden seien L'impero 24 hat Beloch, GG. lIP 2, 197 
aufgegeben. 

67) Beloch, GG. lIP 2, 197 aus Diod. XIX 3, 1. Sie hatten dieses Er
nennungsrecht gewiB nach der timoleontischen Verfassung. 

68) Beloch, L'impero 22 und GG. lIP 2, 197 ff. Vor Dionysios heiBen die 
Kommandanten der syrakusischen Flotte stets Strategen Thuk. Xenoph. 
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Der Bedeutung dieses Kommandos entsprechend, das keineswegs 
etwa einer Teilung der strategischen Kompetenz nahekam; sondern 
durch die nach dem Gutdiinken des Strategen erfoIgende Emsetzung 
und Absetzung ihres Inhabers nur de~ ~ha:akter ein~r S.~ellver
tretung beanspruchen konnte, Hnden wlr m Ihm. nur . dIe na~hsten 
AngehOrigen und Freunde des Herr.s~hers. Es Z~lgt sI~.h dann das 
Bestreben, in dem zahlreichen Famlhenanhang eme ~tu~ze zur !3e
hauptung der Herrschaft zu suchen, selbst wenn damlt eme gewlsse 
Verminderung des Einflusses verbunden war. Yom jahre 39~ v. ~hr. 
bis 389 v. Chr. bekleidete Leptines 69), der Bruder des ~lOnyslO~, 
das Amt des Nauarchen, dem sein jiingerer Br~der ~heandas 70) blS 
etwa 370 v. Chr. folgte. Nach seinem To~e erhlelt D!o,?, der Bruder 
von Dhmysios' Gemahlin Aristomache die Nauarchle II) und als er 
verbannt wurde, ernannte Dionysios Philistos zum Nauarchen, der 
in dieser Eigenschaft in den jahren 357 v. Chr. und 356 V. Chr. 
begegneP2). Die Ernennung des N:lUarchen ~urch den Strate.gen 
blieb auch unter Dion bestehen, als dIe Syrakusler den den:okr.atlsch 
gesinnten Herakleides 73) zum Nauarchen w.ahlten un~ DlOn m der 
Volksversammlung gegen dieses Bestreben, die Nauarchle zum Wahl
amte zu machen, mit Erfolg ankampfte. Der A~setz~ng des Hera
kleides folgte in einer neuerlichen Volksversammlung seme Ernennung 
durch Dion 74). . . . 

Den zweiten Rang in der Beamtenhler.archle. des. DlOnys nah
men die Kommandanten der Festungen des Relches em, die CPPoupcxPX~~, 
unter denen der Befehlshaber der Burg von Syrak~s naturgem~~ die 
bedeutendste Rolle spielte75). Viele jahre hatte dl~ses Amt Phlhstos 
inne 76). Es ist nicht bekannt, 'Yer es nach s~mer Verbam;.ung 
erhielt. Unter Dionysios II. nahm dlese SteHung sem Schwa&er Tlmo~ 
krates 77) ein und wahrend des Aufenthaltes des Herrsche.:s I~ Lokrol 
sein Sohn Apollokrates78). Von den Phrurarchen der ubngen Fe'
stungen des Reiches sind die von Motye 79), Thermae 80) und Issa 81) 
zu nennen 8\1). 

selbst bei Diodor der nur ein einzigesmal (XlII 61, 3. 63, 1) irrtUmIich Herm?
krates tlnd seine 'Nachfolger, die 412 V. Chr. die Streitkrafte zur See gegen die 
Athener befehIigten, Nauarchen nennt. 

69) Diod. XIV 48, 4. 53, 5. 59, 7. 60, 2. 72, 1. 102, 2. 
70) Diod. XIV 102, 3. 
71) Pluto Dion 7: (msPX0!1SVOV o,~ ,'li;; -&rx.Aci"G't"Y); "tUPIXWLOIX, xrx.t 7tEp"mwV'C1X, 

"tlXr~ 'Irx.uot ,1)'1 auvlX!1w st;; ,au;; 'AptO,O!1ciX'l);; 7tlXrolX~. 
72) Diod. XVI 11, 3. Plut. Di?n 35. Diod. XVI 16,.3. 
73) Nep. Dio 6, 3: Neque is ~lllUS .vale~at ~pu~ o~tlmates, <)..uan~m con

sensu praeerat classi etc. Herakleldes wlrd hler Irrtumhch als Gunstilng der 
aristokratischen Partei bezeichnet. 

74) Pluto Dion 33. Diod. XVI 6, 2. 
75) Beloch, L'impero 23 und GG. lIP 2, 199. 
76) Pluto Dion 1 L 
77) PIUt. Dion 26-'-28. 
78) Pluto Dion 37. 50. 51. 
79) Diod. XIV 53, 5. 
80) Aen. Takt. 10, 21. 22. . 

. 81) Diod. XV 14, 2, wo er wegen der ihm unterstehenden Flottenabtellung 
E7trx.pXO;; genannt wird. . '.. 'oo. 

82) Ihre Bedeutung erheIIt daraus, daB Sle Fnedens-tlnd Btlndnts-
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Endlich wurden auch die Eparchen 83) und Hipparchen 84) 
vom Herrscher ernannt und dassel be gilt wohl auch von den Trier
arch en 85). 

Von .der Zivi.lve~waltung des Dionysios ist nichts bekannt. 
~ur. von emer Instl.tutlOn, die als eine Vorgangerin jene, der helle
mstIschen MonarchIen betrachtet werden kann, haben wir Kunde, 
v~n dem K.:onrat, 'to 'tWY cpO.WY crUYEOpWY 86). Er bestand aus den 
hochst~n v:'urdentragern und den engsten "Freunden" des Herrschers. 
Aile wlchtlgen Angelegen~eiten wurden in seiner Mitte beraten 87). 
E: ent!Jehrte d~~ gese~zhchen Grundlage, nichtsdestoweniger mag 
sem EmfluB groBer als der der konstitutionellen Magistrate ge
wesen sein 88). 

Nach der Unterwerfung der griechischen Stadte der OstkOste 
undo d.en wechselvoIlen, Kampfen gegen die Karthager die mehr als 
Drelvl~rtel von Sizilien unter ihre Herrschaft gebiacht hatten und 
vo.? DlOnyslOs auf die auBerste Westspitze von Sizilien zurOckge
drang~ wor?en waren, nah~. I?ionxsios, wohl erst nach 396 V. Chr. 89), 
den Tlte!. emes "Archon Slzlhens an. So nennen ihn denn auch die 
Athener m dem fOr ihn, seine Bruder und seinen Schwager beschlos
senen Ehrendekret yom jan./Febr. 393 V. Chr., in einem weiteren 
Ehrendekret aus dem jahre 369/8 V. Chr. und in dem Bundnisver
trage yom Jahre 368/7 V. Chr.90). Der offizielle Charakter dieser 
Urku!lden spr~.c~t gegen die Auffassung, in dem angefuhrten Titel 
nur em~ besch.ol1lgende Fassung der allgemeinen Bezeichnung Tyrann 
zu erbhcken, Ihn als eine Huldigung, die das Yolk der Athener dem 
n~uen G~bieter von Sizilien entgegenbrachte, oder als den Ausdruck 
dlplomatlscher Hoflichkeit zu interpretieren 91). Den gIeichen titu
laren Ausdruck gebrauchten schon die griechischen Gesandten fUr 
Gelons SteHung aIs Herrscher Siziliens bei ihren Verhandlungen mit 
Gelon und auch Agathokles hat diesen Titel in seinen ersten jahren 
vor der Annahme der Koriigswurde gefuhrt 92). 

vertrage ini~ ihrem Ei.de r.atifizieren n1UBten. Vgl. IG. IP 1, 105, Z. 37, wo statt 
des von Wilhelm bel

2 
Michel vor.ges<:i1lagenen ['Cp("/)]pdpxou~ nur ['Fpou]pdpxou~ 

nach ~;loc~s GG. III 2, 203 f. nchtlger Erganzung gelesen werden kann. 
, .) DlOd. XIV 7, 6-7: (; y.CGi)·scr,d[1svo; 1mb 'COl) Li.wvucr[ou 'CWV cr'CPCG't(w'tWY 

'l')js[1wv. 
~4) Nep. Dio 5, 1: praefectus equitum Herakleidas; Diod. XVI 6 4 

nennt i~n $n( 'C?Jv c'tPCG't(w'twv 'Cs'CCGj[1evo~ (mb 'Coii' 'Cupivvou. ' 
) Polyaill. V.2, 12. Niese, RE. V 899 nimmt Wahl durch das Yolk an. 

86) Beloch, L'lmpero 23 und GG. III 2 2 199 f. 
87) Tatig erscheint e.r in der Oberlieferung im jahre 404/3 v. Chr. (Diod. 

XIV 8, 4-6) und gel~genthch des Regierungsantritts Dionysios II. (Plut. Dion 6). 
88) Beloch, L'lmpero 23. 
89) Beloch, GG. III 2 2, 200. 
90) IG. IF I .. 18 .. 103. 105. Vgl. Diod. XV 23, 5: ~LltSA[CG'; ouvlicr't"/);. 

Polyb. X,-: 35, ~: DlOny~lO.s ul!d Agathokles @CGcrLAst. <indcr"/); lj(ltsA[CG'; vO[1(criMV'ts,;. 
Den unzeltgemaBen KomgstItel hat Dionysios nicht gefiihrt trotzdem dies 
Holm II 139 nach Boeckhs Vorgang annimmt. ' 

91) So Ad. Holm, Bursians jahresber. liber d. Fortschr. d. kl. Altertumsw. 
XXVIIl 1881, 155. Evans bei Freeman IV 211 ff. Ed. Meyer, GdA. V 96. Niese 
RE. V 898. Swoboda, StA. 85, 2. Busolt ra 392, 1. ' 

92) App. Samn. 11. 
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AuBerhalb Siziliens find en wir diesen Titel bei den Herrschern 
des bosporanischen Reiches auf der Krim, die sich als &pXOV'tE~ Bo
d7topou 93) in ihrer Stellung gegeniiber den griechischen Stactten und 
den zu ihnen gehOrigen Gebieten bezeichneten, wahrend die Erwer
bung der Konigswurde Ober die verschiedenen barbarischen Stamme 
zeitlich dem Archontat folgte und erst seit Anfang des 3. jahr
hunderts v. Chr. immer mehr die ausschlieBliche Bezeichnung wurde. 
Das Archontat der bosporanischen Herrscher war lebenslanglich und 
erblich und enthielt weit groBere Machtbefugnisse, als sonst mit 
dem Archontat verbunden zu sein pflegen 94). Es scheint, daB die 
bosporanischen Herrscher die offizielle Bezeichnung Archon erst seit 
Leukon I., der in der ersten Halfte des 4. jahrhunderts v. Chr. re
gierte 95), fuhrten 96) und daB Leukon 1. diese Wurde nach dem 
Beispiel Dionysios' 1. angenommen hatte. Dafiir spricht, daB man 
erst seit den Spartokiden von einem bosporanischen Reich sprechen 
kann und daB unter den alteren Spartokiden zuerst Leukon, der 
S?hr: und. N~chfolg~r d~s Satyros, sowohl in der literarischen 97) 
wle msc.hnfthchen Uberheferung 98) als Archon erscheint. 

Wle das bosporanische Archontat war auch jenes von Sizilien 
erblich und seine Erblichkeit verfassungsmaBig festgelegt. Das folgt 
aus dem bereits erwahnten Bundnisvertrag mit Athen, der fOr Dio
nysios und seine Nachkommen verbindlich ist und wo auBer ihm 
auch die syrakusischen Behorden den Eid leisten 99). Die Wurde 
eines ~tJ(.EA[(X~ &PXWY konnte nur von den Delegierten aller sizilischen 
Stadte verliehen werden, denn ihre Erblichkeit stellte sie auBerhalb 
der republikanischen Verfassung von Syrakus. Ihr Trager konnte 
nur der autokratore Strateg von Syrakus sein, der an der Spitze des 
syrakusischen Reiches stand. Aus der Verbindung der beiden Amter 
ergab sich auch die Erblichkeit der autokratoren Strategie im Hause 
des Archon von Sizilien, so daB Dionysios II. beim Tode seines Vaters 

93) Dittenberger, Syll. P 210. 211. 213-216. 
94) Brandis, RE. III 760 ff. 
95) Die Regierungszeit UiBt sich nicht genau feststeIIen. Nach Brandis,. 

RE. III 759: 393/2-349/8 v. Chr. Beloch, GG. lIP 2, 92: 387-347 v. Chr. 
Geyer, RE. XII 2282: 393-348 v. Chr. 

96) Wenigstens erscheint noch Satyros, der Vater Leukons, bei Lysias 
XVI 4 und Isokrates XVII 3 ohne Bezeichnung seiner Wlirde. Diod. XIV 93, 1 
nennt ihn @lZmAsu~, was offenbar falsch ist. Vgl. Dittenberger, SyUoge P 210 
mit not. 3 und 211, 4 ft., woraus hervorgeht, daB erst Leukon den Kiinigstitel 
gefiihrt hat. 

97) Demosth. XX 29: Asuxwyx 'tOV ripX0vtCG BO:Jnopou, wodurch wir das 
jahr 355/4 v. Chr. als terminus ante quem gewinnen. 

98) Dittenberger, Sylloge j3 210, 211. 
99) Die Gemeinde kommt zwar formell in Betracht, doch wird der Ver

trag nicht zwischen dem Demos der Athener und Dionysios und den Syra
kusiern abgeschlossen, sondern zwischen jenem und Dionysios und dessen 
Nachkommen, !G. IJ2 1, 105, 12 ff.: [snt 't01:£06' Eliy 't(. hl( z;c]l ['t]~v XWpCGY 't~Y 
A[ihlYlZlWV Enl noH[1un 'i']ltlZ't]X jl)y 'i'] &D.[CG'C'CIZY, ~0"/)&6rV Li.wvucrW'I] ltCG( 'tou; EXjOV[ou; 
IZU'tO, ltCG&O"cL Ct.Y EnCGjjs]A/,wcrLv A&"/)VCGt[O( It'tl •. xCGl] ady 'tL; t"/)( s[nt Li.('Jvumov 'i'] 'tou£ 
EXjOVOU]; O:l)'CQ .~ ocrrnv rip[XSL Li.wyucno; S;C( T.:OAS[1WJ( It'CI •. Beloch, GG. lIP 2, 201. 
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seine testamentarische Erbberechtigung von der Volksversammlung 
bestatigen lassen konnte 100). 

100) Diod. XV 74, 5. Ed. Meyer, GdA. V 499. Swoboda, StA. 86, 3. 
Beioch, GG. lIP 2, 202. Falsch ist die Ansicht von Niese, RE. V 904, der auf 
Grund der nur justin. XXII, 1 eigentiimlichen Nachricht, daB Dionysios d. j. 
von den Soldaten fiirmlich zum Tyrannen erhoben worden sei, urn das strenge 
Erbrecht zu wahren und der Zersplitterung der Herrschaft vorzubeugen, eine 
Erhebung Dionysios II. zum Nachfolger durch die Truppenfiihrer angenommen 
hat (ahnlich auch Holm, Bursians jahresber. XXVIII 152), da das Siildnerheer 
in dieser Frage nicht kompetent war. 

7. Die Zeit des politischen Niederganges 
(367/6-345/4 v. Chr.). 

1m Marz 367 v. Chr. starb Dionys von Syrakus. Er hinterlieB 
seinem gleichnamigen Sohne ein festgefUgtes Reich. Der Thron
wechsel hatte sich ohne Starung vollzogen, denn seit J ahrzehnten 
war die republikanische Opposition verstummt. Der junge Herrscher 
war ein Mensch von gutem Willen und nicht schlechten Anlagen, 
wenn er auch nicht die politischen und militarischen Fahigkeiten 
seines Vaters besaB, der ihn fUr die Regierung ganzlich unvorbereitet 
erzogen hatte. Freilassung einer groBen Anzahl politischer Gefan
gener, ErmaBigung des Steuerdrucks 1) und Zuriickberufung von 
Verbannten 2) waren die ersten Regierungsakte des jiingeren 
Dionys. Ais natiirlicher Berater verblieb ihm Platons Freund und 
Jiinger Dion, der unter dem alteren Dionys das Kommando iiber die 
groBe sizilische Flotte gefUhrt und wiederholt zu diploma:tischeJ;). Ge
schaften herangezogen worden war. Auf sein Betreiben wurde Platon, 
der bei seinem ersten Besuche in Syrakus in dem alteren Dionysios 
einen grundsatzIichen Gegnerseiner Auffassung yom Staate gefunden 
hatte, an den Hof berufen, urn die sizilische Monarchie in jene Bahnen 
zu lenken, die den Idealen Platons entsprach. Die Vorbedingung fUr 
die Verwirklichung des Idealstaates, die Verbindung der groBen Macht 
mit dem groBen Intellekt, schien gegeben 3). Dionys begann ernstlich 
an eine Verfassungsreform im Sinne Platons zu denken 4). Doch bald 
entspann sich ein lebhafter Kampf zwischen der absolutistischen Hof
partei und den Anhangern der neuen Richtung. Das Haupt jener 
war Philistos, der erst seit kurzem aus der Verbannung heimgekehrt 
war. Sie verstanden den Monarchen, der eifersiichtig auf seine 
Selbstandigkeit bedacht war, gegen Dion einzunehmen. Ein von 
Dion nach Karthago gerichteter und abgefangener Brief muBte es 
Dionys deutlich fiihlbar machen, wie sehr er in die Vormundschaft 
Dions geraten war. Der nun innerhalb des Herrscherhauses aus
brechende Zwist machte auch eine gedeihlich~ Wirksamkeit Platons 
unmoglich. Dion ward des Landes verwiesen (366 v. Chr.) und 
Platon reiste im nachsten Friihjahr abo Ein Versuch Platons, bei 
seinem dritten Aufenthalte in Syrakus (361 v. Chr.) zwischen Dionys 
und Dion cine Versohnung herbeizufiihren, machte den Bruch nur 

1) justin. XXII, 5. 
2) Pluto Dion 11. Nepos Dion 3, 2. 
3) Plat. ep. Vif 335 d. 3;27-330 b. 
4) Plut. Dion 13. 



112 

unheilbar5). Von einer Reform der Monarchie war naturlich keine 
Rede mehr. 

Die Verbannung Dions weckte zunachst bei der republikani-
schen Opposition die Hoffnung, in ihm den berufenen Fuhrer einer 
revolutionaren Bewegung zu finden. Dion war entschlossen seine 
Ruckkehr nach Syrakus urn jeden Preis zu erzwingen, als er sah, 
daB der Bruch zwischen ihm und Dionys endgi.i1tig sei und ihm zur 
Durchfuhrung seiner politischen Reformen nur Gewalt als einziges 
Mittel blieb, wenn er nicht zu all dem ihm widerfahrenen Unrecht 
auch sein Lebenswerk vernichtet sehen wollte. Er hatte die Pelo
ponnes bereist, uberal! Verbindungen angeknupft und sich Freunde 
erworben. Athen und Korinth standen dem Unternehmen nicht 
ungunstig gegenuber. Auch rechnete Dion mit der Stimmung in 
Sizilien. Die reich en Mittel, die ihm noch immer zu Gebote standen, 
gestatteten es ihm, eine zwar kleine, aber auserleseneSchar SOldner 
zu werben. Von den zahlreichen syrakusischen Verbannten, die in 
Griechenland lebten, schlossen sich freilich nur wenige dem Zuge an, 
nicht vielleicht aus. MiBtra~en geK~n den Verwandten des Tyrannen
hauses, sondern vlelmehr m der Uberzeugung, daB ein so tollkuhnes 
Wagnis im vorhinein zum MiBerfolg verurteilt sei. Doch in Sizilien 
stromten Dion aus dem syrakusischen Gebiete ansehnliche Ver
starkungen zu. Als er sich an der Spitze von 5000 Mann Syrakus 
naherte, das fast ganz von Verteidigern entblOBt war, da Dionysios 
mit der Kriegsflotte nach Italien gesegeit war, brach in der Stadt 
der Aufstand aus. Dion 109 unter dem jubel der Menge in die Alt
stadt ein. Auch seine Neffen Hipparinos und Nysaios, die Sohne 
des alteren Dionys, traten auf seine Seite. Dion und sein Bruder 
Megakles wurden yom Volke zum unum schrank ten Feldherrn ge
wahlt und nur auf ihren eigenen Wunsch hin wurden ihnen 20 Kollegen 
zur Seite gesteHt, von denen 10 aus den syrakusischen Verbannten 
genommen waren. Den Burgerh von Syrakus und den ubrigen 
Sikelioten verkundete Dion die Freiheit6). Der AbfaH ergriff bald 
das ganze Sizilien des Dionys. Die befreiten Stadte schloss en einen 
Bund. Nur Ortygia, das von den Soldnern des Tyrannen als letzter 
Stiitzpunkt behauptet wurde, muBte noch fallen 7). 

Eine W oche nach Dions Ankunft kehrte Dionys aus ltalien 
zuruck. Es kam zu langwierigen Verhandlungen, die zu keinem 
Ziele fuhrten, da Dionys sich nicht zur Abdankung verstehen wollte. 
Ein Ausfall gegen die Werke der Syrakusier wurde von Dion und 
seinen SOldnern erfolgreich zuruckgeschlagen 8). Doch das eine 
war klar, der entscheidende Schlag konnte nur zur See gefiihrt 
werden. Die Flotte des Tyrannen unter Philistos muBte vernichtet 
werden, urn Dionys auch zu Wasser einschlieBen und ihm die Zufuhr 
abschneiden zu konnen. 

5) Pluto Dion 17-21. Nepos Dion 4, 3. 
6) Plat. ep. VII 350 b. Pluto Dion 22. 47 ff. Nepos, Dio 5. Diod. XVI 

9, 5f. 10. 11. 
7) Pluto Dion 40. 
S) Pluto Dion 30. Diod. XVI 12. 
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.. . Unt~rdes~en trat unter der Bevolkerung von Syrakus all
m~hhch em StImmungswechsel ein, der sich in einem wachsenden 
MIBtrauen gegen Dion auBerte. Der von Dionysios wahrend der 
V~rha1!-dlunge~ gemachte Vorschlag einer Teilung der Herrschaft n:1t DlOn 9), die Verwandtschaft Dions mit dem Herrscherhause 
die fremd~n Soldner und die Leibwache Dions 10), der es nicht 
verst.and die Gunst des Volkes zu erwerben und auch gar nicht beab
sichtIgte die fruliere schrankenlose Demokratie wiederherzustellen -
das aI.les w~ren Momente, die den Verdacht zu rechtfertigen schienen, 
daB slch DlOn s.elbs~ zum !1errsch~r machen wolle. Diese Tyrannen
furcht machte slch em gewlsser SOSIS zunutze, der Dion beim Volke auf 
der Agora d~s Str~bens ~ach der Tyrannis beschuldigte und behaup
tete, daB seme .~oldr::er Ihn hatte? to~en wollen. Er wurde jedoch 
des Betruges uberfuhrt und hmgenchtet 11). Die Ankunft des 
verban~ten Feldherrn Herakleides, der sich in Griechenland mit Dion 
entzwelt h.a!te und auf ei~ene . Faust vorgegangen war, gab jedoch 
der Oppo.sltlOn SJelegenhelt, DlOn einen Rivalen entgegenzustellen. 
Gegen DlOns Willen .:wurde ~erakleides im Fruhjahre 356 v. Chr. 
zum ~au~rch~n ~ew~hlt. Dlese Wahl war ungesetzlich, denn sie 
war em Emgnff m DlOns Rechte. Es gelang dies em zwar die Auf
hebung des Beschlusses durchzusetzen doch muBte er der offent
lichen Meinung insofern eine Konzession machen als er nunmehr 
selbst Herakleides zum Nauarchen ernannte. Der entscheidende 
Erfolg, ~en Herakleide~ uber die Flotte unter Philistos errang, 
stellte DlOn bald ganz m den Schatten. Philistos wurde gefangen 
un? getoteP2). .Nun war I?ion~s bereit abzudanken und verlangte 
frelen Abzug. D~e Syr~kusler. gmg~n a~f diese Bedingung nicht ein 
und so entfloh I?lOnys msgehelm mit semen Schatzen. Auf der Burg 
aber hatte er semen Sohn Apollokrates mit ausreichender Besatzung 
zuruckgelassen. 

Di.e Verantwortung fur diesen Vorfall, das war offenbar, trug 
Hera~leldes. Den Vorw~rf, daB durch seine Nachlassigkeit Dionysios 
entwlsc~en kon~te, panerte er damit, daB er eine zwar nicht neue, 
aber bel der brelten Masse recht beliebte demokratische Reform ins 
Werk se~zte. Durch den ~emagogen Hippon beantragte er eine 
Ne,uvertellung des Landbesltzes und der Hauser. Der Appell an die 
Leldenschaften des Demos fand auf dem unterwuhlten Boden von 
Syrakus stets verstandnisvollen Widerhall. In der Tat dachte 
memand meh~ daran, Herakleides zur Rechenschaft zu ziehen. 
D~r Antrag gmg durch. Der ~iderstand Dions war vergeblich. 
Dlese Schlappe des ;rerhaBten Rlvalen ermutigte Herakleides, sich 
nun ~anz ?ffen als DlOns Gegner zu erkIaren. Er brachte es dahin, 
daB .!m Mltsommer 356 v. Chr. an Dions Stelle 25 neue Feldherren 
gewah!t wurden, darunter er selbst und der spatere Historiker 
Athams. Der Mann ·des Tages war nun Herakleides, der bei dem 

9) Nepos, Dio 5, 6. 
10) Pluto Dion 28. 33. 
11) Plut. Dion 34. 
12) Diod. XVI 16, 3. Pluto Dion 35. 
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Volke eine unbegrenzte Popularitat genoB. Dion verlieB mit seinen 
Soldnern die Stadt und ging nach Leontinoj13). Auf einer Ver
sammlung der Bundesgenossen, die dahin berufen wurde, brachte 
Dion seine Beschwerden gegen die Syrakusier vor. Diese suchten 
sich durch Abgesandte zu rechtfertigen, doch trat die Versammlung 
auf Dions Seite. In Syrakus freilich hatten ihre Vermittlungsver
suche keinen Erfolg. Erst als der Feldherr des Dionys, Nypsios aus 
Neapel, nach seiner Ankunft auf Ortygia pIilndernd und mordend 
mit seinen barbarischen SOldnern durch die StraBen von Syrakus 
109, trat die Unfahigkeit des vielkopfigen Strategenkollegiums klar 
zutage. jetzt erinnerte sich die Stadt in ihrer tiefen Not des Dion, 
der auf ihren Hilferuf aus Leontinoi herbeieilte und nach erbittertem 
Kampfe den Feind in die Akropolis zuriickwarf 14). 

Zwischen Dion und Herakleides kam es zu einer voriiber
gehenden Versohnung. Herakleides beantragte sogar in der Volks
versammlung Dion zum autokratoren Strategen zu wahlen. Das 
Yolk verlangte jedoch die Nauarchie fiir Herakleides, der auch 
wirklich in sein Amt zuriickkehrte. Als nun Dion die schon be
schlossene Neuverteilung des Grundeigentums beseitigen lieB, war 
es wiederum Herakleides, der sich an die Spitze der Opposition 
stellte. Der Streit entbrannte von neuem. Herakleides wiegelte 
nicht nur die Flottenmannschaften gegen Dion auf, sondern ver
biindete sich sogar insgeheim mit Dionysios. Auf Intervention des 
Spartiaten Gaisylos, der im Namen Spartas die Fiihrerschaft auf 
Sizilien forderte, entschloB sich Dion Herakleides nochmals in 
Freundschaft aufzunehmen. Seines Kommandos aber, der Nau
archie, ging Herakleides verlustig, da die kostspielige Flotte auf 
BeschluB des Volkes aufgelOst wurde. Bald darauf, im jahre 355 
v. Chr., muBte auch Apollokrates aus Mangel an Lebensmitteln und 
wegen der Schwierigkeiten, die ihm seine SOldner bereiteten, kapitu
lieren. Syrakus war frei 15). 

Der stolze Bau, den Dionysios in Sizilien errichtet hatte, war 
gestiirzt. Ein halbes jahrhundert hindurch hatte Syrakus auf die 
politische Freiheit verzichtet. Das Verdienst des Dionysios war es 
gewesen, der Stadt Syrakus eine ungeahnte Machtstellung nach 
auBen und durch lange jahrzehnte den Frieden im Innern zu sichern. 
GewiB, das Opfer war nicht vergeblich. War aber nach dieser Zeit 
der politischen Unmiindigkeit Syrakus noch einer freien Verfassung 
fahig? jetzt war der Boden gesaubert, auf dem sich Neuschopfungen 
zu erheben hatten. Doch die nachsten Jahre bieten nur ein trauriges 
Bild politischer AufWsung. In brudermorderischen Kampfen ver
zehrte Syrakus seine besten Krafte. Timoleons Republik war von 
kurzer Dauer und am Ausgange der Geschichte von Syrakus steht 
die Monarchie unter Agathokles und Hieron. 

13) Pluto Dion 37 ff. Diod. XVI 17, 2 ff. Theopomp bei Steph. Byz. s. 
aUI1'l)' 1tpO(l'l:ti't~~ oe 'tiJ£ :tOASW£ ijo~v 'tWV I1b .:!:Upo:ltOOLWV "A&'flYc£ XO:~ 'HPO:XAS(O'l)£, 
'tWY 01; ).Lco&ocpopwv APXSA~O£ (; aUI1~ro£. 

14) Pluto Dion 40 ff. Diod. XVI 19 ff. 
15) Pluto Dion 47-51. 
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Mit der Beseitigung der Tyrannis war einer der wichtigsten 
Punkte des dionischen Programmes erfiillP6). Dion ging nun daran 
das Werk der Konstituierung des syrakusischen Staates ernsthaft 
in Angriff zu nehmen. Die Grundziige der Verfassung konnten von 
dem Freunde und Schiiler Platons, in dem der Wille seines Meisters 
lebte, nur in Obereinstimmung mit den Forderungen der Philosophie 
entworfen werden. Das Recht selbst zu gewaltsamen Reformen 
hatte ihm Platons Politikos zugesprochen. Eine Riickkehr zu der 
radikalen Demokratie des jahres 412 v. Chr. kam fiir Dion auBer 
Frage 17). Nach den schlimmen Erfahrungen, die er mit den Fiihrern 
der Demokratie wie auch mit der in den Gang der Ereignisse so oft 
storend eingreifenden allmachtigen Volksversammlung gemacht 
hatte, traute er dem Volke auch gar nicht die Kraft zu, sich dauernd 
selbst zu regieren. Es ist bezeichnend, daB er fiir sein Verfassungs
werk Berater und Gehilfen aus Korinth kommen lieB, das ihm wohl 
als Muster vorschwebte. jedenfalls plante er nach der Beseitigung 
der Demokratie eine aristokratische, teils nach Idealen der Akademie, 
teils nach Iakonisch-kretischem Vorbild gestaitete Verfassung ein
zufiihren 18). 

Die beabsichtigte Verfassungsreform fand sogleich den hef
tigsten Widerstand bei Herakleides und den Demokraten. Urn 
Stoff zu neuen Angriffen gegen Dion waren die Demagogen wahrlich 
nicht verlegen. Noch war das MiBvergniigen lebendig, das Dions 
AnnulIierung der Neuaufteilung von Grund und Boden hervorgerufen 
hatte. Dion hatte die Freiheit verkiindet, doch die diktatorische 
Machtfiille niederzulegen, daran konnte er vor der Durchfiihrung 
sei'ner Reformen gewiB nicht denken. Er bewohnte zwar nicht die 

16) Plat. ep. VII 336 a. 
17) In seiner, Beurteilung der radikalen Demokratie stand er nicht ver

einzelt da; vgl. Pluto Tim. 22: cpP!x'l) xo:t f-1too; stxs 1tiY't~,; ikiopii,; xo:l 1tOktSL~£ 
xo:l P7)).Lo:'tvG, E~ ti)y ikYScpllOO:V ~u,or£ ot 1t1.Sto'tOC 'tWV 'tuptiYYWV. 

18) Dions Oehilfen aus Korinth bezeichnet Plutarch (Dion 53) aIs OUf-1-
pOll/.OC xo:l ollvtipXOV'te,;. Man darf vielleicht in ihnen die Kommission der 35 
V0I10CPUAO:XS£ erkennen, die im VIII. Platonischen Briefe (356 d) aIs Regenten im 
Krieg und Frieden erwahnt werden, denen ausschIieBIich die Vollmacht tiber 
Totung und Verbannung gegeben ist. Platon sagt ja ausdrticklich (ep. VII 337 d), 
daB solche RatschIage von ihm und Dion den Syrakusiern gegeben worden seien. 

Auf sein zu Lebzeiten aufgestelltes Programm verweist Dion im VIII. 
Brief, wo er von 355 b an red end eingeflihrt wird. Vgl. dazu auch Plut. 
Dion 53: S:tSVOSL 1)1; 't~v I1EV iltxpo:'tOY o'l)l1oxpo:'t£~Y, UJ; 00 1tOAC'tSL~Y, ano:; 1to:no
mDAWV O()O~Y 1tOAL'tSL01'l, xo:'to:; 'tOY lIAti'tWY~ (Resp. VIII 557 d), XWAUS(Y, Ao:xwycxOY 
OS 'tc xo:l Kp'l)'tLXOV O)(iJl1O: I1C~tif-1EYO>; EX (7)110U xo:~ i3~OCAsL~£ apto'toxp~'tL~V sxov 't~v 
E1t(O'to:'touO~Y x~l Jlpo:i3s60uo~v 'to:; l1eico't~ x~&CO'ttiYO:L x~l xool1stv, 6pwv xo:l 'tou; 
Ko~w&iou£ okf~Pxcxul'tl:;p6v 'ts 1tO/.c'tSUOI1SyouG x~! f-1~ 1tOno:; 'tWV Y.OLVWy, 5Y 'tiji (7)l1(jl 
7tpct't'tov'Ca~. 

Plutarch geht in seiner Lebensbeschreibung des Dion auBer auf Timaios 
auch auf die Platonischen Briefe und die des Timonides an Speusipposzurtick. 
Was er tiber Dions Reformplane zu sagen weiB, entspricht den Vorschlagen die 
Dion in dem nach der allgemeinen Ansicht echten (W. v. Christ, Oesch. d: gr. 
Literatur 16 707) VIII. Platonischen Briefe (355. 356) in den Mund gelegt werden. 
Jedenfalls enthaIt dieser Brief auch sonst gutes Material selbst flir den der an 
seiner Unechtheit festhaIt (vgl. Beloch, 00. lIP 2, 45 ff.), da er dann ein'en Zeit
genossen zum Autor hat, der wegen seiner Beziehungen zur Akademie mit den 
VerhaItnissen gut vertraut war, 
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Burg, lieB sie aber auch nicht zerstoren, wie die demokratische 
Partei es verlangte. Auch der Forderung nach ungezugelter Freiheit, 
nach Rache an den Tyrannen und grundlicher Beseitigung ihrer 
Einrichtungen brachte der ernste, jeder Demagogie abholde Dion 
kein Verstandnis entgegen. Bei der von der Leidenschaft verblen
deten Masse verfing selbst die offenkundige Verleumdung, daB Dion 
den Tyrannen absichtlich entkommen lieB. Es war vergessen, daB man 
mit Recht einst Herakleides dafUr verantwortlich gemacht .hatte. 
Auch die Verbindung mit der Mutterstadt, von der Dion angesehene 
Manner, die ihm zuverlassiger als die Syrakusier dunkten, zur 
Ordnung der syrakusischen Angelegenheiten erbat, wurde agita
torisch ausgebeutet 19). 

Die Spannung zwischen dem Befreier und der Demokratie 
fUhrte zur Ermordung des unversohnlichen Widersachers Herakleides. 
Mit seiner ganzen Kriegsmacht folgte Dion der Bahre seines Rivalen. 
Weder das prachtige Leichenbegangnis noch die erfolgreichen Be
muhungen Dions, das trauernde Yolk von der Notwendigkeit der 
aus Grunden der Staatsraison gebotenen Tat zu uberzeugen, ver
mochte auf die Dauer die BefUrchtungen verstummen zu lassen, daB 
der von seinen Gegnern so oft ausgesprochene Verdacht, Dion strebe 
nach der Tyrannis, vielleicht doch begrundet sei. Die Folgen seiner 
Tat brachten Dion die Erkenntnis, daB er mit der Beseitigung des 
Herakleides einen schweren Fehler begangen haHe. Gram umdusterte 
sein Gemut. Er verfiel immer mehr dem Argwohn. Seine Soldner 
behielt er auch weiterhin im Dienste; er bedurfte ihrer zu seiner 
eigenen Sicherheit, da die Ermordung seines Rivalen die Rache 
herausgefordert haHe, und ohne seine SOldner als Ruckhalt konnte 
er auch an eine Durchfuhrung seiner Reformen nicht denken. Schwie
rigkeiten finanzieller Art bereiteten ihm vor aHem die Besoldung 
der Soldner. DafUr reichte weder das Tyrannengut noch die Habe 
seiner politischen Gegner. Seine eigenen Freunde muBten das ihrige 
beitragen. Die Einhebung von druckenden Steuern erhOhte die Un
zufriedenheit. Man sprach es offen aus, daB er ein Tyrann sei und 
glaubte daran urn so mehr, als Kallippos nach dem Selbstmorde des 
einzigen Sohnes Dions das Gerucht ausstreute, Dion gedenke den 
Tyrannensohn Apollokrates zu seinem Nachfolger zu ernennen. Selbst 
seine nachste Umgebung, wie auch die Soldner konnten sich der 
allgemeinen Stimmung nichtentziehen. Dion stand allein. Die Sym
pathie der Besitzenden haHe er verloren, die der besitzlosen Menge 
kaum jc besessen. Keineswegs ein Freund der Demokratie, dachte 
er auch jetzt nicht daran, die Gunst des Volkes zu erwerben. In 
seinem Argwohn lieB er sich von der Hinterlist des verschlagenen 
Atheners Kallippos, itl dessen Hause er wahrend seiner Verbannung 
gewohnt haHe und der ihm am nachsten unter allen Freunden der 
Akademie stand, umgarnen. Er ahnte nicht, daB es KaIIippos auf 
sein eigenes Verderben abgesehen habe. Vergeblich warnte man ihn 
vor dem Verrater. Doch Dion erklarte, lieber sterben zu wollen, 

19) Pluto Dion 53; compo Dion. et Brut. 2; Tim. 22. 
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wenn er nicht einma! vor seinen Freunden sicher sei. Der feierliche 
Eid, den Frau und Schwester Dions in banger Sorge urn GaHen und 
Bruder Kallippos im Heiligtum derThesmophoren schworen lieBen, 
war fUr diesen nur eine Warnung sich zu beeilen. Am Peste der 
Kora drangen leukadische SOldner in Dions Haus ein und stieBen 
ihn nieder (Juni 354 v. Chr.). Seine AnMnger versuchten seinen Tod 
zu rachen, aber nur Unschuldige lieBen dabei ihr Leben. Die feierliche 
Beisetzung Dions und die Ehrung seines Andenkens durch ein Denk
mal bewiesen, daB die Syrakusier wenigstens in dieser Stunde der 
Selbstbesinnung dem Schicksale des Mannes gerecht werden wollten, 
dessen unbezahmbaren Willen, urn jeden Preis den groBen Gedanken 
zu verwirklichen, miBgunstige Umstande die DurchfUhrung seines 
Planes in dem Augenblicke versagten, als er schon auf der Hohe 
angelangt war, seiner Feinde Herr zu werden 20). Vernichtend abel' 
fUr die Syrakusier lautet das Urteil Platons (ep. VII 326 B-D) , 
wenn er ihnen - den MiBerfolg seines Freundes Dion entschul
digend - jedes Verstandnis fUr eine gerechte und gesetzesgleiche 
Verfassung abspricht: wer immer dort das Heft in der Hand hat, 
ob ein Einzelner, Wenige oder das sogenannte Yolk, nie wird die 
Gleichheit vor dem Gesetz, sondern immer die Gewalt und Un
gerechtigkeit herrschen; das Yolk ist noch nicht reif fur die wahre 
Freiheit. 

Das neunjahrige Interregnum in Syrakus von Dions Tode bis 
zur Einmischung Korinths in die syrakusischen Angelegenheiten 
durch die Sendung Timoleons nach Sizilien (345/4 v. Chr.) war fUr 
die Hauptstadt eine Zeit der hOchsten Wirren. Von Burgerkriegen 
zerrissen, bildete sie bald nur mehr das Objekt, dessen Besitz sich 
die Tyrannen streitig machten. In rascher Folge IOsten sich die kurz
Jebigen Gewaltherrschaften eines Kallippos, Hipparinos, Nysaios und 
Dionys d. j. ab. 

Die DurchfUhrung der Reformen, an deren Schwierigkeiten 
Dion gescheitert war, hing nun ganz von dem EinfluB der dionisch
platonischen Partei ab, fUr die Plato in seinen Gesetzen ein autorita
tives Programm entwarf 21). DaB sie entschlossen war fur die Idee 
des Meisters weiter zu kampfen, zeigt der Aufstandsversuch, dessen 
MiBlingen die Anstifter zur Flucht nach Leontinoi veranlaBte 22). 
Die Fuhrung der Partei baHe Dions Neffe Hipparinos, der Sohn des 
groBen Dionysios. Kallippos, dem beim AntriH seiner Herrschaft 
die GIoriole des Tyrannenmorders zur Gunst der Syrakusier verhaif, 
hatte die UnverscMmtheit in einem offiziellen Schreiben an Rat 
und Yolk VOll Athen seinen Mitburgern,uber die er die groBte Schande 
gebracht, den angeblichen Tyrannenmord selbst anzuzeigen 23). 
DaB er in wenigen Monaten verstand, sich als Militardespot bei allen 

20) Pluto Dion 53. 56. 57. Nepos, Dio 7. 8 f. Diod. XVI 31, 7. Plat. ep. 
VII 333 e. 334 a-c. 

21) J. O. Eberz, Archiv f. Philos. N. F. XVIII 1912 164 f. 
22) Diod. XVI 36, 5. 
23) Pluto Dion 54. 58; vgl. Tim. 11; Tim. Aemil. oup.p.2; Nik. 14 ext. 

Athen. XI 508 f. 
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verhaBt zu machen, zeigt, wie wenig er aus Liebe zur Freiheit ge
handelt hatte. Die Stadte des Reiches versagten ihm die Aner
kennung. Als er auszog Katane zum Gehorsam zurtickzubringen, 
verlor er nach dreizehnmonatlicher Herrschaft Syrakus, dessen sich 
Hipparinos durch einen Handstreich bemachtigte (353 v. Chr.) 24). 
In Rhegion, das er dem Dionysios entrissen hatte, ereilte ihn sein 
Schicksal. Der Dolch, den er einst mit dem Blute Dions besudelt 
hatte, fiihrte auch gegen ihn die Freundeshand (351/50 v. Chr.)25); 
selbst sein trauriges Ende milderte nicht die tiefe Verachtung, die 
ihm die MitweIt zeigte 26). 

1m gleichen J .... hre wie Kallippos fiel auch Hipparinos durch 
Morderhand. Ob er, das Haupt der dionisch-platonischen Partei, 
den reformatorischen Willen seines Oheims auch in der Zeit noch 
besaB und zu verwirklichen suchte, als er die Macht tiber Syrakus 
errang, muB bei dem Mangel an Nachrichten tiber seine und auch 
seines jtingeren Bruders Regierung unbeantwortet bleiben. Der sie
bente und achte Brief Platons laBt es in banger Sorge urn die Zukunft 
des Landes jedenfalls nicht an Warnungen und Ermahnungen fehlen. 
Aufhebung des Parteihaders durch den tiber den Parteien stehenden 
Staatsbegriff ist die Forderung an die siegreich heimkehrende Partei 
des Hipparinos. Die chronique scandaleuse sieht in Dions Neffen 
einen Verehrer Bakchos' und Aphroditens27). DaB sie den Thron 
in dieser Zeit sechs Jahre behaupteten, beweist, daB sie Manner von 
Tatkraft waren. GewiB war Hipparinos auch seines mtitterlichen 
Oheims nicht ganz unwtirdig, denn Platon 28) hatte ihm in seinem 
Verfassungsentwurfe fUr Syrakus eine konigliche SteHung zugedacht, 
indem er den Rat gibt, ein dreifaches Konigtum nach Analogie des 
zweifachen in Sparta, aus Dionys, Hipparinos und dem Solme Dions 
bestehend, fUr Syrakus zu bilden. Dieser Gedanke, die Gegenparteien 
in einem Dreikonigtum zu verbinden, suchte den realen Verhaltnissen 
gerecht zu werden und an das historisch Gegebene anzukntipfen. 
Die Konige solIten der Rechenschaftspflicht unterworfen werden, was 
selbst einen Dionys unschadlich gemacht hatte. AIle tatsachliche 
Gewalt aber sollte den Gesetzesrichtern, fUnfunddreiBig an der Zahl, 
zusammen mit Rat und Yolk zustehen 29). 

Nysaios wurde 347/6 v. Chr. von seinem Stiefbruder Dionysios 
d. j. vertrieben, der nach zehnjahriger Abwesenheit wieder in den 
Besitz von Syrakus gelangte. Seine MiBregierung brachte die Syra
kusier zur Verzweiflung. Zwar wandte sich die republikanische Oppo
sition nicht vergebens an Hiketas, den Herrn von Leontinoi und 
alten Freund Dions, doch muBte Hiketas die Belagerung von Syrakus 
infolge der Ankunft eines gewaltigen, karthagischen Heeres und aus 

2~) Diod. XVI 31, 7. 36, 5. Plut. Dion 58. Polyain. V 4. 
25) Plut. Dion 58; ser. num. Yin. 8, 553 D. Athen. XI 508. 
26) Plat. ep. VII 334 a. Pluto Tim. 11. Tim. Aemil. crlrp<.p. 2. Dion 54. 

Nepos, Dio 8, 1. Milder beurteilt ihn nur Aristot. rhet. I 12, p. 1373 a 19. 
27) Theopomp. Fgm. 179. 187. Oxf. = 204 und 213 M. bei Athen. X 

435 f. 436 a, Parthen. 24. 
28) Ep. vm 356 a. 
29) Plat. ep. VIII 365 e-356 d. 
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Mangel an Lebensmitteln aufgeben 30). In ihrer Not erinnerten sich 
die Syrakusier ihrer Abstammung von Korinth und baten ihre Mutter
stadt urn einen Feldherrn. Nach menschlichem Ermessen konnte 
man nur mehr von einem Auslander Gerechtigkeit erwarten, der tiber 
den Parteien, stand, die sich so erbittert und maBlos bekampften. 
Der Platonismus hatte sich fUr Syrakus und Sizilien als ein zer
storer:.des Element erwie~en, statt Ordnung heillose Anarchie, statt 
BefrelUng yom Tyrannen]och drtickende Militardespotie gebracht. In 
~atane,,in Tauromenion, in Messene, in Apollonia, in Kentoripa und 
111 Agynon h~uste der Condottiere. Einst ein Bollwerk gegen die 
Barbaren Itahens und Afrikas, schien Sizilien jetzt eine Beute der 
italischen SOldner oder Karthagos zu werden und griechischer 
Sprache und Kultur der Untergang bevorzustehen 31). 

30) Plut. Tim. 1. Diod. XVI 68, 1. 67, 2 ff. 
31) Plat. ep. VIII 353 e. 



8. Die gemischte Verfassung Timoleons 
(345/4-337/6 v. Chr.). 

Bei den guten Beziehungen der Metropole Korinth zu ihrer 
groBen Pflanzstadt Syrakus, die schon so oft bei inneren und ~il~Beren 
Kampfen tatkraftige Hilfe in Korinth gefunden hatte, erschlen es 
nur als traditioneller Akt der auBeren Politik, der Bitte urn Sendung 
eines korinthischen Strategen zu entsprechen. Die Wahl in Korinth 
fiel auf Timoleon, der als ein Republikaner von altern Schlag und 
zugleich einer der tiichtigsten Feldherrn tind Staatsmanner der Zeit 
die Gewahr gab, Syrakus aus seiner prekaren Lage zu befrEien und 
die Tyrannenwirtschaft endgUltig zu beseitigen. Das Beispiel Dions 
hatte gezeigt, daB in Sizilien nur ein Fuhrer notig seL So landete 
denn auch Timoleon mit einer kleinen aber zuverIassigen Kerntruppe 
bei Tauromenion (344 v. Chr.), bemachtigte sich bald darauf des in 
der Nahe vor Syrakus gelegenen Adranon und wandte sich von da 
aus gegen Dionys, der ihm kampflos die Burg uberlieB (Herbst 
344 v. Chr.) und sich ins Privati eben nach Korinth zuruckz.og 1). 
Auch Hiketas, der schon im Vorjahre nach einem Erfolge tiber DlOny
sios nach Syrakus zurtickgekehrt war, muBte die Stadt raumen, und 
aing nach Leontinoi zurtick2). 1m Kampfe gegen die Tyrannen 
~nterwarf dann Timoleon Leptines, den Herrscher von ApoIIonia, 
der gleichfaUs nach Korinth in die Verbannung ging, wie auch eine 
Reihe benachbarter Stadte 3). Die schwierigste Aufgabe aber stand 
ihm noch bevor, der Kampf gegen die Karthager. 1m juni 341 v. Chr. 
trug er auch tiber die Karthager am Krimisos einen glanzenden Sieg 
davon, der Syrakus endgUltig von aller Not befreite 4). 

Schon nach Beendigung des Krieges mit Leptines und Hiketas 
begann Timoleon die Staatsverfassung zu ordnen .und ~it <;fen .aus 
Korinth gekommenen Nomotheten Kephalos und DlOnyslOs die wlrk
samsten und besten Anderungen zu treffen 5). Zwar hatte er gleich 
nach der Einnahme von Syrakus die verhaBte Tyrannenburg nieder
reil3en und Gerichtsgebaude an ihrer Stelle erbauen lassen, das auBere 
Symbol des siegreichen Rechtes tiber die Gewalt, aber an eine Wieder
herstellung der vordionysischen radikalen Demokratie dachte Timo-

1) ~lut. Tim. 7 f. 13. I?iod. XVI 6!5 f. 70, 1. .. 
2) Uber die Spuren, dIe selbst dIe kurze Herrschaft des Hlketas In 

Syrakus im Miinzwesen hinterlieB, vgl. W. Giesecke, Sicilia numismatica 73. 
3) Pluto Tim. 24. Diod. XVI 72 f. 
4) Pluto Tim. 25-29. Diod. XVI 77-80. Beloch, GG. IIP 1, 585 f. 

1112 2, 382 ff. 
5) Pluto Tim. 24. 
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leon als angesehener Burger des oligarchischen Korinth eben~owenig 
wie Dion. Die timoleontische Staatsordnung entsprach vlelmehr 
dem, was die Staatswissenschaft seiner Zeit "gemischte Verfassung" 
oder schlechtweg "Verfassung" (TCO),l'tSto:;) nannte, die zwischen. De
mokratie und Oligarchie die Mitte hartend, Besitzenden und N.ICht
besitzenden die UnverietzIichkeit ihrer Interessen garantleren 
solIte 6). 

Hochster Beamter wurde der Priester des olympischen Zeus. 
Ober den Ursprung dieser Magistratur, die. bei de~ Syraku~iern 
,x!1cpmo),[o:; Lllb~ 'O).u!1TCtOU genannt wurde 7), .benchtet DlOdor: "Tlmo
leon setzte auch das jahrIich wechselnde, 1m hOchsten Ansehen ste
hende Staatsamt ein das die Syrakusier AmphipoJia des oIympischen 
Zeus nennen. Und ~s wurde als der erste Kallimenes, des Alkidas 
Sohn, zum Amphipolos des olympischen Zeus er.wah~t und fortan 
bezeichneten die Syrakusier ihre jahre ste!s mit dles~m Staats
beam ten bis auf die Zeit der Abfassung dleses Geschlchtswerkes 
und der' Anderung in Hinsicht ihres Btirgerrechtes. Denn als die 
Romer den Sikelioten Anteil an ihrem Burgerrecht gaben, verlor 
das Amt der Amphipoloi sein Ansehen, nachdem es langer als drei 
jahrhunderte bestanden hatte" ~). .... 

Der Ausgangspunkt fUr die Untersuchung u.ber die Amphl
poIie des olympischen Zeus zu Syrakus ist zunachst die Beantwortung 
der Frage, ob die timoleontische Stiftung als eine selbstandige Ne~
schOpfung zu beurteilen ist oder nur eine Ne~erung darst~IIt:, die 
Timoleon bei einem bereits bestehenden Pnestertume emfuhrte. 
Schon urn die Wende des 6. jahrhunderts v. Chr. ist uns ein eigener 
Priester des Zeus im Olympieion bezeugt, der allein oder als Vor
steher eines hieratischen KoIIegiums des Tempelamts gewaltet hat 9). 
Nach der Vertreibung des Thrasybulos 463 v. Chr. wurde in Syrakus 
der Kult des Zeus Eleutherios eingefUhrt. Es Jiegt die Vermutung 
nahe, daB zwischen dem von Timoleon geschaffenen hochsten Ehren
amt in Syrakus und dem Zeus Eleutherios ein Zusammenhang be-

6) Gleichwohl wird die Verfassung Timoleons bei Diod. XVI 70, 5· 
XIX 4, 3. 5, 4. und Pluto Tim. 37 ausdriicklich Demokratie genan?t.. 

7) Arnoldt, Timoleon 147 halt es fUr nicht ~nwahrschemhch, daB 
Diodor (XVI 70, 5 f.) mit Recht Timoleons Nom.othes:e und des Eponymen 
Kallimenes AmtsfUhrung unter demselben Olympl3denJahr (344 V. Chr.) be
spricht. 

8) Diod. XVI 70, 6. 
9) Diod. X 28, 1: %ct1:s).ctPS Hippokrates os ctthoy 1:(;;'1 tspSct %1:/" Der 

Errichtung des steinernen Tempels im siebenten oder spatestens in d~r erste? 
Haifte des sechsten jahrhunderts muB nach den Fragmenten von archltektont
schen Terrakotten, die man in ihm gefunden hat, e~~ Bau in Holz vorangega.ngen 
sein. L. Giuliano, Storia di Siracusa 10. Das Helhgtum war schon zu HIppo
krates' Zeit reich an goldenen und silbernen Weihgeschenken (Diod. X28, 1 f.); 
vgl. fUr die Zeit der Belagerung durch die Atliener 'fhu~. VI 70, 4. Diod. XIII 
6, 4. Paus. X 28, 6. Hieron II. hat dem Zeus OlymplOs emen neuen Tempel an 
der Agora erbaut und das alte Heiligtum der Verwahrlosung iiberlassen. Diod. 
XVI 83, 2. Cie. Verr. IV 53, 119, Liv. XXIV 21. Damit wurde natiirlich auch 
der Kult dieses Gottes in die Stadt verlegt. In diese Zeit gehOrt die inschrift
liehe Erwahnung des Zeus Olympios (lG. XIV 3) auf dem Theatercurrel1s 5 und 
in der Eidesformel (lG. XIV 7), wo er nach der Hestia genannt wird. 
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stehe. In der Tat sprechen einige Momente fUr die Identitat mit dem 
Zeus Eleutherios 10). Die EinfUhrung der Amphipolie war der Aus
druck des Dankes gegen Zeus fUr die Befreiung der Stadt und muBte 
nur zu sehr an die dem Zeus Eleutherios nach der Vertreibung der 
Deinomeniden gewidmete Verehrung erinnern. Syrakusische Gold-, 
Silber- und Bronzemunzen aus der Zeit Timoleons zeigen denn auch 
das Bild des Zeus Eleutherios 11). 

Was das Wesen des neuen Amtes betrifft, so war entschieden 
der jahrliche Amtswechsel wie auch die Verwendung des Namens 
des Amphipolos zur Datierung eine SchOpfung Timoleons 12). Die 
Beschrankung hieratischer Amter auf Jahresdauer ist auch sonst 
nieht selten und ihr eponymer Charakter begegnet auch in Sizilien 
haufig. Eine Vereinigung von weltIicher und geistIicher Wurde 
aber sahen wir schon bei Hieron I., der zugleieh Priester der Demeter 
und Kore gewesen war. DaB bei Diodor die Amphipolia nieht Priester
tum, lspwcrUV1), sondern Staatsamt heiSt, &px~, das im hochsten An
sehen stehende Staatsamt, eV1:(f.101:cXt1) &px~, die Amphipoloi aber 
nieht Priester, tSpst'\;, sondern Staatsbeamte, &PX0V1:S\;, berechtigt 
zu der Voraussetzung, daB Timoleons Amphipolie auch sonst noch 
politische Elemente enthalten habe. 

Ober das Wahlverfahren sind wir durch Cieero 13) unter
richtet. Darnach fand jahrlieh die Erlosung des Amphipolos aus 
drei yom Volke aus bestimmten Geschlechtern erwahlten Kandidaten 
statt. Das Amt war also nur einer beschrankten Zahl durch ihre 
Geburt dazu qualifizierten Burgern zuganglich, wie ja auch in Athen 
nieht aIle Burger gleiehmaBig zu der Losung zugelassen wurden, 
sondern dieser eine Urwahl vorausging. 14) Das aristokratische 
Geprage 15), das die syrakusische AmphipoJie tragt, konnte recht 
wohl mit dem Prinzipe der timoleontischen Staatsverfassung in 
Einklang gebracht werden, da nieht nur die Losung selbst dem 
demokratischen Prinzip entsprach, sondern auch durch die ihren 
demokratischen Charakter unverleugbare zeitIiche Befristung der 
AmtsgewalP6) eine bedeutende Milderung gegeben war. Anderseits 
aber konnte gerade dieses KompromiB zwischen Wahl und Los die 

10) Evans bei Freeman IV 350. 
11) Holm III 655 ff. Ober die Neuordnung des Geld- und Milnzwesens 

durch Timoleon vgl. W. Giesecke, Sicilia numismatica 74 ff. 
12) Das geht klar aus Diod. XVI 70, 6 hervor und J. F. Ebert, 1:~y's),tW\l 

124 irrt, wenn er die amphipolische jahresbezeichnung als eine Erweiterung 
des ursprilnglichen Instituts in spaterer Zeit betrachtet wissen will. Arnold, 
Timleon 148. 

13) Verr. II 51, 126: Syracusis lex est de religione, quae in ann os sin
gulos jovis sacerdotem sortito capi iubebat: quod apud ilIos amplissimum 
sacerdotium putatur. Cum suffragiis tres ex tribus generibus creati sunt, res 
revocatur ad sortem. Und die lex, die Verres nach Cicero verlesen lieB, be
stimmte ausdriicklich: ut, quot essent renuntiati, tot in hydriam sOftes conii
cerentur: cuius nomen exisset, ut is haberet id sacerdotium. 

14) Dem. in Eubul. 46: 1tposY.pt&l')\I EV 'tot;; SOjSYscr'tor.,W(;; Y.A"I)poi)cr&lX~ 't1)£ 
[spwcruv"I);; 'to "HplXY.Ast. V gl. Ehrenberg, R E. XIII 1461 ff. Zieher, R E. VIII 1415 ff. 

15) Vgl. j. F. Ebert 1. 1., p. 127: quiddam O;p~cr'toY.PIX't~Y.Oy inest et cum 
populi imperio minus conveniens. 

16) Aristot. Polit. VI 1318 a. 
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Nachteile der Losung ausgleiehen, indem es auch das gentilizische 
Prinzip der Erblichkeit berucksiehtigte 17). 

Die religiOse Weihe, die den Amphipolos umgab, gewahrte 
eine gewisse Garantie gegen revolutionare Bestrebungen und laBt 
'es erkiarlich erscheinen, daB Timoleon die bevorzugte SteHung 
gerade einem Priester einzuraumen sich entschloB. 

Trotz der langen Dauer der AmphipoJia sind uns nur wenige 
Inhaber dieses Amtes bekannt. AuBer den von Diodor18) erwahnten 
Kallimenes, des Alkidas Sohn, finden wir beim Beginn der romischen 
Herrschaft nur noch Polyxenidas, den Sohn des Philoxenos, ge
nannP9). Zur Zeit Cieeros begegnet Theomnastos und Herakleios 
als Amphipolos des olympischen Zeus in Syrakus 20). Die letzte 
Kunde von dem syrakusischen Amphipolos geben zwei Inschriften 
aus Akrai, die eine aus dem Jahre 35 n. ehr., wo L. Valerius Arabieus 
dieses Amt innehatte, die andere, nieht naher datierbare, nennt 
Aper Sextius Augurinus 21). Sie stammen aus einer Zeit, wo die 
Bedeutung dieses Priestertumes schon geschwunden war. 

AuBer in Syrakus ist Amphipolos als Amtsname fur einen 
Priester nachweis bar in Akrai 22), Kentoripa 23), Melite24), der ko
rinthischen Kolonie Ambrakia 25), Argos 26) und Chalkis auf Euboia27), 

wo die Amphipolie noch im 3. Jahrhundert n. Chr. eine hochan
gesehene einjahrige SteHung und ihr Inhaber zugleieh emilvuf.10\; 
&rxwv war. 

Analogien der Jahresbenennung nach Priestern, dem lspo{)'u1:1)\; 
oder lspom:oAo\;, trifft man auch in anderen Stadten Siziliens und 

17) Vgl. Cic. Verr. IV 61, 137: Heraclius, is qui tum magistratum Syra
cusis habebat, homo nobilis, qui sacerdos jovis fui~set,. qui hg.nos est al?ud 
Syracusanos amplissimus. DaB bei der Besetzung hleratIscher Amter gewlsse 
Geschlechter bevorzugt wurden, ist auch sonst bezeugt Michel, Recueil 163, 
Z. 18. Paus. VII 27, 3. 

18) XVI 70, 6. 
19) IvM. 72, Z. 1. 
20) Verr. II 51, 127. IV 61, 137. 
21) SGD!. III 2, 5259 = IGR. I 495. Notizi~ ?egli ~.cavi 1920, 327 ff. 

In einer verlorenen griechischen Inschrift, deren latemlsche Ubersetz~ng ,durch 
Caietani verOffentlicht wurde hat l-(aibel (IG. XIV 9, Z. 4: Amphllobl vero 
Paeadia qui fuit Theodori qui 'fuit Morrecini) bei der von ihm versuc~ten ~iick
Ubersetzung ins Griechische in Amphilobi, fUr das Fr?-nz A1!Iphliochl vor
geschlagen hatte, glUcklich den O;I-L<pt1to),o£ erkannt, doch !rrt er ltJsofe~n, als ,er 
ihn fUr den O;I-L<pt1tOAO;; 'tOU A~6£ halt; wie die neue Inschnft aus Akral bewelst 
(SGD!. III 2, 5256), handelt es sich vielmehr urn den cXl-Lcpt1to),o;; 'tiX.v IIIX!llwy, 

22) SGDI. III 2, 5256. 5257. 
23) IG. XIV 574: A~l "Qp£q> O;l-Lcpmo),suolX£, 
24) IG. XIV 601, Z. 2: a.p~lX~ Y.lXl O;l-LcpmoAsucrlX;; &Sijl AOloUcr'tq>. 
25) st. N. Dragumis, 'Ecp"l)l-L' O;PX. 1910 397: Nty.IXYop0'; 1:oAWYO'; 0;1-L<p~.1toAs6crlX'; 

Ap'tSl-Lm IIlXcr~Y.por.'tIX~. Schulthess, RE. Supplb. III 92 vermutet, daB Nlkandros 
mit dem bei Polvb. X 10 f. XVI 15 erwiihnten identisch ist. 

26) Plut. Quaest. graec. 24: A1tOMWVO; cXl-Lcpt1tOAO;, wo jedoch Ebert 1. 1. 
120 das Wort als Amtsname nicht mit Sicherheit erkennen will. 

27) 10. XII 9, 906, Z. 2 = Dittenberger, Sylloge 1[3 898; vgl. Swoboda, 
stA. 443, 2. 



124 

GriechenIands, so in Gela 28), Akragas 29), Segesta 30), auf der lnsel 
MeIite 31) (aus dem 2. Pun. Kriege). Aus Oreos in Euboia besitzen wir 
e,in nach einem E€PO&{li;'lj~ datiertes Psephisma (232-220 v. Chr.) 32) 
und auch in der Proxenliste aus Histiaia Oreos (232 v. Chr.) 33) 
wird neben den sechs O:PxoV'tc~ der fcpo&6t1J;; genannt, wohingegen ein 
Verzeichnis der Spender und Spenden fUr die Restauration des 
Artemision und die Herstellung des Kultbildes (zweite Halfte des 
2. jahrhunderts v. Chr.) nach diesem Priester allein datiert ist 34). 

Neben dem Prasidenten der Republik, dem Amphipolos, stehen 
die Beamten, denen die Leitung der Verhandlungen im Rat und 
Volksversammlung oblag, der Prostates und die O:pxoVtc~35). Die 
Kompetenz des Rates haHe schon Dion wesentlich erhOht, denn 
wenn sein Gegner Herakleides sich weigerte im Rate zu erscheinen, 
weil er mit den anderen Burgern in die Volksversammlung gehen 
wolle, gab er damit Dion zu verstehen, daB er in dem Rate eine 
aristokratische und dem Volke miBliebige Einrichtung erbIicke 36). 

Nach den Wirren des letzten jahrzehntes scheint nun auch Timoleon 
der Ratsversammlung von 600 Mitgliedern, in die nur wohlhabende 
Burger gewahlt wurden, wieder ihre SteHung aIs wichtigste Beharde 
gesichert zu haben, denn nur so ist es erkJarlich, daB sich schon 
wenige Zeit nach Timoleons Tode die Ratskarperschaft in eine 
Oligarchie wandelte 37). Wenn auch der Volksversammlung die 
letzte Entscheidung aller wichtigen Angelegenheiten vorbehalten 
blieb, so laBt sich doch aus den uns bekannten Fallen ersehen, daB sie 
durch Timoleon keine Starkung erfahren hat. Die Volksversammlung 

28) 10. XIV 256. 257: 87tt Lspcmo),Qu. 
29) 10. XIV 952: 'E7tl LSPQ&il1:C<: Nuw:p0()wpGU 'tei} iPO,OlVO£. Akragas war 

eine mittelbare Pflanzstadt der Lindier, bei denen ein filnfzehngliedriges 
Priesterkollegium der [spo&u,c<:~ mit nicht naher bekannten Funktionen bestand 
(van Oelder, Oesch. d. Rhodier 270 ft). 

30) 10. XIV 290. 
31) 10. XIV 601. 953, Z. 6: 'E7tt [spo&u,ou 'hts,c<: 'Ixs'tQU. 
82) 10. XI! 9, 1186, Z. 5. 
33) 10. XII 9, 1187, Z.5. 
34) 10. Xl! 9, 1189. Ober das eponyme Priestertum im alexandrinischen 

Alexanderkult vgl. O. Plaumann, Archiv f. Papyrusforschung VI 1920 77 ff. 
35) IvM. 72, Z. 1, wo in der Lticke die Ci.Px.OY'tS; als Vorsitzende der Volks

versammlung zu erganzen sind und in Z. 4 der 7tpoeHrl.,c<:; erwahnt wird. Da
gegen halt es Beloch, 0 O. lIP 1,590 m. A. 1 fUr wahrscheinlich, daB der 7tpOrl.yopo£ 
das Prasidium nicht nur in der Rats-, sondern auch in der Volksversammlung 
filhrte. Er sttitzt sich dabei auf die Erwahnung dieses Beamten in Akragas und 
Katane, die beide das Amt von Syrakus unter Timoleon tibernommen hatten. 
Nun zeigt aber gerade das akragantinische Dekret (10. XIV 952 aus dem l.Jahr
hundert v. Chr.), daB das Prasidium des Rates von demjenigen der Volks
versammlung getrennt war, da die POU/,rl. unter einem 7tpoo'trl.,c<:£ steht, der ii),lC<: 
aber ein 7tpoc<:yopoov prasidierte, der auf einen oder zwei Monate bestellt ward. 
Wenn zur Zeit Ciceros der 7tpOrl.yopo£ in Katane (Verr. IV 23, 50) und in Tyn
daris (Verr. IV 85. 86) als hiichster Beamter erscheint, so beweist das nur, daB 
man in riimischer Zeit dem alten Namen einen neuen Inhalt gegeben hatte. 

36) Plut. Dion 53: 0 yCt.p 'Hpc<:y./,s(()'% c<:o&~£ Emlxs~,o . 'Xed 7tPoo,OV f1b 51£ 
oUVS1lPLO'l 7tC<:PC<:'XC<:/,OU}!SVO£ oUy. 8~OUAS,0 ~C<:()(~SLV' 1IlLw~"y/£ yCt.p mv f1s"tCt. "toov Ci.UOl'l 
EXX),"y/OLrl.~SLV 7tOA~1:ooV. 

37) Diod. XIX 4, 3. 5, 6. 6, 4. De Sanctis, Riv. di Filo!. XXlII 1. Beloch, 
GO. liP 1, 590 m. A. I. 
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entschied tiber die Wahl eines Oberfeldherrn und uber die Landes
verweisung einer ganzen Partei 38); sie beschloB die Hinrichtung 
der Famiiie des Hiketas 39), rich tete uber Mamerkos, den Tyrannen 
von Katane 40), sowie uber die eigenen Strategen 41) und erkannte 
Ehrenbezeigungen ZU 42). Die Kompetenz der .v0lk.sversammlung 
untcrschied sich somit nicht von jener der vordl.oklelschen. . 

Was die Ordnung des Kriegswesens betnfft, so erfuhr dIe 
Kompetenz der Strategen, denen schon DiokIes die Leitung der 
VoIksversammlung genommen haHe, durch Timo.leon eine weite~e 
Einschrankung. Dem Strategenkollegium verbheb nurmehr die 
Militarverwaltung. Die Erfahrung haHe gezeigt, daB das Amt des 
Strategen einem gIiicklichen Feldherrn nur zu oft als SprungbreH 
zur Tyrannis gedient haHe. Fur die Zukunft sollte der .Oberfeldherr 
bei eil1em Kriege gegen die Barbaren stets aus Konnth erbeten 
werden 43). 

1m engen Zusammenhang mit der Verfassungsref~rm stand 
Timoleons legislative Tatigkeit. Mit Recht. ko~nte se!ne Grab
inschrift44) von ihm ruhmen, daB er d~n SI.kellOten d!e Ges~tze 
wiedergab, denn sein Verdienst war es ]a, ~Ie Tyral1l11s ~esturzt 
und die gesetzeslose Zeit beendet zu haben. Gielchwohl war Tlmoleon 
nicht selbst Nomothet 45). Die Revision der alten Gesetz~ ~es 
Diokles wurde vielmehr einer besonderen NomothetenkommlsslOn 
anvertraut, den beiden Korinthiern Kephalos und Dionysios 46

), von 
denen Kephalos in der wissenschaftlichen Welt. einen Namen von 
Klang haHe 47). Es galt vor allem, unverstan?~lch gewor~ene Aus
drucke des diokleischen Gesetzeskodex zu beseltlgen 48). Die Gesetze 
uber die Vertrage zwischen Privatpersonen und Erbschaften blieben 
unverandert, die affentlichen Gesetze hingegen wurden verbesser~, 
falls dies zweckmaBig erschien 49). Das ist aber auch alles, was Wlr 
uber das Wesen und den materiellen Inhalt der timoleontischen 
Gesetzgebung erfahren. Die Tatigkeit der Nomothetenkommi~sion 
fOlIte wohl die jahre von 342/1 bis 340/9 v. Chr., da es nahehegt, 
daB die beiden Nomotheten mit dem korinthischen Kolol1istentrans
port in Syrakus eintrafen und die Beendigung der legislativen Ar-

38) Polyain. V 37. 
39) Pluto Tim. 33. 
40) Plut. Tim. 34. Polyain. V 12, 2. 
41) Pluto Tim. 37. Nepos, Tim. 5. Diod. XIX 3, 4. 
42) Plut. Tim. 39 = Diod. XVI 90, 1. 
43) Pluto Tim. 38. 
44) Plut. Tim. 39: Il" 'tou; 'Uprl.WOU£ 'l.c<:'c<:)JlOC<:£ 'l.c<:t ,ou£ ~c<:p~rl.pOU£ y.C<:'C<:-

7tOAS}!~OC<:£ y.c<:~ ,Ct.; f1s'j(o,c<:;; ,ooV IXvc<:o,rl.nOJ'I 7tO/,SOlV olx(o% IX7tS()OlY.S ,ou,; YO}!OU, 
'tote ~~'Y.,e) .. w')'tat£. 

• 45) Trotz Diod. XVI 70, 5. 82, 6. Vgl. Kahrstedt, Gr. Staat sr. I 367. 
46) Ober die Einsetzung der "Gesetzesexegeten" Diod. XIII 34, 6. 35,3. 

Diodor nennt nur den l(ephalos (XIII 35, 3. XVI 82, 7). Beide Namen hat Pluto 
Tim. 24, der auch den richtigen Terminus "vop,o{j,s,c<:," gibt. Vgl. auch oben die 
Ausfiihrungen tiber die Gesetzgebung des Diokles und Kahrstedt, Or. Staatsr. 
1368. 

47) Diod. XVI 82, 7. 
48) Diod. XIII 35, 3. 
49) Diod. XVI 82, 6. 
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beiten jedenfalls vor Beginn des zweiten karthagischen Krieges im . 
Fr?h!ing 339 v. Chr., dem sich unmittelbar die Kampfe gegen die 
helmlschen Tyrannen anschIossen, fallen muB 50). 

Nach der politischen Neuordnung des syrakusischen Gemein
wesens begann Timoleon die Kolonisierung der Insel in Angriff zu 
nehmen. Die lange .Anarchie hatte die Existenz des griechischen 
Elementes der Insel m Frage gestellt und das Kolonisationsproblem 
zum. Lebenspro.blem gemacht. Syrakusische Gesandte gingen nach 
Konnth, das slch gem seiner beruhmtesten Kolonie annahm. Es 
lieB bei allen groBen Festversammlungen und uberall sonst in der 
hellenischen Welt bis nach Asien hin durch Herolde verkunden 
daB die Tyrannis von Syrakus gestiirzt und aIle Fliichtlinge in ihr~ 
Heimat zuruckkehren solI ten. Grundbesitz und der Schutz gerechter 
Gesetze wurde ihnen in Aussicht gestellt. Da die Zahl der sich in 
Korinth einfindenden Sikelioten noch nicht ausreichend erschien 
wurde nun die Aufforderung zur Kolonisation von Syrakus an all~ 
Griechen geri~htet. So konnte Korinth aIsbald einen Transport von 
10.000 Kolomsten nach Syrakus befordern. Der groBere Teil dieser 
Kolonisten wurde im Gebiet von Syrakus angesiedeIt, daB einschlieB
Iich der Kolonisten, die auf Timoleons Ruf aus Sizilien und Halien 
in Scharen herbeigestromt waren, und der von Leontinoi nach Sy
rakus verpflanzten Bevolkerung 60.000 Burger erhielt. Timoleon 
gab jedem, der nach Syrakus 109, das Burgerrecht. Die Verteilung 
der Guter und Hauser erfolgte gleichmaBig unter Alt- wi,: N euburgem. 
1m Interesse der Staatskasse muBte jedoch fur jedes Haus, auch von 
den bisherigen Eigentiimern, ein bestimmter Betrag entrichtet 
werden, was eine Summe von 1000 Talenten einbrachte 51). 

Es ist keine Frage, daB Timoleon fur die DurchfUhrung seines 
groBartigen K;?Ionisationsprogramms mehrere jahre benotigte. Nach 
der besseren Uberlieferung fand die KoIonisation nach der Schlacht 
am Krimisos (341 v. Chr.) und im groBeren MaBstabe erst nach dem 
Fri.edenssch!u.~ mit. den Karthagern (339 v. Chr.) statt 52

). Die 
Gnechen SlZlhens smd schon nach der Einnahme der Stadt (343 
v. Chr.)53) durch Timoleon nach Syrakus gekommen, die Haupt-

50) Arnoldt, Timoleon 143. Diod. XVI 70,5. 6. (jahr 344/3 v. Chr.) und 
XVI 82, 6. 7 (jahr 339/8 v. Chr.) ergibt nichts fUr die zeitliche Fixierung der 
Nomothesie. 

51) Diod. XVI 82, 5; vgl. 85. Plut. Tim. 23. 35. Nepos, Tim. 3. Diod .. 
XIX 2, 8. 

52) Diod. XVI 82, 5: %1/P6~ano:; Il'atn;ou %a'tu 't'lJV "EU,xlla iM'tL .:!;upa%OOLOL 
IlLMaoL xtiJpav %al o(%La~ 'tOt~ @OUAOfLEVOt£ fLS'tixst'l 'ti'):; iy .:!;t)pa%OUOOaL~ 1tOAL'tSL% %'t/" 

XIX 2, 8: %a&' 0'1 1l'lJ Xp6vov TLfLoA6WV (; KopLvlho:; VL%"tjoa:; 't'lJv 87Cl 'tiji Kp1/fLLooiji 
fL,xX'fjV 'tou:; KaPXl')1JovLou£ fLS1:S/)W%S 'ti'):; SV .:!;upaxouooat:; 1tOAL'tSLa:; 1t&Ot 'tOt~ @OUAOfLsVOt~. 
Hingegen halt Timaios bei Pluto Tim. 25 die Kolonisation bei Ausbruch des; 
Karthagerkrieges fUr abgeschlossen, was vollig falsch ist, da es dann ganz un
begreiflich erschiene, daB nur 3000 Mann Timoleon in den karthagischen Krieg 
folgten. Vg. Clasen, jahrb. f. kl. Philo!. CXXXVII 1888 168. 

53) Unter denen, die das syrakusische Biirgerrecht erwarben, war auch 
Karkinos mit seinen Sohnen, von denen Agathokles damals 18 jahre alt war 
(fimaios bei Polyb. XII 15, 6), woraus sich das jahr 343 v. Chr. als Zeit der 
Ubersiedlung der Familie nach Syrakus ergibt. Unrichtig Diod. XIX 2, 6 .. 
7. Vgl. Beloch, GG. IV2 1, 181 m. A. 2. 
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masse der Ansiedler aus dem griechischen Mutterlande traf jedenfalls 
erst in Syrakus ein, als Timoleons Sieg uber die Karthager und die 
Tyrannen Siziliens eine umfangreiche KoIonisation ermoglicht hatte 
und Timoleons Ruf bei den nach der Schlacht bei Chaironeia (338 
v. Chr.) im griechischen MutterIande mit den neuen Verhaltnissen 
Unzufriedenen ein williges Ohr fand. 

Nach der politischen und wirtschaftlichen Neuordnung Si
ziliens Iegte Timoleon die Strategie, die er acht jahre bekleidet 
hatte 54), nieder, urn sich in das PrivatI eben zuruckzuziehen. Als 
korinthischer Stratege war er nach Syrakus gekommen 55) und 
Korinthier blieb er bis zu seinem Tode56). UnzweifeIhaft muB aber 
TimoIeon auch eine amtliche syrakusische SteIIung bekleidet haben, 
die ihm die zur Durchfiihrung seiner Plan~ notwendige diktatorische 
MachtfuIIe verlieh. Wenn nun auch die Uberlieferung den TiteI fur 
seine Rechtsstellung verschweigt, seine Tatigkeit, soweit sie uber das 
militarische Kommando hinaus ging, zeigt klar, daB sie nur aus der 
gerade fUr Syrakus so bedeutsamen autokratoren Strategie abgeIeitet 
werden kann. Nur aIs autokratorer Strateg von Syrakus konnte 
Timoleon MaBnahmen treffen wie BurgerrechtsverIeihungen, Auf
teilung des Grundbesitzes, Einverleibungen von Land in den syra
kusischen Staat und Ausscheidungen aus seinem Bestande, Ent
lassung von SOldnern, Aufnahme von Koionisten, darunter der Be
volkerung von ganz Leontinoi, Vertretung des syrakusischen VoIkes 
im Auslande, alles Akte, wie sie auch die autokratore Strategie eines 
GeIon oder Dionysios charakterisieren 57). 

Timoleons umfangreiche Kolonisationstatigkeit hatte das 
Griechentum Siziliens gestarkt und zum Widerstande gegen das 
andrangende Barbarentum befahigt. Ihm verdankte der griechische 
Geist seine Neubelebung und die Erhaltung hellenischer Kultur ist 
es, die Timoleons Mission welthistorische Bedeutung verIeiht. Er 
hatte den Boden geschaffen, auf dem in Syrakus noch wahre repubIi
kanische Freiheit hatte bestehen konnen. DaB die gemischte Ver
fassung, die Timoleon der Stadt gab, den Tod ihres Urhebers nur 
wenige jahre uberdauerte, zeigt, daB die Syrakusier, deren sinkende 
Wehrkraft schon im Karthagerkriege die schwerste Arbeit den 
SoIdnern uberlassen hatte, der republikanischen Freiheit nicht mehr 
fahig waren. Das Fehlen eines starken, den Reichen numerisch wie 
wirtschaftlich uberlegenen Mittelstandes begunstigte eine Ent
wicklung der timoleontischen Verfassung zur Oligarchie 58). 

54) Diod. XVI 90, 1. Pluto Tim. 37. 
55) Pluto Tim. 7. Diod. XVI 65, 2. 66, 1. 
56) Pluto Tim. 39, 
57) Kahrstedt, Gr. Staat sr. I 366. Unrichtig bezeichnet Arnoldt, Timo

leon 131 die rechtIiche Stellung Timoleons als Aisymnetie. 
58) Aristot. Polito IV 1297 a, 



9. Die hellenistische Monarchie. 

Die nach dem Tode Timoleons ausbrechenden inneren Wirren 
li~5en den hoffnungsloset,1 Kreislauf von Demokratie, Oligarchie und 
Dlktatur von neuem begmnen. Da zusammenhangende Nachrichten 
uber die Entwicklung der Ereignisse in den nachsten 20 Jahren 
fehlen, wobei die Quellen noch erheblich voneinander abweichen 
sind wir nur auf gelegentliche Anspielungen in der Geschichte de~ 
Agathokies. angewiesen. Tatsac!Je ist, daB urn 330 v. Chr.1) in 
Syrakus mcht mehr DemokratIe herrschte, sondern das in der 
timo!.eon tisc~en Verfassung en thaI tene starke oligarchische Element 
das l!bergewlcht gewann. Die Fuhrer der oligarchischen Partei, die 
zumelst aus den beguterten und angesehenen Burgern bestand, 
waren Herakleidas und Sosistrates 2), ihr Organ der Rat der 
Sechshunderf3). Doch hatte schon nach kurzer Zeit eine Erhebung 
der demo~ratischen Partei, die hauptsachlich aus den Neuburgern 
bestand, dIe Verbannung der Sechshundert zur FoIge. Die Oligarchen 
fanden Hilfe bei ihren Parteigenossen in den sizilischen Stadten und 
bei den Karthagern. 1m Kampfe gegen diese erbat sich das demo
kratische Syrakus nach den Bestimmungen der timoIeontischen 
Verfassung einen Oberfeldherrn aus Korinth. So kam Akestoridas 
nach Syrakus; der nach Beseitigung der hervorragendsten Fuhrer 
der demokratlschen Partei den Frieden mit Karthaao vermittelte b 

1) Das Datum ergibt sieh aus Diod. XIX 3, 5: oE llSV r.spl :3wo[cJ'tpCf."WY 
EOtlVci.O:st>OCf.V ,1)£ 7tCf.,p[llos f.1s,a ,1jv EX Rpo,wvo£ E7tci.VOOOY und aus der Erwagung, 
daB dIe vor 31? v. ~hr. falle.nde zweimalige mehrj.ahrige Verbannung des Aga
~hokles und sel~ zWischen dlesen Verbannungen lIegender langerer Aufenthalt 
In Syrakus annahernd auf das Jahr 330 v. Chr. als Ansatz fUr die Befreiung 
Krotons du!ch ein syrakusisches Heer fUhrt. Vgl. Beloch, 00. IV2 1, 179, 2. 

2) DiOd. XIX 3, 3: ,WV I)'OAWV srxs ,1jv 1)'lSf.10V[Cf.Y 'HpCf.x/.S[IJ"I)1; XCf.l :3wo(
a,pCf."co£. XIX 3, 4. 4, 2. 4, 3. 4, 4. 5, 4 wird die oligarchische Partei einfach be
zeichnet mit oE 7tSp: ,0'1 :3wo(o,pCf.'OY und 0: 7tSp! ,OV 'HpCf.x/.s[Il"l)'1 XCf.l :3wo[o,pa:tOY 
ihre FUhrer als IltlYtX01:Cf.~ XIX 4, 3. ' 

3) Diod. XIX 5, 6: s(£ 7tOna 'lap f.1sp"l) OtlYS~Cf.WS 1l~Cf.lpslo&Cf.t ,as 51:Cf.lp[Cf.£ ,WV 
ot)vl6V1:~Y Y.Cf.:, 7tpO£ Ct.AA~/.Otl£ 5XtX01:0l£ StVCf.L f.1SltX/.Cf.1; OlCf.CPOPci.£, l.ul'lLO'OV O'~Y Ct.V1:1,Cf.'lf.1Cf. 
,:1£ 7t7FL ,0'1 A:rCf.&o;-I.SCf. ,0 ,WY S6Cf.y.oolwv OtlVEOPWV, "Y.Cf.1:a 1:1jy OA~'lCf.pX(Cf.Y uCP"l)'l"l)f.16VOY 
'01J£ r.OI.SW£· oc 7tpOSX O'l,a. 'lap 'OWV 1:tlpCf.y.oo(W'I 'OCf.I; OO(;Cf.L£ 'Y.Cf.l 1:Cf.I£ ouo1Cf.(£ Eoy 1:061:0(
tJ1t1)PX0'l Y.Cf.,Cf.I.S/.SnulYOL. Mit dieser Stelle steht durchaus nicht die Bemerkung 
Diodors .(XIX 6, ~) in Widerspruch, daB Agathokles die Oligarch en Teisarchos, 
Anthroplllos und DiOkles ,ou£ /)Oy.otJy,Cf.£ 7tpoEo,dvCf.( 1:1)£ ,WY §~Cf.y.oolwv hCf.LpS(Cf.£ wegen 
Hochverr~ts zU.m Tode verurt.eilen lieB. Es ist evident, daB nach der Auss6hnung 
der ~ar.telen, die Ag.athok!es 1m Jahre 319/8 v. Chr. die RUckkehr nach Syrakus 
ermoghchte" .der ohgarchlsche Rat der Sechshundert aufgelost wurde und nur 
noch als pohtIscher Klub g'Cf.LPSlCf., dessen Tatigkeit sich der 6ffentlichen Kontrolle 
entzog, weiter existierte. Vgl. Holm II 219. Freeman IV App. VII. Niese, Oesch. 
d. mak. u. gr. Staat. I 430. Tiliyard, Agathokles 92. Beloch, 00. IV2 1, 180 ff. 
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und die verbannten Oligarch en zuruckfuhrte. Zum zweitenmal trat 
Sosistratos an die Spitze des Staates 4). 

Unter den verbannten Demokraten befand sich auch der 
Fuhrer der demokratischen Partei Agathokles, der Sohn des Kar
kinos. Schon nach dem brettischen Feldzug, in dem er sich aIs 
Chili arch 5) auszeichnete, hatte AgathokIes versucht, durch eine 
i:iffentliche AnkIage Sosistrates und Herakleidas zu sWrzen. Der 
Versuch miBlang. Agathokles selbst muBte Syrakus verlassen und 
ging nach Italien. Der Sturz der oligarchischen Regierung in Syrakus 

4) Diod. XIX 3-5. Trogus Pro I. 21. Polyain. V 37. 
5) Diod. XIX 3, 1. 4. Justin. XXIII, 10: Brevi Haque centuria ac dein

ceps tribunus militum factus est. Tribunus militum steht zweifellos fUr XL/.1Cf.pxc;. 
Diese Charge findet sich sonst nur bei den Makedonen und i~. dem auf makedo
nischer Orundlage beruhenden Heerwesen der ptolemaer in Agypten, in Make
doni en sieher schon in Philipps Heere (Beloch, 00. liP 2, 203). In Syrakus 
dUrfte sie wohl der Heeresorganisation des Dionysios ihre Ubernahme verdan
ken, wie ja andererseits spater Philipp das von Dionys entwickelte Oeschiitz
wesen im makedonischen Heere einfUhrte. Die kleinste taktische Einheit war 
bei den Makedonen die 16gliedrige Rotte und nach den Taktikern bilden 64 
Rotten (= 1024 Mann) eine Chiliarchie (Brandis, RE. III 2275). Es ist nun in
teressant, daB bei der Belagerung von Syrakus durch die Athener nach Thuk. 
VI 67, 2 o[ os :3tlPCf.XOO(OL i!;"tCf.~Cf.'1 ,OU\; f.1b 67t/.[,Cf.£ 7ttXV'tCf.£ Sy' EY.y.Cf.UlsxCf.. Ob 
unter dieser 16gliedrigen Rotte die taktische Normaleinheit zu verstehen ist, 
die auch die Existenz der Chiliarchie in jener Zeit vermuten lassen konnte, 
muB zumindest zweifelhaft erscheinen, da Lammert (RE. II A 448) darauf hin
weist, daB die Normalrotten aus 8 Mann bei den Athenern und Korinthern 
gelegentlich durch Hintereinanderschieben von je zwei normalen Rotten ver
doppelt wurden und dies auch bei den Syrakusiern der Fall gewesen sein konnte, 
bei denen sonst die Rotte von 8 Mann die Regel war. , 

Justins Notiz, daB Agathokles auch centurio gewesen sei, veranlaBt 
H. J. W. Tillyard, Agathokles 40, 6 zu der Bemerkung, daB der griechische 
Terminus fUr centurio in der syrakusischen Armee unbekannt seL Das ist 
durchaus nieht der Fall. Es ist bekannt, daB die Schriftsteller sehr haufig 
1.0XCf.'lG; fUr centurio gebrauchen, wie denn in der Tat bei den Makedonen der 
Lochagos an der Spitze eines Lochos von 100 Soldaten stand. (D. Magie, 
De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in Oraecum 
sermonem .. conversis 19; P. Meyer, Das Heerwesen der Ptolemaer und 
Romer in Agypten 25), wahrend er frUher kleineren oder groBeren Abteilungen 
befehligte. Schon von Dion horen wir, daB er seine Soldner und die BUrger in 
"geraden Lochen" (Plut. Dion 45) oder Kompaniekolonnen aufstellte; diese 
einen Bruch mit der allgemein iiblichen Schlachtentaktik bedeutende Kampf
formation war bekanntlich von Xenophon eingefUhrt worden. Die Komman
danten dieser Lochen hie Ben AOXCf.'loL (Plut. Dion 28). Mehrere Lochagen und 
Taxiarchen werden ferner als Unterbefehlshaber Timoleons flir sein aus 12.000 Mann 
bestehendes Soldnerheer genannt (Plut. Tim. 12). Uber die Starke der syraku
sischen I.GXOL laBt sich nichts Bestimmtes feststellen, moglicherweise entsprach 
sie der des Hoplitenlochos der Zehntausend mit dttrchschnittlich 100 Mann 
(Xen. an. IV 8, 15.2, 16. III 4, 21. VI 5, 10. 11.); in diesem Faile miiBten die den 
Lochagen Ubergeordneten Taxiarchen (ihre Existenz ist flir Syrakus durch die 
obenerwahnte Plutarchstelle bezeugt, trotz Beloch, 00. IIP 2, 204) jedenfaJls 
groBere Abteilungen befehligt haben, als es die von den, Taktikern mit 8 Rotten 
(= 128 Mann) bezifferte 'OtX~L£ war. Bei den Athenern war die ,tX~l£, auch CPtl/.~ 
genannt, in jener Zeit die groBte taktische Einheit, vielleicht auch bei den Syra
kusiern, wo uns die yU/.~ als Heeresabteilung bezeugt ist (Thuk. VI 100, 1), 
die sich wieder in Tausendschaften (Diod. XIX 3) gliederte. Oebrauchten aber 
die Syrakusier 1:tX~L; oder CPt)/.~ fUr das Phylenaufgebot, dann wird in dem 
Bundesvertrage zwischen Dionysios und Athen (10. 112 1, 105 dazu, Beloch, 00. 
lIP 2, 203 f.) 1:Cf.~LtXPXOtl; zu erganzen sein. 

9 
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er:noglichte ihm ~war die Riickkehr in die Heimat 6), doch erregte 
sem .verhaIten bel Akestoridas den Verdacht, daB er nach der Ty
ranms strebe,. und er wurde von. neuem verbannt. AgathokIes 
sammelte nun 1m Innern der Inse! em bedeutendes Heer mit dem er 
sich gegen Syrakus und auch gegen die mit ihm verbii~deten Kar
~hager behayptete. Seil!-e Erfolge bewogen Hamilkar vermittelnd 
m den St~elt der Partelen einzugreifen. Die Schwierigkeiten, mit 
denen SosIstratos zu kampfen hatte, der zu Hinrichtungen und Ver
bannungen der Anhanger des Agathokles und zur Einreihung von 
SOidnern und Gefangenen in das Heer hatte schreiten miissen 
machten auch die Oligarchen einer Versohnung geneigt. Agathokle~ 
kehrte nach Syrakus zuriick und die Demokratie wurde wieder her
gestellt. Er erhielt yom Volke den Oberbefehl iiber die festen 
Platze im syrakusischen Landgebiete und leistete den Eid auf die 
demokr~tische Verfassung (319/8 v. Chr.) 7). 

. Ole Aussohnung der feindIichen Parteien war jedoch nur eine 
schembare. Das Haupt der demokratischen Partei war nun Feld
herr und som!t der machtigste Beamte der Stadt. Die Masse, in der 
Aga~ho.kles em en starken Anhang besaB, haBte die Oligarchie und 
sah m lhr das Verderben des Staates. Bald muBten Sosistratos und 
eine Anzahl seiner Anhanger Syrakus verlassen. In Erbita riisteten 
sie gegen Agathokles, der gleichfalls ein Heer ·sammelte. Es ,yare 
bei der Erbitterung und Leidenschaft, mit der in jenen leiten Partei
kampfe ausgefochten wurden, nicht verwunderlich wenn die noch 
immer starke oligarchische Partei in Syrakus ernst1i~h daran gedacht 
hatte, jenen Mann zu beseitigen, der bei dem Volke so beliebt war 
und der trotz aller Schwierigkeiten den Weg nach Syrakus zuriick
gefu?den hatte. Die jiingste Verbannung des Sosistratos lieB keinen 
l~eIfel, daB Agathokles seine einfluBreiche Stellung gegen die 
OhlSarchen zu gebrauchen gewillt war. Bevor er ins Feld zog, muBte 
er Jeden.falls der Hauptstadt sicher sein. Er klagte, wohl nicht ohne 
Gr!lnd, m derVolksv~rsammlung die Fiihrer der oligarchischen Partei, 
Telsarchos, Anthropmos und Diokles, mit einer Anzahl ihrer An
hanger des Hochverrates an und lieB das Todesurteil auf der Stelle 
d!1rch- seipe Soldaten volIs~recken. Das war Hir die Oligarch en das 
SIgnal, dIe W~ffen .zu ergrelfen. Es kam wm StraBenkampf, in dem 
Agathokles. m.lt semen Truppen die Oberhand gewann. Der blut
und ~euteglenge Pobel ben~tzte d!e giinstige Gelegenheit zu einem 
Ve~n.lchtungskampf gegen dIe Besltzenden iiberhaupt. Der partei
pohtIsche K~mpf ward zum Klassenkampf, dessen Greuel in ihrer 
Furchtbarkeit selbst in der Geschichte von Syrakus beispiellos 
d.ast~nden. Oem fa~atischen Proletariat schien nur die ganzliche 
Vermchtung der Relchen die Hoffnung auf Erl6sung aus seiner 
Armut zu geben. lwei Tage hindurch herrschte in der Stadt die 

6) Diod. XIX 2-4. 
7) justin. XXII 2. Polyain. V 37. Marm. Par. B. ep. 12 = IG. XII 5, 444 

un!er 319/8: Aj~&ox/:'ijy 1;upxy.6crw~ ,,0.0'11:0 87tl 1:WY spu}1i1:wy 'tWY EY 1;~xsxiq: xtJ'to· 
XPX1:0pX Ci1:PX1:YjjOY, DIOd. XIX 5, 4.: 7txpxX&slG s!; 'to 1:'ij • .i1'j}1"IJ'PO; [sPOy 07:0 ,iii'l 
7tol.v"Ciiiy UJ}1ocrs }1"IJOEY EYX'I1:~W&1'jcrso&x~ ,'il 0"IJ}1oxpx1:iq:. 
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blutigste Anarchie, mehr als 4000 soIl en ermordet, 6000 vertrieben 
und verbannt worden sein und zweifellos befanden sich unter ihnen 
viele, "denen man nichts nachsagen konnte, als daB sie haher standen 
aJs die Masse". 

In der Volksversammlung, die Agathokles darauf bericf, er
kIarte er die Stadt fiir "gereinigt" und die "wahre und echte Frei
heit" fiir gesichert. Die Strategie legte er nieder. Nur unter der 
Bedingung, daB ibm keine Kollegen zur Seite gestellt wiirden, weB 
er es ablehnen miisse, filr deren Fehler nach den Gesetzen zur Rechen
schaft gezogen zu werden, erkIarte er sich auf die Bitten seiner An
hanger bereit, den Befehl auch weiterhin zu fiihren. Nicht anders 
hatte Dionys vor 90 jahren gesprochent Unter dem jubel der Volks
versammlung ward er als Feldherr mit unbeschrankter Machtvol!
kommenhei t, cnpoc-cYiybr;; oco-coxpo:-cwp, proklamiert (317 v. Chr.), der 
Form nach jeden Augenblick einer Absetzung durch die Volks
versammlung ausgesetzts). 

Nach seiner Ernennung zum autokratoren Strategen ging 
Agathokles zunachst daran, sein Versprechen einwlOsen, das er der 
Volks~ersammlung in Hinsicht eines allgemeinen Schuldenerlasses 
und emer Neuordnung der Besitzverhaltnisse gegeben hatte. Zur 
Durchfilhrung dieser Aufgabe, die wie keine andere geeignet war 
den Frieden und die Eintracht zu gefahrden, muBten dem "cp6).x~ 
't1; z~P~VYi;" besondere Vollmachten iibertragen werden, die aller
dIngs nur als ein Provisorium gelten sollten 9). Die unbeschrankte 
Verfilgung iiber die Giiter der Oligarch en, die nach deren Tod oder 
Verbannung der Konfiskation verfallen waren, ermaglichte es Aga
thokles, bei der ~andverteilung vor allem das ihm ergebene Yolk 
zu bedenken. DIe verbannten Demokraten, die mit Agathokles 
zusammen in gr.oBen Scharen wieder nach Syrakus gekommen waren, 
erhoben natiirhch ebenfalls Anspriiche auf den Besitz der unter
des~en in die Hande der Oligarch en iibergegangen w~r. Die Re
g.ulIelyng der beiderseitigen Anspriiche stieB gewiB auf groBe Schwie
ngkelten, doch war gerade sie es, die seiner Macht in den Wechsel
fallen des Gliickes eine zuverlassige Stiitze gab; von der Rache der 
verb ann ten und beraubten Oligarchen bedroht, ward den mit Land 
Beschenkten nur Agathokles, mit dem sie standen und fielen die 
einzige Hoffnung. ' 

Wie Dionysios anderte auch Agathokles an den Formen der 
b~steh~nden Verfassung so wenig als moglich. Selbst unter ihm 
wlrd dIe Verfassung noch Demokratie genannPO). Die Tatigkeit 
der Volksversammlung ll) und die Wahl der Feldherren durch das 
Volk12) ist bezeugt. Auch im Heerwesen und in den Finanzen 
wurde Ordnung geschaffen 13). 

8) Diod. XIX 6-9. justin. XXII 2, 9-12. Polyain. V 3, 7--8 dazu 
J. Melber, jahrb. f. cl. Philo!. Supplbd. XIV (1885) 504 ff. ' 

9) Diod. XIX 5, 5: }1iXp~ &.'1 jY"flcr(w;; 0llQV01'jowow 01 cruvs/'"lJ/.u&6,s£. 
10) Diod. XX 79, 2. 
11) Diad. XX 63, 2. 
12) Diod. XX 79, 2. 
13) Diod. XIX 9, 5-7; vg!. Polyb. IX 23, 2. 

9* 
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Das Heel' bestand zum groBeren Teile aus Bilrgern von Sy
rakus und anderen Stadten. AuBerhalb des Landes verwendete 
Agathokles allerdings Biirgersoldaten nur zum geringen TeiJe I4). 

An SOldnern hatte Agathokles nur 10.000 Mann zu FuB und 3500 
ReiterI5), eine bescheidene Zahl, wenn man sich erinnert daB 
Dionysios eine miIitarische Macht von 100.000 Mann zu FuB und 
1?.000 Reitern ~interlieB, die sich natiirlich zum gro5ten Teile aus 
Soldnern rekrutlert~16). Del' noch zur Zeit des Dionysios existie
rende Gegensatz zWischen Biirger und Soldner haHe in der Epoche 
d~s Agathokles durc.~1 die u!1ter Timoleon erfolgte Massenein
burgerung von N euburgern seme Scharfe verloren. Den Bestand 
del'. syraku~ischen FloHe, die unter Dionys d. j. iiber 400 Kriegs
schlffe ge~ahlt haben s?II 17) und nach der AuflOsung des dionysi
schen Relches durch die langen Kampfe und Wirren eine starke' 
Reduktion erfahren hatte, erhOhte Agathokles wieder auf 200 Te
treren und gro5ere Schiffe, von denen noch Pyrrhos 120 gro5ere und 
20 kleinere in Syrakus vorfand 18). 

. Unter Agathokles war Sizilien wieder zu einem machtigen 
Reiche geworden, das seit dem Frieden mit Karthago (306 v. Chr.) 
eine,n neuen wirtsc.haftlichen Aufschwung nahm. Agathokles be
festJgte vor aHem die syrakusische Herrschaft im sizilischen Binnen
lande, so iiber Morgantine, Kentoripa, Apakaenon, Galaria, Enna, 
Erbes~os, Katane, Tauromenion und Kamarina 19). In der neu
befestIgten Herrschaft nahm der "Archon SiziIiens" nach dem Bei
spiel der Nachfolger Alexanders im Osten den Konigstitel an (urn 
305/4 v. Chr.) 20),. v~rzichtete aber auf die au5eren in Syrakus so 
verha5ten 21) Inslgmen der koniglici1en Gewalt wie Diadem und 
Leibwache, die er, durch die Gunst der Masse geschiitzt, leicht ent
b~hren ~?nnte; er t~ug nul' einen Myrtenkranz 22), das Abzeichen 
semer Wurde als Pnester des Agathodaimon, der auch in seinem 
wechselvollen Leben ~ine so gr05e Rolle spielte 23). Auch sein Bild 

. 14) Nach Diod: xx 11, 1 hatte er nach Afrika nur deshalb 3500 Burger 
mltgenom~en, urn slch gegen etwaige UmsturzgeIiiste in der Heimat zu sichern. 

15) DlOd. XIX 72, 2: xwpl; '(UP 'till'/ crUf1f1ixwv xed 't,illv {D),w'/ 'tillY sx :l]upxxouc
amv y~x,,:o::'[pa~sy'twv s~£ "C7J'1 (J"CPO::'CSLXV !_HO&OcpOpou; €1n)",S'l.::ou; sIZE 7tSSOU~, llEV !-1Up{ou~, 
lmtst£ as 'tPWX~/,(OU£ 7tS'l'tX'l.OOlOU;; XX 11 (3500 Syrakusier 3000 hellenistische 
Siildn~r, 3000 Samniten, Etrusker, Kelten); XX 63, 5; 64, 2 (HeIlenen, Keiten, 
Sammten, Etrusker); XXI 18; Polyb. I 7, 2' 8, 1 (Mamertiner = Kampaner). 

16) Diod. XVI 9, 2. ' 
17) Ailian .. v. h. VI 12; vgl. Diod. XVI 9. 70. Pluto Dion 14. Nep. Dion 5. 
18) Diod. XXI 16, 1. XXII 8, 5. 
19) Beloch, GG. IV2 1, 184. 
. 20) Diod. XX 54, 1 erzahlt dies schon unter dem Jahre 307/6 v. Chr., 

ohne Jedo~h daJ?1it, \~ie es aus dem Zusammenhange (vgl. XX 2-4) klar her
vorgeht, el11e Zeltbestlmmung geben zu wollen. Diodor nennt ihn auch im XXI. 
Buche stets pxo,),s(J;, vgJ. besonders c. 16. Beloch GG. IV2 2 251 f.' unrichtig 
Holm n 478. " , 

21) Liv. XXIV 5, 2. 
22) Diod. XX 54, 1. Aelian. v. h. XI 4. 
23) Auch Timole)n schrieb aIle seine Siege dem Gluck zu errichtete in 

seinem Hause der Gottin des Zufalls eine Kapelle und opferte ih~, xu't'lJ'I os 't'lj'l 
dx(xv EspijJ QX(f10V~ xxihspwosv Pluto Tim. 36, richtig Pluto de se ips. laud. 11: 
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findet sich nicht auf den Miinzen, wohl aber veranschaulicht die 
Miinzbeschriftung die allmahliche Entwicklung der Miinzhoheits
rechte des Agathokles. Die ersten Miinzen die er aus den durch 
die Konfiskation del' Giiter seiner Feinde ge~onnenen Mitteln schla
~en IieB, feiern ihn als Sieger, wie das Miinzbild mit dem Adjektiv 
'Aycdrox.l-sw,-; beweist, nennen aber noch die Syrakusier als eigentliche 
Miinzherren. Bald aber verschwindet, das Ethnikon der Syrakusier 
yon den ~iinzen, die nun nur noch an Agathokles und seine Siege er
mnern; Dldrachmen und Kupfer allein tragen noch den Namen der 
Syrakusier, denen nur noch ein beschranktes Miinzrecht verblieb. 
Nach seinen Erfolgen in Afrika zeigen die Miinzen den Namen des 
Agathokles bereits im Genetiv, womit ihm allein die Miinzhoheit 
yorbehalten erschein!, die wahrend seiner Abwesenheit von Syrakus 
m Vertretung auch sem Bruder Antandros ausiibte. Nach del' Annahme 
des Konigstitels tragen die Miinzen die Aufschrift 'AYO:&O%)'EO~ 
po:crt)'EO~ 24). 

. Aga~hokles' ganzes Auftreten trug iiberhaupt republikanische 
Emfachhelt zur Schau. Er war fiir jedermann zu sprechen und haHe 
fur jeden ein gutes Wort, ein Regent, der sich wirklich bemiihte als 
volkstiimlicher Herrscher iu regieren. Die zwei Schreckenstage in 
Syrakus haHen den Boden so sehr gesaubert, da5 politische Ver
folgungen in seiner spateren Zeit fast ganzlich aufhorten 25). 

. In d~m Str~it urn die Nachfolge entschied sich Agathokles fUr 
se:nen glelchnamlgen Sohn aus zweiter Ehe unter Hintansetzung 
semes Enkels Archagathos, der von Rechts wegen "der Erbe des 
Th:ones gewesen ware. Er proklamierte ihn, als er mit dem Konigs
klelde ang~tan von Demetnos zuriickgekehrt war, zunachst in Syra
kus als semen Na.chfolger und schickte ihn dann in das Lager des 
Arc?agathos, der Ihm das Heer iibergeben sollte. Diese Gelegenheit 
ben~tzte Archagathos, urn den Rivalen zu beseitigen. Der greise 
K011lg konnte sich um so weniger entschIie5en, den Morder seines 
Sohnes zum Nachfolger zu ernennen, als Archagathos nicht die Per
sonlichkeit war, urn im Sinne eines Agathokles wei tel' zu regieren. 
Es sprach gegen Archagat~os, d,a5 er alle Anhanger des Agathokles 
zu Gegnern haHe, daB er slch auf Menon und die Oligarchen stiltzte 
und daher nach dem Tode des Agathokles eine oligarchische Reaktion 
zu erwarten war. Ebensowenig kamen die minderjahrigen Sohne aus 
der Ehe mit Theoxene wegen der damit verbundenen Vormund
schaftsregierung in Frage. In einer Versammlung kurz VOl' seinem 
Tode legte daher Agathokles die Regierung wieder in die Hande des 
Volkes 26) . 

&.ix&ijJ QXlf10Vl, Rohde, Psyche 232, 2. Ein inschriftliches Zeugnis fUr den Kult 
des Agathodaimon in Syrakus ist die Weiheinschrift IG. XIV Add. 5 a: Aix&ill 
A.XLf10Vl. Er war der mannliche Nebengott der in Syrakus hochverehrten Tycha. 

24) Holm II 446. III 615. Evans bei Freeman IV 487 ff. Head HNZ. 
182. W. Giesecke, Sicilia numismatica 89 ff. Ein Portrat des Agathokies hat 
Rossbach, Rhein. Mus. LV 1900 641 ff. in einer Marmorbuste des Vatikans er
kannt Helbig, Fuhrer j2 nr. 226. Brunn-Arndt, Griech. u. rom. Portrats Taf. 
105. 1O?, die den Stephanos des Agathodaimonpriesters auf dem Haupte tragt. 

20) Polyb. IX 23. 
26) Diod. XXI 16. Justin. XXIII 2. 
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Das Testament des Agathokles hatte Syrakus seine Freiheit 
zuruckgegeben; aber die Syrakusier wuBten davon keinen Gebrauch 
zu machen. Es wurde zwar die Republik verkiindet, doch setzte 
ein neuer Biirgerkrieg der Freiheit bald ein Ende. In den wirren 
Zeiten, die nun folgten, bemachtigten sich verschiedene Heerfiihrer 
der Herrschaft von Syrakus. Unter Ihnen behauptete sich Hiketas 
als Stratege und Leiter des Staates durch eine Reihe von Jahren 
(287-279 v. Chr.). Nach anfanglichen Erfolgen sah er sich infolge 
der Intervention der Karthager genotigt, mit Menon von Egesta, 
der sich nach Ermordung des Thronpratendenten Archagathos an 
die Spitze des Heeres gestelit und es gegen Syrakus gefiihrt hatte, 
ein Abkommen zu treffen. Der Vertrag verpflichtete die Syrakusier, 
Menon und die italischen Soldner in die Stadt aufzunehmen, die Ver
bannten zuruckzurufen, den Soldnern Grundbesitz und Biirgerrecht 
zu gewahren und den Karthagern Geiseln zu stell en. Bald kam es 
zu schweren Verwicklungen mit den Soldnern, die sich endlich be
wegen lieBen ihre Besitzungen zu verkaufen und aus Syrakus abzu
ziehen. In diese Zeit gehOrt wahl auch die von Diodor gleich nach 
dem Tode des Agathokles erwahnte Konfiskation seiner Giiter und 
die "damnatio memoriae", die doch nur der AusfluB einer oligar
chischen Reaktion und nicht das Werk der von Agathokles wieder 
eingesetzten Demokratie gewesen sein kann. Da die Syrakus unter
worfenen Stadte ihre Unabhangigkeit erhielten und die Konigs
wurde auf Sizilien ruhte, konnte Hiketas den Konigstitel nicht an
nehmen und so lieB er die Republik der Form nach bestehen. Seine 
Miinzen, die die Aufschrift 1:upxxocr[W'1 Ed 'hZ1:X27) fiihren, be
zeichnen ihn nur als Lenker des svrakusischen Staates. 

Hiketas wurde nach achtjahrlger Herrschaft von Thoinon ge
stiirzt (279 v. Chr.). Gegen ihn rief das Yolk von Syrakus den Herrn 
von Akragas, Sosistratos, zu Hilfe. Die Belagerung von Syrakus 
durch die Karthager (278 v. Chr.) zwang die beiden Gegner ihre 
Fehde aufzugeben. Sie riefen den Molosserkonig Pyrrhos herbei, 
dem sie die Stadt iibergaben 28j. In einer Versammlung in Syrakus 
wahlten die Abgeordneten aller griechischen Stadte Siziliens pyrrhos 
einstimmig zum "Konig und Oberfeldherrn" 29). Die Thronfolge 
wurde nun in der Weise geregelt, daB Pyrrhos' Sohn Alexandros, 
aus seiner Ehe mit Agathokles' Tochter Lanassa, zum Erben der 
Krone ausersehen war 30). Die Begeisterung, mit der man den Be
freier Siziliens begriiBt hatte, verflog bald, als sich die Regierung 
des Pyrrhos zusehends despotischer gestaltete. Er 109 die Gilter 
seines Schwiegervaters Agathokles, die schon langst in fremde Hande 
iibergegangen waren, wieder ein und verteilte sie unter seine Freunde. 
Willkurlich und rucksichtslos verletzte er die Autonomie der Ge-

27) Diod. XXI 16. 18. Beloch, GG. IV2 1, 542, 1. Head, HN2. 183. 
28) Diod. XXII 7, 2-3. 8, 1. Beloch, GG. IV2 1, 552. 
29) Polyb. VII 4, 5: .:lr1'z:~WY 'l.l%t ~xaL/.zu;. justin. XXIl~ 3,2: ~ex Si.ci

liae sicut Epiri appellatur. Uber die Mlinzen W. Giesecke, SicilIa numlsmatlca 
105 ft. 

;>0) Justin. XXIII 3, 3, wo freilich die Namen der Sohne vertauscht sind. 
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meinden, indem er die hOchsten Staatsamter mit seinen ei~enen Offi
zieren unter ZHrticksetzung der Sikelioten besetzte. DI~ Rechts
streitigkeiten wurden den Geschworenen entzogen u~d semen ~of
beamten ubertragen 31). Verge?ens suchte e~ den l:nmer weltere 
Kreise ziehenden Abfall durch em strenges Regiment mederzu~al~en. 
Besatzungen, die er in die Stadt legte, Verbannungen und Hm~lch
tungen der einfluBreichsten Manner wie des Sosi.strat?s und .!homon 
in Syrakus konnten es nicht verhindern, daB, slch VIele Stadte den 
Karthagern oder sogar den Mamertinern anschlos.sen 32).. Selb~t 
ein neuer Sieg tiber die Karthager33) vermochte Ihm mcht dIe 
Sympathien der Sikelioten zurtickzugewinnen. .. . 

Nach Pyrrhos' Abzug aus Sizilien und der D.ef!1utlg~ng der 
Karthager konnten sich die sizilischen Stadte nun nyt Ihren mn~r.en 
Angelegenheiten beschaftigen. In Syrakus brachen dIe alten Strel.ttg
keiten wieder aus. Aus uns unbekannten Ursachen kam es zu emer 
Militarrevolution gegen die republikani~che Regierung. I.?as He.er, 
das bei Mergane gegen die Mamertiner 1m F~lde stand, wahlte slch 
eigenmachtig Strategen, Hieron un.d Artemld?~os. De~ b~deuten~ 
dere von beiden war Hieron, der slch als OfflZler beretts 1m K~r
thagerkrieg unter Pyrrhos ausgezei.chne.t h~tte. Artemidoros sch~mt 
ihm nur beigegeben worden zu sem wle emst Megakle~ den~ Own. 
Verrat offnete ihnen die Tore der Stadt. Man bemachtlgte slch der 
Fuhrer der Gegenpartei und von nun an trat. Hieron allein in den 
Vordergrund. Die Syrakusier trugen der vollendeten Tats~che Rech
nung und bestatigten die durch das Heer erfoIgte Wahl Hlerons zum 
Strategen durch einen Volksbeschlug (26918 v. Ch1'.)34). . 

Nach dem Siege uber die Mamertiner am Longanos 1m Jahre 
264 v. Chr. 35) konnte Hieron, dessen Re!c? mit Ausnahme des Ge
bietes von Messene die ganze Osthalfte SlZlhens Yom. K~p Pachynon 
bis zur Kuste des Tyrrhenischen Meeres umfaBte, WIe e!11st Pyrrhos 
mit vollem Recht von den Syrakusiern und ihren Bundesge~?s.sen 
zum "Konig und Oberfeldherrn" ausge~uf~n werd~n 36). Den K?mg?
titel fiihrten aber auch die ubrigen Mltgheder semes Hauses 3 {) wle 
seine Gemahlin Philistis 38), sein Sohn Gelon 39) und d~ssen. \ie
mahlin Nereis 40). Von den Mtinzen tragt allerdings nur eme. emzlge 
neben dem Namen Hierons auch den Konigstitel und seI~st dl~ Ge~d
stucke wo neben seinem Bilde nur der l(onigstitel erschemt, Slr:d 1m 
Verhar'tnis zu dem Gold und Kupfer mit seinem Namen ohne Jeden 

31) Dion. Hal. XX 8. 
32) Pluto Pyrrh. 23. 
33) justin. XXIII 3, 9. 
34) Polyb. I 8, 3 ff. justin. XXIII 4, 2. Beloch, Hermes XXVIII (1893) 

484 und GG. IV2 1, 644, 1. . 
35) Polyb. I 9, 7. Diod. XXII 13. Beloch, GG. IV2 2, 278 ff. 
36) Polyb. I 8, 3. 9, 8. VII 8,. 1. j~~tin. X~III~,.2. IG. XIV 2 = I?itt~n-

berger, Syl1. P 427: ~xaL).eo. &."[z[ 0I-LSYOlJ ] IepUlYo. Iep0'l.Aso£ l::lJPc(''l.Oaw~ &zo~£ 7tI%OL. 
37) Vgl. IG. XIV 7. 
38) IG. XIV 3 = Dittenberger, Sylloge IS 429. 
39) Dittenberger, Sylloge P 428. 429. 
40) IG. XIV 3 = Dittenberger, SyUoge J3 429. 
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Zusatz wenig zahlreich. Auch die Munzen, die den Kopf Gelons und 
der Philistis zeigen, haben nur ganz selten den Konigsnamen 41). 

Die Macht des Konigs war fast unbeschrankt, doch machte 
Hieron nie einen ungesetzIichen Gebrauch von ihr42). Wie die 
ubrigen hellenistischen Konige empfing er vielleicht goHliche Ehren, 
wenigstens wird sein Name in Eid und Gebet aufgenommen und wie 
Alexander der GroBe unter der Maske des Herakles suchte sich auch 
Hieron als Zeus Helleoios in die Munzpragung einzufUhren 43). Seine 
Herrschaft wird als 'ljyetcr&o:~ bezeichnet wie jene Philipps und Alex
anders zu' den Hellenen 44). Wie die Herrschaft seiner Vorganger, 
stiitzte sich auch sein Konigtum auf ein stehendes, im Kriegsfalle 
durch das Burgeraufgebot verstarktes SOldnerheer. Zum Kriegs
dienste wurden alle waffenfahigen Burger herangezogen und fleiBig 
in den Waffen geubt45). Zur Erledigung spezieUer militarischer Auf
gaben wurden die eines standigen Kommandos entbehrenden Leib
wachter, crwl-Lo:,ocp6),o:xe~, die freilich erst unter seinem Nachfolger 
Erwahnung finden, verwendet, die als eine Einrichtung des altmake
donischen Hofes in den hellenistischen Monarchien tund nach deren 
Vorgang auch in Epeiros und Pergamon Eingang gefunden hatten 46). 

Ais Hieron in hOhere Lebensjahre kam, gab er seinem Sohne 
Gelon, dessen Name die Ableitung seines Geschlechtes von den 
Deinomeniden zum Ausdruck brachte, den Konigstitel und machte 
ihn zum Mitregenten 47). Er haHe zum wiederholten Male dem Volke 
die Niederlegung der Krone angeboten, erhielt sie aber stets durch 
VolksbeschluB wieder 48), und nur die Frauen des koniglichen Hauses 
brachten ihn von dem Gedanken ab 49), in seinem Testamente dem 
Volke die Freiheit zuruckzugeben. 

N eben dem lega!en Konig stand staatsrechtlich der Demos 50). 
Seine Gesetze bIieben in Kraft und auch die Organe der repubIi
kanischen Verfassung unangetastet. Die Diokleischen Gesetze wur
den sogar auf Anregung Hierons durch Polydoros zeitgemaB er-

41) Head, HN2. 184. Da die Portrats der Mitglieder der kg!. Familie 
bestimmten Nominalen entsprechen, sind sie nur Wertzeichen, nicht Dokumente 
einer juristischen Stellung. Holm III 694. Kahrstedt, Klio X 1910, 288 f. 
W. Oiesecke, Sicilia numismatica, 117 ff. 

42) Polyb. VII 8, 2. Liv. XXIV 5. Cic. Verr. III 6, 15. 
43) 10. XIV 7, daw Ad. Wilhelm, Jahreshefte III 1900, 168. W. Oiesecke, 

Sicilia numismatica 132. Hingegen beweisell die vsa;V(Oy.OL 'Ispwys~OL, die 
Epheben des von Hieron im sizilischen Neeton gegriindeten Oymnasiums (10. 
XIV 200 = SOD!. III 2, 5260; vgJ. Athen. V 206 e), in denen Niese (Oesch. d. 
gr. und maked. Staaten II 198, 1) die "Verehrer" Hierons erblickt, nichts flir 
unsere Sache. Vg!. auch F. Poland, Oesch. d. gr. Vereinswesens 74. 97. 

44) 10. XIV 7; vgJ. 2. Niese 1. 1. 198, 4. 
45) Polyb. I 9, 4. 
46) Liv. XXIV 7. Beloch, 00. IV2 1, 385. 
47) Polyb. V 88. VII 7, 7. 
48) Polyb. VII 8, 5. 
49) Liv. XXIV 4. 
50) So wird naeh Polyb. I 62, 8 im Frieden mit Karthago bestimmt: 

[1'l) 1tOf.S[1StV 'I§polYL [1'1]1)' ~m;ospsLv 07t/,<Z 1JtJp<Zy'otJcr(o~. 1.L'1]QS 'tol; 1JtJP<Zy.ocr(wv otJ[1[1XXOL; 
und derselbe Autor berichtet (V 88, 8), daB Hieron und Oelon, urn ihre Hilfe
leistung zu verewigen, in Statuen vorstellen lieBen, wie der Demos der Rhodier 
vom Demos der Syrakusier bekranzt wird. 
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neuert 51). Der Rat dauerte un ter ihm als "Staatsrat".fort und Rats
sitzungen wurden regelmaBig abgehalten 52). DaB Hler0l!, der stets 
im einfachen Burgerkleide und zu FuB in der .Stadt ersc.hl~n, ~ur als 
der erste Burger des Staates angesehen und dIe syrakuslsclle "taats
form als demokratische Monarchie aufgefaBt sehen wollte - auch 
darin ein Nachfolger des groBen Gelon -, beweist nic~t z~letzt der 
U mstand, daB er die Syrakusier an der Munzhohel t tellnehmen 
lieB 53). . . . ' . L' . 

Die Finanzen des slzl!Ischen Relches beruhten m erster .Ime 
auf dem Getreidezehnten, der trotz der Beschrankung des .Hle.:o
nischen Reiches seit dem Frieden mit Rom (263 v. Chr.) aU.f dIe sud
ostliche Ecke der Inse! die ergiebigste Einnahmsquelle blldete, da 
gerade dieser Tei! Siziliens die fruch~bar~n und zum ~cker.bau b.e
sonders geeigneten Taler umfaBte, dIe reIch an Getrelde, 01, Wem 
und Viehherden waren 54). Hieron machte den Ackerbau. zur Grund
lage seiner inneren Politik; unermudl~ch war .er auf seme Heb:mg 
bedacht und betatigte sich selbst schnftstellensch a~f dem Ge?lete 
derLandwirtschafP5). Wie sehr seine Bemuhungen, die Prod~kt1?ns
kraft Siziliens zu heben, von Erfolg gekront waren, das. bewelst nIcht 
nur das Vorkommen von festungsahnlichen Kornmagazmen .auf ?rty
gia sondern auch die zahlreichen Geschenke an Korn, dIe Hleron 
na~h Rom, Karthago, Alexandr~a und Rh.odo~ gem~.cht hat. . 

Obgleich es nun Tatsache 1st, ?aB Wlr n!cht fruh.er yon eme:n 
Getreidezehnten als einer allgemem verbrelteten .Emnchtun~ ~n 
Sizilien bOren als in romischer Zeit, wo gesagt wlrd, daB Komg 
Hieron seine Erhebung durch die lex Hieronica geordnet .habe 56), 
drangt sich von selbst die Pe:-son Hierons II. ~ls Urheber beZlehun?s
weise als Redaktor der bishengen Zehntenbestlmmung~n auf. GewIB, 
der Name des Gesetzes allein, ist fUr seinen Urheber nIcht auss~hla?
gebend. Fur Hieron II. spricht jedoc~ sei~ reges Interesse fur die 
Landwirtschaft seine Reformen den DlOklelschen Gesetzeskodex be
treffend die vo~ fiskalischen Interessen diktierte Sorge fur den Bau 
von Ko;nschuHen 57) und nicht zuletzt die Analogien und die enge 
Verbindung der lex Hieronica mit ~en "Rev~nue Laws", den ag~p
tischen Getreidegesetzen des zu Hlerons Zeit le~ende~ PtolemalOs 
Philadelphos58), die beweisen, daB das ganze ~leromsche. System 
auf hellenistischen Ideen aufgebaut war und emen hellenIstlschen 

51) Diad. XIII 35, 3. . 
52) Liv. XXIV 22, 6: senatus inde haberi coeptus est, ;:Iuod Slcut regnapte 

Hierone manserat publicum consilium, ita post mortem elUS ante earn diem 
nulla de re neque convocati neque consuiti fuerunt. 

53) W. Oiesecke, Sicilia numismatica 135. 
54) Cie. Verr. III 7, 18 ist allerdings nur die Rede von dem Zehnten auf 

Wein, 01 und Hiilsenfriichten, doch waren wohl auch die anderen Bodenpro
dukte ahnlich besteuert. 

55) Varro de r. r. I 1, 8. Plin. n. h. XVIII 3. Colum. de r. r. I 1, 8. 
56) Cie. Verr. II 63, 147. III 6, 14. V 33. Carcopino, La loi de Hil~ron 

et les Romains war mir leider nicht zuganglich. 
57) Athen. V 206 e: 
58) Nachgewiesen von Rostowzew, Oesch. der Staatspacht 351. 
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~o?~rchen zum Ur~eber. hatte. Wie lebhaft der Verkehr. zwischen 
§lZlll.en ur:d dem On,ent.lI11 3. Jahrhundert v. Chr. war, beweist die 
AhnlIchkelt des syraKusIschen und ptolemaischen Munzwesens und 
d~r Umsta,nd, d~B auc~ ptolemaische Miinzen im syrakusischen Ge
bIet~ kur~lerten 09~: .HIeron II. hat also die erprobten Institutionen 
des a~yptIschen ~omgs ~um Muster genommen, ohne jedoch in Bezug 
auf dIe Steuerpfhcht semer Untertanen einen Unterschied zwischen 
den Domanen ,un? den stadtischen Territorien zu machen. Alle Be
wohn~r, so welt sIe yEWPYOl waren - Cicero nennt sie aratores oder 
~olom arato.resque .-:-- muBten den Getreidezehnten zahlen, denn wie 
1m ptolerr:aIschen Agypten stand auch in Sizilien aIIein dem Konig 
d~s 0?ereJge~1tum a~ aHem Grund und ~oden zu, eine Anschauung, 
?le spateI' b~I ~e~ Romern zu der Theone fuhrte, daB das dominium 
I~ solo provmCIal! .nur .. d~m populus Romanus zustehe 60). Die Ein
fuhrung ~es s~h.r .emtraglIchen, abel' druckenden agyptischen Steuer
systems m SlZllien, ~uB~e ~.reilich die Ur: terta~en nicht weniger 
schwer, belasten als ~Ie E.mkunfte ~es Komgs stelgern 61). 

\?n del' lex. HIeromca sa~t CIcero, daB sie mit dem groBten 
Scharf~mn und. mIt del' erdenklIchsten Sorgfalt abgefaBt war. Del' 
~andwlrt war jeder Art von KontroIIe unterworfen urn betruge
nsche Manipulationen hintanzuhalten, del' Steuerpachter durch ge
naue Fe~tstellung seiner Rechte gebunden, so daB er dem Land
manne me m~hr als den Zehnten des Bodenertrages abnehmen konnte 
und gerade dleses Gesetz den Ackerbau zu einer lohnenden Tatigkeit 
machte 62). 

. Den Inhalt. del'. lex Hier0!1j~a bildeten nach den Angaben der 
Vernnen zur ZeIt Clceros Pohzelvorschriften und das Rechtsver
fahren. Unter .den ersteren sind noch drei als schon von Hieron II. 
getroffene Be~tlm:nungen nachweisb~r, und zwar die Anlegung eines 
Narr:e~sve~zelchmsses del' Grun?besltzer durch den Staat, professio 
?OmmIS, dIe A~gabe der Qua,ntltat ~er jahrlichen Aussat, professio 
lUgerum et satlOnum, und die Verembarungen zwischen Pachtern 
und .~r~tor an Ort und. Stelle vor dem Steuerobjekte, pactiones. Als 
vorromIsche Bestandtelle der lex Hieronica sind diese drei Bestim
~ung~n durch die Analogien erwiesen, die Hierons Gesetz mit den 
agyptlsch~n . "Rev~nue Laws" aufweist, und diese drei Bestim
:n;xn~~~ ~ SInd es, dI~. das Wesen .der l~x J:1ieronica. als eines VOll0\; 
,EAW 1.'1.0" charaktensleren, del' dIe gnechlsche PolIspacht in den 
~ama!igen hellenisti~chen Staaten fortsetzte 63). Damit stimm t 
uber~m, daB weder die pactiones noch die professio nominis in den 
Vernnen als Neuforderung und als Inhalt eines Ediktes erwahnt 

59) Holm III 34. 694. 
60) Rostowzew, ,I(o!onat, 233 ff. und Oesch. der Staatspacht, 424 ff. 

~: 5'[[~~er, Agrarverhaltmsse 1m Altertum, HandworterbuCh der Staatswiss. 

61) N' .. lese, Oesch. d. griech. u. makedon. Staaten II, 194. Hingegen 
I~Bt Lenschau, RE. VIII (~,913) 1508 eS,1;lnentschieden, ob Hieron II. das agvp-
tlsche Syst~m der Ptolemaer nach Sizilien verpflanzt hat. • 

62) CIC, Verr. III 8, 20. 
63) Rostowzew, Oesch. der Staatspaeht 336. 
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werden, bezuglich der professio iugerum et sationum sich aber sogar 
ein direkter Hinweis findet 64), daB es sich hier um eine Vorschrift 
der lex Hieronica handelt. Die lex Hieronica, die Cicero direkt 
lex frumentaria nennt 65), blieb auch unter den Romern die Haupt
norm fur das Getreidewesen und zeigte trotz der Anderung in der 
Handhabung des Gesetzes und der Modifikation seines Inhaltes 
noch die von Hieron II. vorgezeichneten Hauptzuge66). 

1m Zusammenhange mit der lex Hieronica ist endlich die Frage 
zu erortern, ob eine Ableitung des Zehntenrechtes in seinem wesent
lichen materiellen Inhalte aus iHteren Zeiten wahrscheinlich ist. Man 
hat den Ursprung des sizilischen Zehntenwesens mit der Verfassungs
reform des Diokles in Verbindung gebracht und in dem Zehnt eine 
von den Einrichtungen erblickt, die den Sturz der Aristokratie 
zum Endzweck hatten, oder auch mit der Entwicklung des Soldner
wesens, das im scharfen Gegensatz zu dem aristokratischen Ritter
dienste stand und die Burger von der Leistung des personlichen 
Kriegsdienstes gegen Zahlung einer Abgabe entband 67). 

Die erste Annahme erweist sich als unmoglich, wenn man be
denkt, daB Diokles als Begrunder der radikalen Demokratie an eine 
Einfiihrung des nach antikem Begriffe freiheitswidrigen Zehnten, 
der doch auch den Nachfolgern der aristokratischen Grundbesitzer 
aus dem Demos eine starke Belastung ihres Eigentums gebracht 
hii.tte, nicht gedacht haben kann 68). Unwahrscheinlich ist auch die 
Einfiihrung des Zehnten durch Dionysios, denn trotz der Verwendung 
zahlreicher Soldner bestand auch unter ihm die Dienstpflicht der 
Burger, die einer strengen Aushebung unterworfen waren, weiter 69

). 

Von einer Aufhebung der Dienstpflicht gegen Entrichtung einer 
Naturalsteuer kann also keine Rede sein. Gerade bei Dionys, dessen 
Finanzkunste so deutljche Spuren in der Oberlieferung hinterlieBen, 
ware die Einfiihrung dieser neuen Abgaben kaum unerwahnt ge
blieben. 

Irrig ist endlich die Anschauung, daB der Zehnt nur ein 
Merkmal der monarchischen Verfassung sei, die sich ruehr auf das 
durch den Verkauf des Kornes erzielte Geld, als auf die Kraft del' 
Burger stiitze 70). Der Zehnt oder auch eine andere Quote laBt sich 
im GegenteiJ auch in freien Gemeinden nachweisen und die Ein
fuhrung der jahrlichen Steuer vom Ernteertrage war als die erste 
und aiteste Steuer ein Beitrag zu den Gemeindelasten, eine Ertrags
steuer, nicht ein fester Bodenzins, die unabweisbare Konsequenz 
aus der Tatsache, daB das private Grundeigentum aus der Auf-

61) Verr. III 8, 20, 
65) Verr. II 13, 32. 
66) H. Rauber, Die agrar. Verhaltnisse Siziliens im Altertume besonders 

zur Zeit Ciceros. Dissert. Erlangel) 1919, 26 f. 
67) Nitzsch, Die Orachen, 37 ft. 
68) Degenkolb, Die Lex Hieronica 89. Holm III 371. . 
69) Plut. Dion 30, 
70) Einen regelmaBigen Zehnten halten fUr unvereinbar mit der freien 

Verfassung Bockh, Sth. Ath. P 367. Degenkolb, Die Lex Hieronica 89. Holm 
III 371. Rauber 1. l. 22, 3. Auch Rostowzew, Archiv f. Pap. Forseh. 1. Beih. 
(1910), 237 halt die Orundsteuer fUr ein Merkmal der Tyrannenherrschaft. 
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teilung und Auslosung von Gemeindeland hervorgegangen war7l). 
Untrennbar ist der Zehnt jedenfalls von einer reichen Entwicklung 
des Ackerbaues. Wenn nun Gelon, der die Burger besonders zum 
Landbaue anzuhalten wuBte, den Griechen fUr die Gesamtdauer 
des Feldzuges Getreide bieten und reiche Kornspenden an die Romer 
abgeben konnte 72), so muBten schon zu seiner Zeit Naturallei
stungen von Grund und Boden bestehen, auf die wohl Gelon wenig
stens bei den ihm wegen ihrer Befreiung aus der Horigkeit zumDanke 
verpflichteten Kyllyriern Anspruch erheben konnte. Wir horen, 
daB wenige Jahrzehnte spater die Sikeler dem demokratischen 
Syrakus zur Zahlung einer Ertragssteuer von den Bodenprodukten 
verpflichtet waren 73). Ob Gelon den Zehnten oder eine andere 
Quote erhob und diese auch auf die Burgerschaft iibertragen hat, 
muB unentschieden bleiben, sicher aber konnte der Zehnt, dessen 
griechischer Ursprung unleugbar ist, inmitten der unaufhorlichen 
politischen Wechseifalle in Syrakus nicht unverandert fortbestehen. 
Erst Hieron II. hat als Monarch nach hellenistischem Muster sein 
ganzes Reich durch ein allgemeines Gesetz dem Zehnt unterworfen, 
und die Romer haben die von Hieron formulierte Theorie, daB er 
alleiniger Herr von Grund und Boden sei, in ungeschwachter Gestalt 
ubernommen. 

Zu den Getreidezehnten traten noch die Einkunfte aus den 
Domanen und gewiB noch eine Reihe indirekter Abgaben und Ge
buhren, in den Kriegszeiten auch direkte Vermogenssteuern. Je
denfalls befanden sich die syrakusischen Finanzen in der auf dem 
Frieden mit Rom folgenden Friedensperiode im bliihendstenZustande. 
Trotz Zahlung reichlicher Subsidien an die verbundeten Romer 74), 

koniglicher Geschenke an die Staaten des griechischen Mutter
landes 75) und der Anhaufung groBer Kriegsvorrate 76), konnte 
Hieron II. bei seinem Tode einen ansehnlichen Schatz hinterlassen 77). 

Der Nachfolger Hieron II. war sein Enkel Hieronymos (214 bis 
213 v. Chr.). Dieser stand noch im jugendlichen Alter und deshalb 
bestimmte Hieron in seinem Testamente, daB die Regierung zunachst 
15 Vormundern ubergeben werde, unter denen sich auch seine 
beiden Schwiegersohne Adranodoros und Zoippos befanden. Gleich 
nach dem Tode Hierons beriefen die 15 Vormunder eine Volksver
sammlung, in der sie das Testament des Konigs verlasen. Die 
Mehrzahl nahm den Wechsel der Herrschaft schweigend hin. Auf 
Betreiben des Adranodoros legten jedoch die Vormunder bald ihr 
Amt nieder und Hieronymos ward fur mundig erklarP8). 

Der junge Furst, der im Gegensatz zu seinem Vater Gelon 
und seinem GroBvater sofort eine prunkvolle Hofhaltung einfuhrte, 

71) Busolt P 610 m. A. 2. 
72) Herod. VII 158. Plut. Cor. 16. Dion. Hal. VII 1. Liv. II 34. 
73) Diod. XII 30, 1 (Jahr 439 v. Chr.); vgl. Thuk. VI 20, 4. 
74) Polyb. I 18, 11. III 75, 7. VII 5, 7. 
75) Polyb. I 16, 10. V 88, 5. VII 8, 6. 
76) Polyb. VIll 7, 2. Pluto Marc. 14. 
77) Liv. XXIV 23. 
78) Liv. XXIV 4. 
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der weder auf das Purpurgewand noch Diadem und Leibwachter 
verzichten wollte 79), 109 sich durch offenbare Verletzung der. Ver
fassung den HaB der einfluBreichsten Manner zu so). ~s blldete 
sich eine Verschworung, die aber entdeckt ward und m~t der Be
seitigung des Romerfreundes Thrason endete 81).. Damlt gewann 
die den Karthagern geneigte Partei, an d~ren Spltze Adranodoros 
und Zoippos standen, die Oberhand ~nd Hlerony.mos. beschloB f.1ach 
Befragung des Staatsrates, in dem slch nur dre! Gnechen, Ansto
machos aus Korinth, Damippos aus Sparta und A~tonu~ au~ Thes
salien, wahrscheinlich SOldnerhauptleute des Komgs, fur .dle Auf
rechterhaltung des romischen Bundnisses erklarten, den Kneg.gegen 
Rom 82). Er zog mit einem Hee.re von 15.000 ~ann ge?en. dIe von 
den Romern besetzten Stadte, flel aber schon m Leont~nol also das 
Opfer einer Militarverschworung, an der besonders em gewisser 
Deinomenes beteiligt war 83

). •••• 

Die Verschworer proklamierten nun dIe Repubhk. Em Tell 
ging unter Theodotos und Sosis nach Syrakus? um Adra~adoros an 
der Besitzergreifung der Herrschaft zu verhm?ern. Dieser hatte 
bereits die wichtigsten Punkte von Syrakus mIt Truppe~ besetzt. 
Abgeordnete forderten ihn auf, di.e lnsel z~ uber~eben. E;ne Rats
versammlung, zum erstenmal selt dem lode Hlerons, 'Aurde ab
gehalten und der Rat iibernahm pun all.~ Gewalt. Adranodoros 
ubergab nach einigem Zaudern dIe Schlussel der Blfrg un~ der 
koniglichen Schatzkammer. Ganz Syrakus dankte wIeder emmal 
den Gottern fur seine Befreiung 84). 

Am folgenden Tage schritt man zur Wahl de~ Strategen; der 
erste war Adranodoros die ubrigen gehorten melst zu den Ver
schworenen. Sopatros' und Deino:ne~es,. zv.:ei der Gewahlten, 
brachten die Kriegskasse aus LeontmOl, dIe Wle das Geld aus der 
Burg dem yom Volke ernannten Schatzmeister ubergeben wur?e. 

An Stelle des Herrschers war der Rat getreten, der durch se111.e 
umsichtige und energische Leitung eine friedli~he LOs~ng herbel
gefUhrt und der Revoluti?n einen dUl:"chaus anstokratlschen Cha
rakter verliehen hatte. DIe neue Reglerungsuchte vor allem d~s 
Bundnis mit den Romern wieder herzustellen. Dies .nahm~n die 
Anhanger der gesturzten Dynastie zum Vorwan?, u~ dl~ Regle:ung 
zu beschuldigen, daB sie die Stadt den Romern 111 dIe !1a~d(' spIel en 
woile. Hippokrates und Epikydes.' zwei Karthager gnech~scher Ab
stammung, die als Gesandte Hanmbais an dem Hofe des Hle~onymos 
freundliche Aufnahme gefunden hatten, versuchten nun dIe Syra
kusier zu einem Bundnis mit den Karthagern zu iiberreden. Auch 
Adranodoros bemuhte sich wiederum, in den Besitz der Macht zu 

79) Baton aus Sinope bei Athen. VI 251 e. 
80) Liv. XXIV 5, doeh vgl. Polyb. VII 7, 1 ff. 
81) Liv. XXIV 5. 
82) Polyb. VII 5, 1-8. 
83) Liv. XXIV 7. k . 
84) Liv. XXIV 21-26 ff. Val. .M~x. III 2 ext. 9. De~ret der Syra USler 

nach Ermordung des Hieronymos bel LIV. X~IV 2.5, .10. DlOd. ,XXVI 16. Vgl. 
Glotz La Solidarite de la famille dans Ie drOIt cnmmel en Greee 458 ff. , 
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kommen. Von dem tragischen Schauspieler Ariston als Verrater 
angezeigt, wird er und Themistos von den Strategen getotet. Auch 
ihre Frauen, Tochter und Enkelin Hierons, wurden ermordet, 
ebenso Herakleia, ebenfalls eine Tochter Hierons und Gemahlin 
Zoippos', nebst ihren beiden jugendlichen Tochtern 85). Der Unter
gang des ganzen koniglichen Hauses erweckte den Unwillen gegen 
die Strategen. Der Stimmungsumschwung zeigte sieh bald. Als 
man zur Ersatzwahl ftir die beiden ermordeten Strategen Adrano
doros und Themistos schritt, wurden Hippokfates und Epikydes 
zu Strategen gewahlt. Sie begingen zu Leontinoi Feindseligkeiten 
gegen die Romer, ohne dazu von dem Volke autorisiert zu sein 86). 
Endlich bemachtigten sie sieh der Stadt Syrakus, der sie den Schein 
einer unabhangigen Republik lieBen, was auch die Pragung einer 
auffallend groBen Zahl von Mtinzen zum Ausdrucke bringen sollte 87). 

In der kurzen Zeitspanne von der Ermordung des Hieronymos 
bis zu dem Tage, wo der romische Eroberer seine schwere Hand auf 
Syrakus legte, gewinnen wir noch einmal Einblick in die demo
kratische Verfassung des Staates. Die hOchste GewaIt hat der Rat 
und die Volksversammlung. Letztere entscheidet, nach eingehenden 
Beratungen der Strategen mit dem Ausschusse des Rates und den 
Befehlshabern der Truppen, tiber Krieg und Frieden, die Ab
schickung von Gesandten und die Erneuerung des Btindnisses mit 
Rom 88); die VoIksversammIung war es auch, die auf Antrag der 
Strategen den Tod der ganzen koniglichen Familie beschloB 89). 
AuBerordentIiehe Machtbefugnisse standen jedenfalls dem Strategen 
zu, die zugleieh als selbstandige hochste Zivilbeamte die Leitung 
der Geschafte und den Vorsitz in der Volksversammlung gefUhrt 
haben dtirften 90). Sieher verhandelten sie mit dem auswartigen 
Gesandten 91), ja sie gaben fUr sieh den romischen Gesandten eine 
entscheidende Antwort92). Auf ihre VeranIassung wurden Themistos 
und Adranodoros in der RatsversammIung ermordet. Sie verant
worteten sieh dartiber erst im Rate, danD in der VoIksversammI ung 93). 
Anteil an der VoIksversammlung und an dem Wahlrechte hatte auch 
der Letzte aus dem Volke 94). 

Noch unter den Romern, die die Iiberale Politik der helle
nistischen Monarchie fortsetzten und nur geJegentIich in die Ver
fassungen der sizilischen Gemeinden eingriffen, urn das aristokratische 
Element zu starken, war die Gewalt, die den Syrakusiern verbIieb, 
demokratisch gestaltet. Das Recht der Ekklesie und BuIe, Volks
beschliisse und Gesetze zu beschlieBen, blieb der Form nach be-

85) Liv. XXIV, 21-26 ff. Diod. Fgm. XXVI. Val. Max. III 2 ext. 9. 
86) Liv. XXIV 27. 29. 
87) Holm III 58. 
8B) Liv. XXIV 28, 8. 
89) Liv. XXIV 25. 
90) Liv. XXIV 27. 
91) Liv. XXIV 27. 
92) Liv. XXIV 33. 
93) Liv. XXIV 24. 
94) Liv. XXIV 27. 
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stehen doch was sie zu beschlieBen hatten, bestimmten die Wei
sunO'e~ des romischen Senates und die Edikte und Reskripte des 
Pro~inzialstatthal ters. Wenn auch zur Zeit Ciceros das Volk oder 
Rat und Yolk als der Inbegriff der Gewalt: als der St.aat, ~.enannt 
wird 95), so beweist doch gerade das rtickslchtslose Emgre!fen des 
Verres in die Freiheit der kommunalen Selbstverwaltung von Sy
rakus daB die WiIIktir eines Statthalters allein das kommunale 
Selbstbestimmungsrecht inhaltlich aufheben und die. wiehtigsten 
Korperschaften der griechischen Polisverfassung, Ekklesle und Bule, 
zur BedeutungsIosigkeit verurteilen konnte. 

95) Cic. Verr. II 15, 38. 18, 45. 21, 50. IV 62, ~38. DaB die komm~nale 
Selbstandigkeit von Syrakus unangetastet blieb? bewelst auc.h das syrakuslsche 
Psephisma aus Magnesia (IvM. 72); zur DatJerung vgl. ]etzt H. Pomtow, 
Klio XVII 1921 157, 142. 
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Hermokrates 26. 70, 25. 78. 79, 88. 93. 

85. 88. 90. 96. 99 m. A. 2. 107, 
68. 

Hermon 79, 88. 
Hestia 121, 9. 
Hetarensteuer 104. 
Hieron l. 20, 23. 26, 78. 43. 45. 57, 

5. 59 ff. 95. 97. 102. 122. 
Hieron n. 19. 21. 22, 41. 43, 4. 45. 

60 ff. 68. 75 ff. 87. 89.98.101,14. 
104. 114. 121,9. 136 ff. 141 m. A. 
84. 142. 

Hieronymos 33. 45. 140 f. 
Hiketas I. 45. 118. 120 m. A. 2. 125. 
Hiketas II. 45. 134. 
Himera 25. 48 m. A. 2. 63. 65. 78. 90. 

96. 99. 
Himeras 19. 
Hipparchen 80 m. A. 100. 108. 
Hipparchos 82. 
Hipparinos 45. 99, 2. 112. 117 f. 
Hipparis 18. 
Hippias 60. 

Hippokrates von Gela 54, 3. 57. 82. 
121, 9. 

H!ppokrates (Strateg) 141 f. 
Hlppon 113. 
Hipponion 19. 
Histiaia Oreos 124. 
Hopliten 24. 80. 
Hufe 20. 
Hyllees 32. 
Hyllos 43. 
Hyrmine 43, 1. 
Hyrminos 18. 43, 1.. 

Ilarchen 80 m. A. 100. 
Illyrien 19. 
lndustrie 21 f. 
Issa 19. 32. 84. 102, 31. 107. 
Italien 19. 24, 67. 95. 112. 119. 129. 
Iteration 84. 

Jamiden 51, 12. 
Jasos 72, 30. 
Julis 74, 45. 

Kale Akte 34. 14. 
Kallimenes IiI m. A. 7. 123. 
Kaliippos 45. 116 ff. 
Kamarina 18. 20, 27. 22. 24. 34, 14. 

51, 12. 71, 29. 100. 132. 
Kamarinaer 62. 
Kampaner 132, 15. 
Karien 73, 31. 
Karkinos 126, 53. 129. 
Karthager 24 ft. 61. 100. 108. 120. 

127 f. 134 f. 141. 
Karthago 21. 25. 100, 13. 101. Ill. 

119. 126. 128. 132. 136, 50. 137. 
Kasmenai 18. 48 f. 55. 57. 
Katane 20, 27. 90. 118 f. 124,35. 132. 
Kaulonia 24. 
Kauloniaten 36. 103. 
Kelten 132, 15. . 
Kentoripa 119. 123. 132. 
Kephalos 87.92.98. 120. 125 m. A. 46. 
Kerkyra 30. 32. 46. 71 m. A. 28. 72. 

30. 75. 83, 122. 84. 93. 97. 
Kerkyraier 83, 123. 
Klaros 39 f. 
Klaroten 39 f. 
Kleisthenes 70, 26. 71. 
Kleon 82, 114. 
Konigtum (Konige) 44 ff. 60. 132 f. 

134 ff. 140. 
Kollegialitiit 84 .. 
Kolonialreich 19. 
Kolonisationstatjgkeit 17 f. 20, 27, 

127. 
Kora 117. 
Korax 68m. A. 12. 74. 93. 
Korinth 17. 24, 67. 29 f. 32. 43, 1. 

45 ff. 49, 3. 71 m. A. 28. 76, 55. 

84. 112. 115 m. A. 18. 117. 119 ff. 
125 f. 128. 141. 

Korinther 29. 43. 104, 47. 125. 
Korkyra Melaina 19, 22. 20 m. A. 23. 

32. 
Krataidas 45, 10. 
Kreta 39. 40, 37. 45, 10. 76, 55. 91, 

180. 92. 
Kriee:ssteuern 103. 
Krim 109. 
Krimisos 120. 126. 
Kronion 19. 24. 
Kronrat 108. 
Kroton19. 
Kunsthandwerk 21. 
Kvane 28 m. A. 12. 
Kyanippos 28. 
KyIlyrier 25. 38 ff. 53 f. 56, 4. 57. 140. 
Kyme 60. 64. 
Kypselos 32, 3. 49, 3. 104, 47. 
Kvrene 59 f. 
Kyzikos 70, 25. 

Lanassa 134. 
Landaufteilung 68. 
LandbevOlkerung 38. 
Landesverweisung 70. 
Landhandel 18. 
Larissa 72, 30. 
Leibwache 99. 113. 132. 
Leibwachter 136. 141. 
Leontinoi 19. 20, 27. 24. 36, 12. 114. 

117 f. 120. 127. 141 f. 
Leptines 107. 120. 
Leukon !. 109 m. A. 96. 
lex frumentaria 139. 
lex Hieronica 137 ff. 
Li!ybaion 24. 
Lindier 124, 29. 
Lindos 44. 
Liparo 47, 24. 
Lissos 19. 
Lochagos 129, 5. 
Logisten 84. 
Lokrer 92 m. A. 183. 
Lokroi Epizephyrioi 91, 181, 107. 
Longanos 135. 
Los 19. 20 m. A. 23. 50, 8. 74 m. A. 

39. 76. 86. 89. 122. 
Loswahl 84. 
Luxusgesetzgebung 91, 181. 
Lygdamis 51, 12. 
Lykurg 90. 94, 197. 
Lysander 96. 
Lysimachos 79, 88. 
Lyson 47, 24. 

Magnesia a. M. 71, 29. 72, 30. 143, 95. 
Makedonen 80. 129, 5. 
Makedonien 129, 5. 
Mamerkos 125. 
Mamertiner 132, 15. 135. 
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Marcellus 77. 
Mark 19. 
Mazaka 92, 187. 
Megakles 112. 135. 
Megara 19. 22 m. A. 48. 62 m. A. 38. 

69. 
Melitaer 72, 30. 
Melite 72, 30. 86, 144. 123 f. 
Menekrates 79, 88. 
Menon 133 f. 
Mergane 135. 
Messene 65. 119. 135. 
Metall- und Erzarbeit 21. 
Metoiken 25 m. A. 76. 
MiIet 69. 
Militiirrevolution 135. 
Mnoitai 39. 
Morgantine 132. 
Motye 107. 
Mundigkeit 37 f. 
Mvlai 48, 1. 
Mylasa 73, 31. 
Myles 48, 1. 
Myletiden 48 m. A. 1. 49 m. A. 4. 
Myskon 79, 88. 

Nauarchen 45, 10.86, 144.97. 106,65. 
107 m. A. 68. 113. 

Nauarchie 106 f. 114. 
Naupaktos 92 m. A. 183. 
Naxos 20, 27. 30. 
Neapolis 18. 75. 106, 65. 114. 
Neeton 136, 43. 
Neorion 63. 
Nereis 135. 
Neuburger 24. 33. 66. 128. 
Neuregelung des Bodenbesitzes 24. 
Nikandros 123, 25. 
Nikias 34, 14. 
Nomographen 95. 
Nomothesie 121, 7. 126, 50. 
Nomotheten 93, 192. 120. 125. 
Nomothetenkommission 74. 90. 125. 
Nypsios 106, 65. 114. 
Nysaios 45. 112. 117 f. 

Oanis 18. 
Oligarchen 130 f. 133. 
Oligarchie 18. 48 ff. 53. 124. 127. 130. 
Olympieion 17 m. A. 4. 23, 53. 37. 

51, 12. 82. 121. 
Orakel 30. 
Oreos 124. 
Orient 21. 138. 
Ortygia 17 ff. 21. 27 ff. 36, 11. 53. 65. 

67. 100. 112. 114. 137. 
Ostrakismos 68 ff. 

Pachvnon 18. 135. 
pactiones 138. 
Pamphyler 32. 
Panormos 20, 27. 25, 76. 

10* 
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Peisistratos 60. 
Peleponnes 20. 112. 
Peneten 39. 40 m. A. 36. 37. 38. 
Pergamon 37. 136. 
PetaliSn1bS 68 ft. 
Phare 89, 164. 
Phayllos 70, 25. 
Pheidon 44, 5. 
Philipp von Makedonien 129, 5. 136. 
PhiIippos von Kroton 97. 
Philistis 135 f. 
PhiIistos 106, 65. 107. 111 ff. 
Philonidas 34, 14. 
Philo xenos 123. 
Ph inti as 77. 
Phintylos 34, 14. 
Phoibia 46, 20. 
Phoiniker 27 ff. 
Phormis 63. 
Phratrien 32 ff. 37. 
Phratrievorsteher 34, 14. 
Phrurarchen 107. 
Phylen 32 ff. 35. 37. 38, 24. 77. 80, 

99. 
Phylenaufgebot 129, 5. 
Piraeus 103. 
Platon 111. 115. 118. 
Plemmyrion 17. 
Polichne 17. 
Polizeibehorde 80. 
Pollis 44 ff. 
Polyaenus 75, 50. 
Polydoros 87. 92. 98. 136. 
Polyxenidas 123. 
Polyzalos 57, 5. 61 m. A. 25. 
Potagogides 102. 
Potamis 79, 88. 
praefectus urbis 81. 
Praxiteles 63. 
Priene 71, 29. 97. 
Privatrecht 93 f. 
Probulen83, 123. 
Probuleuma 75, 50. 
professio iugerum et sationum 138 f. 
professio nominis 138. 
Prosagogeis 102. 
Prostaten 77. 81 f. 124. 
Prostasie 82. 
Protograeci 31. 
Prvtaneion 46. 
Prytanen 46. 
Prytanien 77. . 
Prytanis 45. 47 m. A. 24. 
Psaumis 51, 12. 
ptolemaer 129, 5. 138, 61. 
ptolemaios Philadelphos 137. 
Pyrrhos 45. 60. 132. 134 f. 
Pyrrias 34, 14. 
Pythagoras 91, 181. 
Pythen 79, 88. 

Rat 46, 21. 47 .. 52. 56. 72, 30. 74 ff 

80. 100. 101, 14. 124 m. A. 35. 
137. 141 f. 

Rat der Sechshundert 128. 
Raucheranstalten 22. 
Rechenschaft 62. 131. 
Rechenschaftspflicht 84 m. A. 182. 

118. 
Reiterei 20, 23. 63. 80 m. A. 100. 
Rhegion 19. 46 m. A. 20. 65. 71 m. A. 

28. 73, 31. 77. 86, 144. 118. 
Richter 74 m. A. 39. 
Rhodier 136, 50. 
Rhodos 45, 10. 72, 30. 137. 
Romer 25. 87. 105. 121. 138 ff. 
Rom 21 m. A. 37. 137. 140 ff. 

Salmakis 71, 29. 
Samniten 132, 15. 
Satyros 109 m. A. 96. 
Schafherden 22. 
Schatzmeister 141. 
Schiffsbau 22. 
Schiffsgeld 104, 48. 
Segesta 124. 
Selinunt 20, 27. 34, 14. 65. 96. 99. 
Senioratserbfolge 61 m. A. 29. 
Aper Sextius Augurinus 123. 
Sikanos 79, 88. 
Sikeler 17 f. 27 f. 39. 65. 103, 39. 
Sikelergebiet 19. 
Sikelergraber 19, 20. 
Sikelioten 85. 112. 121. 135. 
Sikyon 32, 3. 
Siris 81. 
Sklaven 24 ff. 
Sklavenaufstand 26. 34, 14. 
Skotussa 82. 
Skythes 45. 
Soldner 23. 25. 36 m. A. 11. 12. 62 ff. 

100. 102,28. 103. 112f. 117. 119. 
127. 130. 132 m. A. 15. 134. 

Solon 54, 3. 90. 92. 94 m. A. 197. 
Sopatros 141. 
Sosilas 45, 10. 
Sosis 113. 141. 
Sosistratos 26. 45. 128 ff. 134 f. 
Sostratos 51, 12. 
Sparta 72, 30. 73, 31. 97. 114. 141. 
Spartaner 39. 40, 37. 78. 
Spartokiden 109. 
Staatsrat 141. 
Staatssklaven 26, 78. 
Stadtvorsteher 82. 
Steuern 103 ff. 116. 
Strateg (autokratorer) 60. 101 f. 106, 

64. 114. 127. 131. 
Strategen (Feldherren) 33 m. A. 8. 

74. 77 ff. 84. 86 m. A. 144. 100, 3. 
103. 106 m. A. 65. 68. 113. 119 f. 
125. 131. 135. 141 f. 

Strategenliste 79, 88. 
Strategie (autokratore) 62. 127. 131. 

Straton 34, 14. 
, Stratos 45, 1.0 

Synedrion 76, 55. 
Syrako 28. 

Tauromenion 34, 14. 46. 77. 119 f. 132. 
Tausendschaften 80. 
Taxiarch 129, 5. 
Tegea 83, 120. 97. 
Tegeaten 82. 
Teisarchos 128, 3. 130. 
Teisias 93. 
Teison 80, 103. 
Telines 33. 
Tellias 79, 88. 
Tenea 43, 1. 
Thearidas 107. 
Themistos 142. 
Theodoros 101, 18. 23. 
Theodotos 141. 
Theomnastos 123. 
Theoxene 133. 
Thermae lO7. 
Theron 59 m. A. 12. 
Thesmophoren 117. 
Thessaler 39. 
Thessalien 141. 
Thoinon 45. 134 f. 
Thrakien 44, 8. 
Thrason 141. 
Thrasybulos 45. 61 m. A. 32. 64 ff. 

73. 121. 
Thurioi 89. 94. 
Timokrates 107. 
Timoleon 19. 20,22. 24 m. A. 67.25. 

46. 75. 76, 55. 80. 87. 89. 92, 188. 
93. 95 f. 98. 101, 14. 102, 28. 105, 
57.114.117.120 ff. 132 m. A. 23. 

Topferei 21. 
Tragurion 84. 
tribunus miIitum 129, 5. 
tribunus plebis 82. 
Trierarchen 80. 108. 
Trierenflotte 63. 
Tryphon 34, 14. 

Tyche 18. 133, 23. 
Tvndaridas 68 m. A. 15. 
Tyndaris 124, 35. 
Tyrannen 60. 
Tyrannis 23. 
Tyrrhener 45, 10. 

Unterbeamten 81. 

L. Valerius Arabicus 123. 
Verfassungsreform 111. 115. 
Vermogenssteuer lO4, 47. 
Verres 45. 
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Viehsteuer 104 m. A. 43. 
Viehzucht 21. 
Volksabteilungen 37. 
Volksgerichte 101. 
Volksversammlung 36. 37 m. A. 21. 

56. 62. 66. 69. 70, 25. 71. 72, 30. 
73 ff. 78. 84 f. 86, 144. 100. 102 f. 
106 f. 110. 114 f. 124 f. 130 f. 
142. 

Volkszahl 22. 

Wahlen 69. 74 f. 79, 92. 
Wahlrecht 37, 21. 
Weberei 22. 
Wolle 22. 

Zaleukos 89. 91, 181. 94. 97. 
Zankle 45. 
Zankleer 48 m. A. 1. 
Zehent 103 m. A. 39. 137, 54. 139 

m. A. 70. 140. 
Zensus 51. 
Zeus Aitnaios 61, 28. 
Zeus Eleutherios 66. 121 f. 
Zeus He!lenios 136. 
Zeus Olympios 33. 46. 51, 12. 60. 

121, 9. 
Zivilstandsbeurkundung 37. 
Zivilverwa1tung 101. 
Zolle 104 f. 
Zoippos 140 ff. 
Zwangsanleihe 105. 



Oriechisches W ortregister. 

Ai(f.&O'X/,sw;; 133. 
A l(f.&oy'),so;; IhmHo;; 133. 
aOL(f.LpS,O;; 19, 22. 
&).i(f. 71 m. A. 28. 73, 31. 124, 35. 
A/,tPL 34. 
OGIl1t0XOL 81. 
&1l::Pmo).i(f. A.~O; 'OI.u:~1tLOI) 12l. 
all::pL1to),o. 123, 21. 
all::PL7tOAO;; 'tOtv II(f.LOWV 123, 21. 
all::PL1to/,Q; 'toil A.~O; 123, 21. 
a1tO 'tLll"l)llc<'tWV 51. 
a1to::popci. 40, 36. 
apX(f.tm 1tOA'('(f.L 36, 13. 37. 
apx~ 76. 122. 
apx'rJ SY1:LllO'tci.'"I) 122. 
o:pX0Y1:S; 122. 124 m. A. 35. 
&pX0Y1:S;; BO(J1topol) 109, 
&pxwv E1tWVUllO;; 123. 
OGPXWY ~('XS/,L(f.;; 109. 

~(f.GL),SU; 46. 59m.A.l1. 109,96. 132,20. 
~ou/,ci. 75. 101, 14. 124, 35. 
@OUASU't1Jpwv 46, 23. 75, 50. 

l(f.llOPOL 39, 32. 50, 10. 
lSPOY'ts; 76, 55. 
lSPOUGL(f. 75, 55. 
lSWP1L(f. 21, 30. 
"rSWp"'[OL 138. 
lP(f.llll(f.'tSU;; 99, 1. 
lUY(f.LY.OyOllOL 91, 181. 

CiOtllo;; lSP(f.LWV 62, 33. 
Ci"l)lloy'P(f.'ti(f. 85, 138. 
o"l)IlO'tLY.W; 54, 3. 
Awvum::popoL 81. 
Ciwp&w1:i')ps; 93. 
oLO(1)·W,'rJ; 'ti'); VOllO&SGL(f.;; 92. 
QOWIX 74. 
/lOil),OL 39. 
/lou/.OGUY"I) 59. 
CiWAOL 39. 

stG::pOpci. 103. 
'E'Xl· 34. 
EY.Y.A"I)Gb: 71 m. A. 28. 29. 
SY.::PU),AO::P0p{(f. 74, 45. 
EASU&SpOL 39. 

SVVOllWY (Em'lOI~~OY) 103, 36. 
SVYOllO;; 73, 31. 
s~·'ii"l)'t(f.i 92. 
s~"I)n'(f.l 1:oil vOll(1) 92. 
s£"I)TY)'~;; 93 m. A. 192. 
s~Yj"(Yj1:'rJ. 'tWV VOllWY 92, 187. 
E1t(f.PXO; 107, 81. 
sm'L[1LOv 87. 90, 175. 
S1tL'tPQ7tQ; 61, 25. 
EGX/,Yj'to. 72. 
E1:(f.(psio: 76, 55. 128, 3. 

~"'[Stcr,&(f.L 1 ~6. ., 
''i"'[SIlWY y'(f.L ~(f.(Jv,su; 134, 29. 
YtALY.i(f. 37. 

[sp(f.m'i/,o;; 123. 
[spst;; 122. , 
[spo&6"C(f.( 124, 29. 
[spo&U1:"I); 123 f. 
[sptocruvYj 122. 
[spWGuvYj A.~[1"1)'tpo; 'Xrxl Kop"I); 61, 28. 
Lmto:pxo~ 37, ,23. 
11mci.pxou 1t(Y(f.~ 37. 
1mtoop0[10L qn/,oL 40, 38. 

K(f.nLY.O:pO( 40, 36. 
y'(f."C(f.QOU/.W&SY1:S; 39. 
'l.(f."Cci.),olo; 38, 24. 
Y.Wtci.l,ol0; 'tWV S'X 1)/,vxiq: 37. 
K(f.'t"l)/ .. 34. 
K(/),(y'UpLO~ 38, 25. 
KLnilpto( 38, 29. 
y'/,OtPOL 20, 26. 
y.hpovollo;; 52, 16. 
'l.l,Otpo; 20. 
Y.A"l)pOVollOL 52, 16. 
'X),tjPWGL£ EY. 1tp0'Xp(1:WV 84, 130. 
'X/,IV(f.L ~(y'S/,LY.(f.( 22, 38. 
'X6"C1:O:~Q;; 22, 40. 
Y.'t(G1:WP Ahv(f.; 59, 11. 
Kunupw~ 38, 29. 
y.up[(f. 73, 31. 
Y.UpLOY 't.~; :to),sw;; 101. 

A(f.'Xuv. 34. 
/,(f.O; 75, 55. 
/,"I)~~(f.pX('Xbv iP(f.llll(f.,sloy 38. 
/,OX(f.l0'; 129, 5. 

vOt(Jo; 17, 1. 
VS(f.viG'Xo~ 'Ispwvs(O~ 136, 43. 
VS01to).r,(f.~ 37. 
vi'/olo~ov 27~ 
N~x(f.. 34. 
YOllolH1:(f.~ 93. 125, 46. 
y6110~ 90. 
YOllo; 44. 
VallO; 1:SJ,u)Y('Xo. 138. 
YOllO::pu/,(f.'X"I)£ 115, 18. 
YOllCJlOO; 92, 187. 

~SYO( 36, 13. 
~UAl.o"(o;; 71. 

7tci.v"Co&SV 74, 46.-
1t(f.p(f.1tpo:nci.'t(f.;; 'toc; ~OI)/,Ot; 77, 69. 
7tS),ci.,(f.( 40, 36. 
1tSp(1to/,O( 63.· 
1tLV(f.£ 37, 23. 38, 24. 
m.s.34. 
1toh(f.vo[1o~ 80. 
1tO/,(1:S((f. 85, 138.90. 121. 
1to/,~,sv&su'ts;; 36,13. 37. 
1to/.(1:01P(f.::pstv 36, 13. 37. 
7t01:(f.1wl(os; 102; 34. 
1tP0(f.l0P(f.£ 46, 21. 
1tpoci."(opo;; 124, 35. 
7tP0(f.l0PWV 46, 21. 124, 35. 
1tpO~ou),SUll(f. 74. 
7tPOlOVOL 43. 
1tPOG1:ci.1:(f.L 33. 82, 115. 83, 119. 
1tPOG"Cci.'t(f.L "Coil /l1JllGU 54, 3. 82 m. A.115. 

83, 123. 
1tpOG1:ci.'t(f.~ 'toil Guvs/lp(ou 83, 118. 
:tpOG1:ci.'t(f.£ 77, 65.67. 124, 35. 
1tPGG'tci.'t(f.;·1tpO~OUAW'1 83, 123. 
:tPOG't(f.'tSWY pou),Ot; 77; 68. 
1tpo(J1:(f.'tsu(J(f.Y1:S;; 77, 66. 
1tPOG'tci.'tYj£ o~lloU 81 f. 83, 120. 

T.pu't(f.vstov 46, 23. 
7tPU1:O:'IS(; 46, 21. 
:tpu't(f.VSUGO:; 46, 16. 
T.pu'ta'IL; 46 m. A. 20. 

G(f.viGs; 32, 2. 37. 
(J(f.vi; 38, 24. 
~(Y.S/,L'X&; ~(f.'Cci.v~(f. 21, 35. 
G'tP(f.1:'It[o[ 82, 115. 

I cr'tP(f.'"I)"(o; 59, 11. 106, 65. 
cr'tP(f.'t"l)1o; (f.i'r:m,pO:'Cwp 57. 99. 131. 
cru1'X/."I)1:0; 71. 72', 30. 73, 31. 

i GUno'ro; 71, 29. 
I GU[1pou),o~ 'X(f.l GUv·ci.px'OY'ts; 115, 18. 

Gilll~OU/'o; 99, 2. 
GUIl7tpu'to:vs~;; 46, 2Q. 
(JUV(f.PXO( 46, 16. 
GUYSOpWV 76, 55. . 
~Up(f.y'OGLOL OY.U::P0L 21,.35. 
~Up(f.'Xoo(wv s:tl 'hz'tci, 134. 
GWll(f.'tOYU/,(f.y's; 136. 

"C(f.£L(f.PXv; 129, 5. 
'tci.I,;(; 129, 5. . 
"Co 'tWV §;;(f.'XOo(wv cruySQPWY 76, 55. 
'to "CWV ::PLl-toV GUVSOptov 108. 
't[n(f.y.ci.O(f.PXOL 33. 
TPL(f.y'ci.oS; 34, 15. 
"Cpnjp(f.PXOL 108, 82. 
'tuP(f.VYo;; 59. 

u:tYjpS't(f.~ 81. 
U1t"l)pS1:"I); apxs(wy 99, 1. 
UT."I)ps'twv y'(f.l· lP(f.llllO:1:SUWY 99, 1.. 

::P(f.'tpL(f. 34: 
::PPOUP(f.PXG( 107. 108; '82. 
cpuAci. 34. 129, 5. 
::pu/,(f.i 37. 80. 
::pUA(f.~ 't1); stP~V"l)'; 131. 

X(/,LO:PXO; 129, 5. 
XA(f.ll' 34. ' , 
XP"I)[1(f.1:~cr't~p~(f. 46, 23. 

yYj::pL~SG&(f.~ 74, 45. 
Y~'t'VJll(f. 74. 
Y(AO( 40, 38. 
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Quellenregister. 

Aelian 
Variae historiae 

VI 12 - 132, 17. 
XI 4 - 132, 22. 

XII 29 - 22, 38. 
31 - 44, 8. 

XIII 36 - 62, 34. 

Aineias 
Poliorketik 

X 21 - 107, 80. 
22 - 107,80. 

XI 7 - 83, 123. 
8 - 83, 120. 

XL 2 - 36,9. 

Aischylos 
Hiketiden 613 - 50, 10. 

Andokides 
de myst. 81 - 94, 198. 

Anthoiogia Palatina 
VI 192 - 34, 14. 

Apollodorus 
Bibliotheca I 27 - 29, 18. 

Apollonius Rhodios 
[ (Schol.) 419 - 29, 17. 31, 30. 

Appian 
Samn. 11 - 108, 92. 

Aristophanes 
Ritter 
855 - 69, 16. 17. 

1091 (Schol.) - 30, 24. 
1369 - 38, 24. 

Aristoteles 
A1hjVGdwy 7tOAG'tsio: 

9 - 92. 185. 
22 - 70,26. 
29 - 94, 198. 
35 - 94, 198. 
43 - 69, 21. 71, 26. 
49 - 38,24. 

()konomik 
II 2 - 104, 47. 

20 - 100, 10. 102, 28. 30. 31. 
104, 43. 48. 105, 52. 53. 54. 
56. 106, 61. 

41 - 105, 58. 

Politik 
I 1259 a - 106, 62. 

II 1265 b - 44, 5. 
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