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Von Hirten, Kräutersammlern, Epheben und Pilgern : 
Leben auf den Bergen im antiken Kreta (*) 

Dem Andenken an Johanna Milojcic 

I. EINLEITUNG 

D e r Berg als Siedlungsraum und als R a u m für verschiedene wirtschaftliche Akt iv i täten bildet 
ein zentrales T h e m a der historischen Geographie (')• Speziell für die historische Geographie 

(*) Überarbeitete Fassung eines Vortrags am Kolloquium „Nature et paysage dans la pensee et l'environnement 
des civilisations antiques" (Strasbourg, 11-12.6.1992). Für häufig zitierte Literatur werden folgende Abkürzungen 
verwendet: 
BUXTON, Mountains = R.G.A. BUXTON, „Imaginary Greek Mountains", Journal of Hellenic Studies (= JHS), 112, 

1992, S. 1-15. 
BRULE, Piraterie = P. BRULE, Lapiraterie cretoise hellenistique, Paris, 1978. 
CHANIOTIS, Weinhandel = A . CHANIOTIS, „Vinum Creticum excellens. Zum Weinhandel Kretas", Münstersche Beiträge 

zur antiken Handelsgeschichte, 7.1, 1988, S. 62-89. 
CHANIOTIS, Verträge = A. CHANIOTIS, Die Verträge zwischen den kretischen Städten in hellenistischer Zeit (Habi

litationsschrift, Heidelberg, 1992). 
HEMPEL, Beobachtungen = L. HEMPEL, „Beobachtungen und Betrachtungen zur jungquartären Reliefgestaltung der 

Insel Kreta", in : L. HEMPEL (Hrsg.), Beiträge zur Landeskunde Griechenlands, Paderborn, 1984, S. 9-40. 
HEMPEL, Forschungen = L. HEMPEL, Forschungen zur physischen Geographie der Insel Kreta im Quartär. Ein Beitrag 

zur Geoökologie des Mittelmeerraumes, Göttingen, 1991. 
NEVROS-ZVORYKIN, Böden = K. NEVROS - I. ZVORYKIN, „Zur Kenntnis der Böden der Insel Kreta (Griechenland)", 

Soll Research, 6, 1938/39, S. 242-307. 
PENDLEBURY, Archaeology = J.H.D.S. PENDLEBURY, The Archaeology of Grete: An Imroduction, London, 1939. 
PETROPOULOU, Beiträge = A . PETROPOULOU, Beiträge zur Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte Kretas in helle

nistischer Zeit, Frankfurt, 1985. 
SANDERS, Roman Grete = I.F. SANDERS, Roman Crete: An Archaeological Survey and Gazeteer of Ute Hellenistic, 

Roman, and Early Byzantine Crete, Warminster, 1982. 
VAN EFFENTERRE, Crete = H. VAN EFFENTERRE, La Crete et le monde grec de Piaton ä Polybe, Paris, 1948. 
VAN EFFENTERRE, Grenzen = H. VAN EFFENTERRE, „Die von den Grenzen der ostkretischen Poleis eingeschlossenen 

Flächen als Ernährungsspielraum", in: Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 2, 
1984-3, 1987, B o n n , 1991, S. 393-406. 

VERGINIS, Beiträge = S. VERGINIS, „Beiträge zur physischen Geographie der Insel Kreta unter besonderer Berücksich
tigung der ökologischen Verhältnisse", Kretologia, 10/11, 1980, S. 195-224. 

WATROUS, Lasithi = L.V. WATROUS, Lasithi: A History of Settlernen! in a Highland Piain in Crete, Princeton, 1982. 
WILLETTS Aristocratic Society - R.F. WILLETTS, Aristocratic Society in Ancient Crete, London, 1955. 
ZOHARY-ORSHAN, Geobotany = M. ZOHARY - G. ORSHAN, „An Outline of the Geobotany of Crete", Jerusalem, 1966 

(Israel journal of Botany, 14, 1965, Suppl.). 
(1) Diesem Thema war das 5. Historisch-Geographische Kolloquium in Stuttgart, 5.-9. Mai 1993 gewidmet. All

gemein s. jetzt E. OLSHAUSEN, Einführung in die historische Geographie der alten Welt, Darmstadt, 1991, S. 160-170 ; 
G. BARKER - J . LLOYD (Hrsg.), Roman Landscapes, London, 1991, S. 177-193 ; zu Griechenland vgl. z.B. H.F. TOZER, 
Lectures on the Geography of Greece, London, 1882, S. 35-58, 176-180 ; A.R. BURN, „Helikon in History : A Study 
of Greek Mountain Topography", Annual of the British School at Athens (= ABSA), 44, 1949, S. 313-323 ; G. 
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Kretas gewinnt die Frage nach der Ro l l e der Berge in den verschiedenen Aspekten des Lebens 
eine ganz besondere Bedeutung : Kre ta ist „une montagne dans la mer " ( 2 ) ; 55% der Bodenf läche 
befindet sich auf einer H ö h e v o n über 400 m (3), und die wenigen aber fruchtbaren Ebenen 
decken nicht mehr als 5 % der Bodenf läche Kretas (4). M i t den W o r t e n Strabons „ist die Insel 
gebirgig und bewaldet, hat aber auch fruchtbare Täler" (5). D o c h ist die vielfältige Ro l l e des 
Berges für das Leben auf Kreta in der Forschung eher vernachlässigt worden, sieht m a n etwa 
v o n Untersuchungen über die „Gipfe lhe i l igtümer" i m minoischen Kreta und v o n mehreren 
archäologischen Feldforschungen v o r al lem der drei letzten Jahrzehnte ab (s.u. A n m . 8). 

In der ant iken Literatur — u n d z. T . in der neueren Forschung — sind mit d e m Leben auf 
den Bergen oft einige charakteristische Vorstellungen verbunden ( 6 ) : D e r Berg sei der unge
ordnete R a u m , ein K o n t r a p u n k t z u m geordneten städtischen Z u s a m m e n s e i n ; die Götter des 
Gebirges beschützen u n d repräsentieren die wi lde Natur und ihre Kräfte , nicht die Institu
t ionen der Po l i s und die Akt iv i tä ten des Urbanen Lebens. D i e Berge dienen als Zuf luchtsort 
in unruhigen Z e i t e n ; das Leben sei dort v o n Rauhei t u n d A r m u t geprägt (7). D e r Berg ist 
das Königre ich der Hirten und der Banditen, aber — mindestens für die Dichter — auch 
der R a u m einer pr imordia len R u h e . 

Diese Bilder und Vorstel lungen mögen für manche Per ioden und manche Orte zutre f fen ; 
wenn m a n jedoch das Leben auf den Bergen als historisch-geographisches Prob lem untersuchen 
will, gilt es an erster Stelle, sich v o n T o p o i u n d v o n al lgemeinen, z .T. v o n den antiken A u t o r e n 
geprägten Bildern zu befreien u n d nach Veränderungen und Entwicklungen zu suchen. S o 
wird hier der Versuch un te rnommen , die Bedeutung des Gebirges in den ständig wechselnden 
Beziehungen zwischen Menschen und Umwe l t i m dorischen Kreta (etwa v o n H o m e r bis zur 
Eroberung der Insel durch die R ö m e r 67 v. Chr . ) zu best immen. 

AUDRING, Zur Struktur des Territoriums griechischer Poleis in archaischer Zeit, Berlin, 1989, S. 70-80. Für den Berg 
im Spannungsfeld von Theorie und Praxis im alten Griechenland s. jetzt BUXTON, Mountains; vgl. D. FEHLING, 
Ethologische Überlegungen auf dem Gebiet der Altertumskunde: Phallische Demonstration — Fernsicht — Steinigung, 
München, 1974, S. 52-58 (Bergbesteigung, Fernsicht); W. ELLIGER, Die Darstellung der Landschaft in der griechischen 
Dichtung, Berlin-New York, 1975, bes. S. 77-78, 82-85, 89-92, 310-318. 

(2) R. MATTON, La Crete au cours des siecles, Athenes, 1957, S. 13. 
(3) ALI.BAUGH, Crete, S. 42, 471 Taf. A8. Allgemein zu den kretischen Bergen s. C. BURSIAN, Geographie von 

Griechenland, II, 3, Die Inselwelt, Leipzig, 1872, S. 531-533 ; PENDLEBURY, Archaeology, S. 4-5 ; P. FAHRE, „Noras 
de montagnes cretoises", Bulletin de /'Association Guillaume Bude (= BAGB), 1965, S. 426-446; E. KIRSTEN - W. 
KRAIKER, Griechenlandkunde, Heidelberg, 19675, S. 440; A. Zois, Kptfrtj, bioxif rov Wov, Athen, 1973, S. 27-38. 
Zur Orographie, Geologie und physikalischen Geographie s. z. B. NEVROS-ZVORYKIN, Böden, bes. S. 242-243; N. 
CREUTZBURG, Probleme des Gebirgsbaues und der Morphogenese auf der Insel Kreta (Freiburger Universitätsreden, 
NF, Heft 26), Freiburg, 1958; A. Zois, a. O., S. 12-27; VERGINIS, Beiträge, S. 198-203; G. FABRE - R. MAIRE, 
„Un haut Karst conique tropical herite de type exceptionnel: Les Levka Ori ou Montagnes Blanches de l'Ile de 
Crete (Grece)", Travaux ERA 282 du CNRS, 13, 1984, S. 55-63 ; HEMPEL, Beobachtungen, S. 21-24 ; J .A. MOODY, 
The Environmental and Cultural Prehistory of the Khania Region of West Crete: Neolithic Through Late Minoan II, 
PhD Diss., University of Minnesota, 1987, S. 5-10 ; L. HEMPEL, „Klima- und Landschaftsgenese der östlichen Mediter
raneis im Jungquartär", Colloquium Geographicum, 20, 1990, S. 69-82; HEMPEL, Forschungen, S. 47-146; J .A. 
GIFFORD, „ T h e G e o m o r p h o l o g y o f Cre te" , i n : J . WILSON M Y E R S - E . E . M Y E R S - G . C A D O G A N , The Aerial Atlas 
of Ancient Crete, London, 1992, S. 17-23. Zur Geobotanik s. ZOHARY-ORSHAN, Geobotany, bes. 13-37; vgl. S. 
BOTTEMA, „Palynological Investigation on Crete", Review of Palaeobolany and Palynology, 31, 1980, S. 193-217. 

(4) BRULE, Piraterie, S . 143. 
(5) STRABO, 10, 4, 4 ( C 475). 
(6) Grundlegend hierzu jetzt BUXTON, Mountains, bes. S. 6-15 ; vgl. AUDRING, a.O. (Anm. 1), S. 70-75. 
(7) Vgl. BRULE, Piraterie, S. 145-146 mit Literatur. 
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I I . DER KRETISCHE BERG ALS SIEDLUNGS- UND LEBENSRA UM: 
DAS METHODISCHE PROBLEM 

E s i s t e i n G e m e i n p l a t z , d a ß d a s a n t i k e K r e t a m e h r a r c h ä o l o g i s c h a l s h i s t o r i s c h e r f o r s c h t 

w o r d e n i s t . D i e s g i l t f r e i l i c h a u c h f ü r d i e k r e t i s c h e n B e r g e , d i e f a s t a u s s c h l i e ß l i c h d e n G e g e n s t a n d 

a r c h ä o l o g i s c h e r F e l d f o r s c h u n g g e b i l d e t h a b e n , b e s o n d e r s i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m S i e d 
l u n g s w e s e n ( 8 ) . A b e r t r o t z d e r v i e l e n u n d w i c h t i g e n E i n z e l u n t e r s u c h u n g e n i s t e s j e d o c h n o c h 
n i c h t m ö g l i c h , d i e F r a g e n a c h d e r I n t e n s i t ä t d e r B e s i e d l u n g a u f d e n k r e t i s c h e n B e r g e n i n 

e i n z e l n e n h i s t o r i s c h e n E p o c h e n z u b e a n t w o r t e n . D a s P r o b l e m l i e g t i n d e r A r t d e r E r g e b n i s s e 

v i e l e r L a n d e s b e g e h u n g e n , v o r a l l e m ä l t e r e r Z e i t : M a n c h m a l k a n n l e d i g l i c h d i e m e n s c h l i c h e 
P r ä s e n z i n e i n e r b e s t i m m t e n Z e i t b e w i e s e n w e r d e n , m e i s t e n s d u r c h S c h e r b e n , s e l t e n e r d u r c h 

a r c h i t e k t o n i s c h e F u n d e . M e n s c h l i c h e P r ä s e n z b e d e u t e t j e d o c h n i c h t u n b e d i n g t a u c h e i n e f e s t e 
B e s i e d l u n g . E s l ä ß t s i c h n u r d u r c h i n t e n s i v e S u r v e y s o d e r e i n g e h e n d e s y s t e m a t i s c h e A u s g r a b u n g e n 
f e s t s t e l l e n , o b d i e h i n t e r l a s s e n e n S p u r e n e t w a v o n t r a n s h u m a n e n H i r t e n s t a m m e n , v o n P i l g e r n 

e i n e s B e r g h e i l i g t u m s , v o n F r e i z e i t j ä g e r n , v o n E p h e b e n o d e r v o n e i n e r o r t s a n s ä s s i g e n B e r g b e 

v ö l k e r u n g . A b e r a u c h w e n n w i r d i e s e F r a g e b e a n t w o r t e n k ö n n t e n , w ä r e e i n e i n d e u t i g e s B i l d 
v o n d e r r e l a t i v e n B e d e u t u n g d e r B e r g s i e d l u n g e n i n e i n z e l n e n Z e i t e n i m m e r n o c h n i c h t m ö g l i c h , 

d e n n B e v ö l k e r u n g s z a h l e n l a s s e n s i c h f ü r d a s a n t i k e K r e t a ( m i t w e n i g e n A u s n a h m e n ) n i c h t 
e r m i t t e l n ( 9 ) . V o r a l l e m a b e r k ö n n e n w i r m i t H i l f e n u r d e s a r c h ä o l o g i s c h e n M a t e r i a l s d i e F r a g e 
n a c h d e r H i e r a r c h i e u n d d e r g e g e n s e i t i g e n A b h ä n g i g k e i t v o n S i e d l u n g e n n i c h t e i n d e u t i g b e -

(8) S. z.B. D. LEVI, „Arkades : Una cittä cretese all'alba della civiltä elienica", Ännuario della Scuola Archeologica 
di Atene, 10/12, 1927/1929 (Aphrati); T.J. DUNBABIN, „Antiquities of Amari", ABSA, 42, 1947, S. 184-193; L. 
PERNIER - L. BANTI, Guido degli scavi Italiani in Creta, Roma, 1947, S. 75-80 (Primas); E. KIRSTEN, „Siedlungs
geschichtliche Forschungen", in : F. MATZ (Hrsg.), Forschungen auf Kreta 1942, Berlin, 1951, S. 118-152 ; S. HOOD -
P. WARREN - G. CADOGAN, „Travels in Crete, 1962", ABSA, 59, 1964, S. 50-99; P. FAURE, „Recherches sur le 
peuplement des montagnes de Crete: sites, cavernes et cultes", Bulletin de Correspondance Hellenique (= BCH), 
89, 1965, S. 27-63 ; L.V. WATROUS, „Aegean Settlement and Transhumance", in Ph. P. BETANCOURT (Hrsg.), Temple 
University Aegean Symposium, Philadelphia, 1977, S. 2-6 (Karphi); G. TIRE - H. VAN EFFENTERRE, Guide des 

fouilles francaises en Crete, Paris, 1978, S. 93 (Anavlochos); K. BRANIGAN, „Early Bronze Age Settlement and 
Population in the Asterousia Mountains, South Crete", Proceedings of the 4th Cretological Congress, 1976, Athens, 
1980, A 1, S. 48-56 ; WATROUS, Lasithi; N. SCHLAGER, „Untersuchungen zur prähistorischen Topographie im äußersten 
Südosten Kretas: Zakros bis Xerokambos", Kolloquium zur Ägäischen Vorsgeschichte 1986, Mannheim, 1987, S. 
64-82; MOODY, a. Ö. (Anm. 3), bes. S. 190-242 (mit einer negativen Feststellung, was die Besiedlung des Gebirges 
betrifft); N. PROCOPIOU - L. ROCCHETTI et al, „Ricognizione a Sybrita", Studi Micenei ed Egeo-anatolici, 26, 1987, 
S. 340-349; J . BENNET, „The Wild Land East of Dikte", Minos, 20/22, 1987, S. 77-87 ; D. GONDICAS, Recherches 
sur la Crete occidentale, Amsterdam, 1988 ; L. NIXON - J. MOODY - O. RACKHAM, „Archaeological Survey in Sphakia, 
Crete", Les Echos du Monde Classique, 32, 1988, 159-173 ; A . VASILAKIS, „npoiaxopiirä; 8£a£i<; axf\ Movr) 
'OSnyfjTpia?, KaXoi Aiueveg" Kretike Hestia, 3, 1989/90, S. 11-79; J. MOODY - B. HAYDEN, „Vrokastro", ebenda, 
S. 309-311 ; P. THEMELIS, „Eleutherna" , i n : WILSON M Y E R S - M Y E R S - C A D O G A N , a .O . ( A n m . 3), S. 91-95. Z u den 
„Zufluchtsorten" (Karphi, Kavousi) s.u. Anm. 15; zu den neuen Forschungen über Straßen und Verkehr (auch im 
Gebirge) s. V. NINIOU-KINDELI, „Xxoixela via xrjv ö5IKT| OWSEOTI xffc Aiaoö ue xf|v 'YpxaKiva Kai Tiiv "EXvpo" 
in ITaipayfieva 6. AIEBVOöC. KpnxoXoyiKov ZvvEÖpiov, Chania 1990, A2, S. 49-57; Y. TZEDAKIS - S. CHRYSOULAKI -
L. KYRIOPOULOU, „'O öpöuoc, oxii uivonKii Kpiixn", ebenda, S. 403-414 ; Y. TZEDAKIS - S. CHRYSOULAKI - S. VOUTSA-
KI - Y. VENIERI, „Les routes minoennes", BCH, 113, 1989, S. 43-75 ; BCH, 114, 1990, S. 43-65. Über das Leben 
auf den Bergen im neuzeitlichen Kreta s. z. B. M. HERZFELD, The Poetics of Manhood: Contest and Identity in 
a Cretan Mountain Village, Princeton, 1985; L. HEMPEL, Natürliche Höhenstufen und Siedelplätze in griechischen 
Hochgebirgen, Münster 1992, bes. S. 19-27. 

(9) S. vor allem P. FAURE, „Remarques sur la population de la Crete antique", BAGB, 1961, S. 320-326. Zur 
Entwicklung der Bevölkerungszahl Kretas in der Neuzeit s. N. STAVRAKIS, ZxaxiaxiKif roß nXrjOoapov xrjc Kprjxnc 
pexä ätapöpcov yEorfpwpiKwv, mxopiKwv, dpxaioXoymwv, bcKXnaiaaxiKibv KCU Aomwv eiöijacwv nep't xrjg vrjoov, Athen, 
1890 (Neudr. Athen, 1978), S. 183-202 ; ALLBAUGH, Crete, S. 466. 
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a n t w o r t e n ; ein Hundert Fundor te auf den Bergen, die vielleicht nur auf einen periodischen 
oder gelegentlichen Aufentha l t zurückgehen, entsprechen in Bezug auf Bevölkerungszahlen und 
Bedeutung möglicherweise nicht e inmal einer einzigen Stadt in der Ebene oder an der Küste , 
die eine polit isch organisierte, feste Siedlung darstellt. D iesen Unterschied verdeutlichen etwa 
Volkszählungen aus der Zeit der türkischen Herrscha f t : A u s einer Vo lkszählung des Jahres 
1881 geht hervor, daß , o b w o h l e twa 3 7 % der Siedlungen — ungeachtet ihrer G r ö ß e — auf einer 
H ö h e v o n über 400 m lagen, dennoch 7 2 % der Bevö lkerung in den Siedlungen unterhalb der 
400 m -Grenze konzentriert war (10). A u c h w e n n wir für das A l ter turm keine entsprechenden 
Statistiken vorweisen können , dürf te das Bi ld vergleichbar gewesen sein. S o ist es wenig sinnvoll , 
hier eine Liste v o n Fundor ten , eine Tabel le oder eine Statistik zu erstellen. Be im jetztigen Stand 
der Forschung (vgl. A n m . 8) k ö n n e n wir eher Tendenzen erspüren, als konkrete Ergebnisse 
präsentieren. 

Fundor te auf den Bergen gibt es für jede historische Per iode. D i e festen, organisierten Sied
lungen scheinen sich j edoch — verständlicherweise — in der Nähe der Ebenen zu konzentrieren. 
Sie bef inden sich in der Regel in einer H ö h e v o n ca. 200-400 m , häufig nicht unmittelbar 
a m Meer — w o h l aus Sicherheitsgründen (z. B. Knosos , Gor t yn , Phaistos, Tyl isos, Aptera , 
Po lyrhenia) ( " ) ; erst in der spätklassischen u n d hellenistischen Zeit läßt sich eine zunehmende 
Bedeutung der a m Meer Hegenden Städte (z. B . L a t o pros K a m a r a , Chersonesos, Hierapytna, 
Phalasarna) beobachten (12). Diese Feststellung, die bereits E . Kirsten gemacht hat, hat auch 
nach den neuesten archäologischen Forschungen Geltung. N u r wenige organisierte Siedlungen 
bzw. Pole is der historischen Zeit f inden sich auf den Bergen, auf einer H ö h e v o n über 400 m : 
Praisos (ca. 390 m) , Oleros (ca. 360 m) , L a t o (ca. 340 m) , A n a v l o c h o s (625 m) , M a l l a (588 m ) (13), 
B iannos (560 m) , Aphra t i (480 m ) , Ly t tos (510 m) , K r o u s o n a s (460 m) , R h a u k o s (410 m) , 
Prinias ( R h i z e n i a ? , 610 m) , A x o s (ca. 510 m) , Eleutherna (ca. 410 m) , Sybrita (ca. 540 m) , 
A raden (520 m) , A n o p o l i s (600 m ) , K a n t a n o s (450 m ) und die Siedlungen des Bundesstaates 
der Ore io i („Bergleute") (14) au f den Bergen v o n Westkreta, vor al lem Elyros (500 m), u n d 
Hyr tak ina (ca. 680 m) . H i n z u k o m m e n einige Siedlungen, die als Zuf luchtsorte in den „ D u n k l e n 
Jahrhunder ten" gedeutet werden (vor al lem K a r p h i und K a v o u s i ) (15). 

A b e r auch wenn die meisten städtischen Zentren verständlicherweise nicht au f den Bergen 
lagen, bestand ihr Terr i tor ium hauptsächl ich doch aus gebirgigen Gegenden ( 1 6 ) ; auch v o n 
diesen Städten aus konnte das Gebirge wirtschaftl ich genutzt werden. W i r müssen deswegen 
die Frage nach der Bedeutung des Gebirges als Lebensraum z.T. unabhängig v o n der Frage 
der Besiedlung der Berge untersuchen. I m fo lgenden wird die Bedeutung der kretischen Berge 
für das Leben i m dorischen Kreta skizziert werden. D i e Veränderungen, die die Integration 
Kretas ins Imper ium R o m a n u m mit sich brachte, werden erst z u m Schluß betrachtet. 

(10) E. KOLODNY, La population des iles de la Grece. Essai de geographie insulaire en Mediterranee Orientale, 
Aix-en-Provence, 1974, Bd.3, Taf. D 20. 

(11) Vg l . KIRSTEN-KRAIKER, a . O . ( A n m . 3), S . 445-446 . 
(12) Zu diesem Phänomen s. E. KIRSTEN, Das dorische Kreta, Würzburg, 1942, S. 82-84 ; BRULE, Piraterie, S. 148-

156; PETROPOULOU, Beiträge, S. 133-134. 
(13) Der Name bedeutet nach dem Lexikographen HESYCHIOS, S.V., eben „Berg". 
(14) Zu den Oreioi s. VAN EFFENTERRE, Crete, S. 120-127 ; CHANIOTIS, Verträge. 
(15) Hierzu s. jetzt den nützlichen Überblick von K. NOWICKI, „Settlement of Refuge in Crete", in : Kolloquium 

zur Ägäischen Vorgeschichte 1986, Mannheim, 1987, S. 83-87; vgl. H. LEHMANN, „Die Siedlungsräume Ostkretas 
im Wandel der Zeiten", Geogr. Zs., 45, 1939, S. 216-218 ; PENDLEBURY, Archaeology, S. 303. Über Karphi s. auch 
WATROUS, a . O . ( A n m . 3). 

(16) V g l . KIRSTEN, a . O . ( A n m . 12), S . 72 ; V A N EFFENTERRE, Grenzen, S . 400-404. 
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I I I . DIE SOZIALEN UND WIRTSCHAFTLICHEN GRUNDLAGEN 

Bezeichnend für die Gesellschaft des dorischen Kreta (1T) ist die erstarrte F o r m einer ar
chaischen Gesellschaftsstruktur, deren Hauptmerkmale die B indung des Bürgerrechts an die 
kriegerische Ausb i ldung und die Te i lnahme an den Syssitien auf der einen (18), die Herrschaft 
über eine abhängige Bevölkerung v o n verschiedenem rechtlichem Status (Kaufsk laven , Hörige, 
freie Nichtbürger) auf der anderen Seite waren (19). D e n Bedürfnissen dieser Gesellschaft 
entspricht eine Subsistenzwirtschaft (20), deren Grundlage A c k e r b a u und Viehzucht waren ; die 
mit dem Außenhande l zusammenhängende Plantagenwirtschaft und das Handwerk spielten 
vor der römischen Eroberung keine bedeutende Ro l l e (21). D i e Stabilität eines solchen Systems 
setzt voraus, daß das L a n d für die Versorgung der Bevölkerung ausreicht ; so gilt als erstes 
Prinzip, das v o n altersher i m Besitz befindliche L a n d zu verteidigen und , wenn es nicht mehr 
ausreicht, neues zu erobern (22). Hauptziel der Erziehung des jungen Mannes in der Age la 
war die Förderung kriegerischer Tugenden und des Lokalpatr iot ismus (23). A l l e m Ansche in 
nach blieb die Institution der Ephebie — ebenso wie die der Männerhäuser , i m R a h m e n derer 
die Syssitien stattfanden — , bis z u m Ende der hellenistischen Zeit unverändert Q4). 

D i e wirtschaftliche Bedeutung der kretischen Berge kann verstanden werden, wenn m a n sich 
das größte P r o b l e m der zahlreichen Zwergstaaten Kretas vergegenwärtigt, nämlich die Gewähr 
leistung ihrer Selbstversorgung. I n vielen Gebieten Kretas ist eine landwirtschaftliche Tätigkeit 
auf vielen Sektoren und über das ganze J a h r hinweg nicht m ö g l i c h : Mancherorts ist der S o m m e r 
heiß und regenarm, während andere Gebiete sich i m S o m m e r als Weideplätze anbieten, im 
Winter aber unbewohnbar sind ; h inzu k o m m t die starke Differenzierung der Böden der Insel 

(17) Die beste Schilderang der aristokratischen Gesellschaft Kretas bietet immer noch WILLETTS, Arislocralic 
Society, S. 33-36, 166-191, 249-356; vgl. ders., Ancient Crete: A Social History front Early Times until the Roman 
Occupation, London, 1965, S. 85-118; ders., Everyday Life in Ancient Crete, London, 1969, S. 13-150; zur 
hellenistischen Zeit s. PETROPOULOU, Beiträge, S. 115-122. 

(18) Zu den kretischen Syssitien s. jetzt C. TALAMO, „II sissizio a Creta", Miscellanea Greca e Romana, 12, 1987, 
S. 9-26; M. LAVRENCIC, „Andreion", Tyche, 3, 1988, S. 147-161 ; S. LINK, Landesverteilung und sozialer Frieden 
im archaischen Griechenland, Stuttgart, 1991, S. 122-124. 

(19) Zu den verschiedenen Formen der persönlichen Unfreiheit und der Abhängigkeitsverhältnisse s. vor allem 
WILLETTS, Aristocratic Society, S. 37-56 ; F. GSCHNITZER, Studien zur griechischen Terminologie der Sklaverei. Zweiter 
Teil. Untersuchungen zur älteren, insbesondere homericschen Sklaventerminologie, Wiesbaden, 1976, S. 75-80; H. 
VAN EFFENTERRE, „Terminologie et formes de d6pendance en Crete", in : L. HADERMANN-MISGUICH - G. RAEPSAET 
(Hrsg.), Rayonnement grec. Hommage ä Charles Dehoye, Bruxelles, 1982, S. 35-44; PETROPOULOU, Beiträge, S. 125-
128 ; vgl. M. BILE, Le dialecte cretois ancien, Paris, 1988, S. 344-347. 

(20) Zu diesem Ideal griechischer Poleis s. etwa V. MARTIN, La vie internationale dans la Grece des cites (vf-
ry s. av. J.-C), Paris, 1940, S. 87-90 ; M.M. AUSTIN - P. VIDAL-NAQUET, Economic and Social History of Ancient 
Greece: An Introduction, London, 1977, S. 15-17 ; R. SALLARES, The Ecology of the Ancient Greek World, Ithaca-
New York, 1991, S. 298-299; vgl. J.L. BINTLIFF, Natural Environment and Human Settlement in Prehistoric Greece, 
Oxford, 1977, S. 104. 

(21) WILLETTS, Aristocratic Society, S. 176-177 ; CHANIOTIS, Weinhandel, S. 67-69. 
(22) Ausführlich hierzu CHANIOTIS, Verträge. 
(23) Zur kretischen Ephebie s. besonders H. VAN EFFENTERRE, „Fortins cretois", in : Melanges d'archeologie 

et d'histoire offerts ä Charles Picard, Paris, 1949, S. 1033-1046 ; WILLETTS, Aristocratic Society, S. 7-17 ; A. BRELICH, 
Guerre, agoni e culti nella Grecia arcaica, Bonn, 1961, S. 70-73 ; ders., Paides et Parthenoi, Paris, 1969, S. 196-207 ; 
R.F. WILLETTS, „The Cretan System of Maintening Armed Forces", in: Armees et fiscalite dans le monde antique, 
Paris, 1977, S. 65-75 ; ders., „Neoi and Neotas", in: Selected Papers, 2, Amsterdam, 1986, S. 223-237; F. BUFFIERE, 
Eros adolescent. La pederastie dans la Grece antique, Paris, 1980, S. 52-57, 5 9 - « ; A. LEBESSI, Tb kpö roß 'Epufj 
K<ü Tip; 'Afpoätuig axt] Sv/Jti Bmvvoo, Athen, 1985, S. 188-198. 

(24) VAN EFFENTERRE, Crete, S. 86-89 ; BRULE, Piraterie, S. 174-175 ; PETROPOULOU, Beiträge, S. 48, 81-82, 115. 
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und ihre unterschiedliche E ignung für landwirtschaftl iche P r o d u k t i o n (25). D i e Au tark ie einer 
Gemeinde setzt somit nicht so sehr ein ausgedehntes, als vielmehr ein für mehrere Zweige 
der Landwirtschaft geeignetes Terr i tor ium voraus (26). D i e kretischen Landschaf ten bieten an 
sich diese Vielfältigkeit, und so war die Insel trotz ihres gebirgigen Charakters in best immten 
historischen Per ioden für Fruchtbarkeit u n d Menschenre ichtum berühmt (27). D i e Mi lde des 
K l imas und der Wasserreichtum sicherten trotz der geringen A u s d e h n u n g der Anbau f l ächen 
in der Regel gute Ernteerträge (28), und die Berge boten nicht nur günstige Weideplätze und 
einen unvorstel lbaren Re ich tum an P r o d u k t e n und Rohs to f fen , sondern auch selbst für den 
A c k e r b a u geeignete Anbauf lächen . 

IV. DER KRETISCHE BERG ALS WIRTSCHAFTSRAUM 

Die wirtschaftl iche Bedeutung der kretischen Gebirge ( » ) fügt sich in die Bedürfnisse der 
Subsistenzwirtschaft des dorischen Kreta gut ein. Unsere Quel len aus der Zeit vor der römischen 
Eroberung zeigen, daß der Berg vor al lem f ü r die Viehwirtschaft , z .T . auch für den Ackerbau 
genutzt w u r d e ; erst nach der Integration der Insel ins I m p e r i u m R o m a n u m verbanden sich 
die auf d e m Gebirge verrichteten wirtschaftl ichen Akt iv i tä ten mit H a n d w e r k und Hande l (s.u.). 

Paradoxerweise m u ß der Überbl ick über die wirtschaftliche Ro l l e der kretischen Berge mit 
dem A c k e r b a u beginnen. Es gibt in der Tat Hinweise darauf , d a ß Ackerbau , dessen Bedeutung 
für jede Susbsistenzwirtschaft fundamenta l ist, selbst au f den Bergen betrieben wurde. Kre ta 
besitzt einige fruchtbare Hochplateaus (Lassithi , K a t h a r o , A s k y p h o u , O m a l o s , N i d a ) (30), in 

(25) S. bes. NEVROS-ZVORYKIN, Böden ; ZOHARY-ORSHAN, Geobotany, S. 13-41 ; VERGJNIS, Beiträge, S. 212-222. 
(26) Vgl. allgemein R. OSBORNE, Classical Landscape with Figures : The Ancient Greek City and its Countryside, 

London, 1987, S. 37-40 ; speziell zu Kreta: VAN EFFENTERRE, Grenzen, bes. S. 403-404 ; vgl. Y. DEWOLF - F. POSTEL -
H. VAN EFFENTERRE, „Geographie preriistorique de la region de Mallia", in : H. VAN EFFENTERRE - M. VAN 
EFFENTERRE (Hrsg.), Fouilles executees ä Mallia. Etudes du site (1950-1957). Exploration des necropoles (1915-1928) 
(Etudes cretoises XHI.2), Paris, 1963, bes. S. 42-53 (zur Region von Mallia); N. ROBERTS, „The Location and 
Environment of Knossos", ABSA, 74, 1979, S. 240; ders., „The Physical Environment of the Knossos Area", in: 
S. HOOD - D. SMYTH (Hrsg.), Archaeological Survey of the Knossos Area, London, 1981, S. 5 (zu Knosos). Über 
die wirtschaftliche Einheit, die die kretischen Berge und Küstengebiete bilden s. WATROUS, Lasithi, bes. S. 36. 

(27) S . z. B. HOMER, Od., 19, 172 -174 ; LEON DIACONUS, hist., 1,4 (p. 9 , 14-16 B o n n ) ; CHANIOTIS, Weinhandel, 

S. 63 Anm. 6 zu den byzantinischen Historikern. 
(28) Zum Wasserreichtum : BURSIAN, a.O. (Anm. 3), S. 533 ; O. RACKHAM, „The Vegetation of the Myrtos Area", 

in: P. WARREN (Hrsg.), Myrtos: An Early Bronze Age Settlement in Crete, London, 1972, S. 295 ; BINTLIFF, a.O. 
(Anm. 20), S. 608 ; N. ROBERTS (Anm. 26), S. 231, 233-234; vgl. MOODY, a.O. (Anm.3), S. 15-16. Zur modernen 
Hydrographie s. NEVROS-ZVORYKIN, Böden, S. 250-251 ; HEMPEL, a.O. (Anm. 8), S. 20-21. Zum Klima : C. NEUMANN -
J. PARTSCH, Physikalische Geographie von Griechenland mit besonderer Rücksicht auf das Altertum, Breslau, 1885, 
S. 49-50; A . PHILIPPSON, Das Klima Griechenlands, Bonn, 1948, S. 193-195 ; ALLBAUGH, Crete, S. 43-45 ; ZOHARY -
ORSHAN, Geobotany, S. 6-8 ; Zois, a.O. (Anm. 3), S. 40-56; RACKHAM, a.O., S. 284-286; ROBERTS, a.O., S 233-
235 ; VERGINIS, Beiträge, S. 203-205 ; MOODY, a.O. (Anm. 3), S. 40-41 ; vgl. auch HEMPEL, Beobachtungen, S. 24-
28, 30; HEMPEL, Forschungen, S. 24-46; E. FLACCUS, „The Climate and Vegetation of Crete", in : WILSON MYERS-
MYERS-CADOGAN, a.O. (Anm. 3), S. 27-29. Zu Klimaänderungen vgl. die vorläufigen Ergebnisse einer neuen Unter
suchung : A.T. GROVE - J. MOODY - D. RACKHAM, „Crete and the Aegean Islands: Effects of Changing Climate 
on the Environment", Kretike Hestia, 3, 1989/90, S. 315-317. 

(29) Ausführlicher zum folgenden s. A. CHANIOTIS, „Die kretischen Berge als Wirtschaftsraum", in : J. Stuttgarter 
Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums, Stuttgart, 5.-9. Mai 1993 (im Druck). 

(30) Zur Bedeutung der Hochplateaus für die kretische Landwirtschaft s. STAVRAKIS, a.O. (Anm. 9), S. 35-38; 
PENDELBURY, Archaeology, S. 5-6; KIRSTEN-KRAIKER, a.O. (Anm.3), S. 443; ZOIS, a.O. (Anm. 3), S. 14-15, 19, 
111-116 ; VERGINIS, Beiträge, S. 200-202 ; WATROUS, Lasithi, S. 6-8. 
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denen mindestens in best immten Per ioden Getreide angebaut wurde. Theophrast zitiert i m 
frühen 3. J h . kretische Gewährsmänner , die d a v o n berichteten, daß die Insel früher regen-
und bevölkerungsreicher w a r ; die Winter waren milder, und so konnte m a n auch in den H o c h 
plateaus, z. B. in der Ida -Hochebene (heute MSa), Getreide a n b a u e n ; zu Theophrasts Zeit 
war dies nicht mehr mögl ich (31)- Diese Nachricht wird durch eine weitere Beobachtung des 
antiken Naturkundlers bestätigt: D i e kretischen Berge und die gesamte Insel seien v o n Zypressen 
bedeckt ( 3 2 ) ; überall, w o m a n auch nur ein wenig grabe, wachse die Zypresse v o n allein (33). 
D i e Zypresse ist aber als derjenige B a u m bekannt , der vor al lem in zuvor landwirtschaftl ich 
genutzten Böden gedeiht (M ) . Angesichts dieser Zeugnisse scheint der Schluß berechtigt, daß 
in einer nicht näher zu best immenden Zeit — auf jeden Fal l vor d e m Ende des 4. J h . — die 
kretischen Berge auch für den A c k e r b a u v o n Bedeutung waren. Eine K l imaänderung , vielleicht 
auch die wachsende Unsicherheit wegen der innerkretischen Konf l ik te , führte zu e inem R ü c k 
gang der landwirtschaftl ichen Akt iv i tä t auf den Bergen (35). 

In der spätheEenistischen Zeit wird die B e m ü h u n g wieder erkennbar, die abgelegenen Gebiete 
der gebirgigen Eschatia urbar (oder wieder urbar) zu machen, denn in einer Grenzbeschreibung 
aus Oskreta werden als F i xpunk te ein früher ödes L a n d (rd näkai xipaov) und Streifen 
kultivierten Landes entlang v o n Felsen (ra/v/'a) genannt (36). 

A b e r abgesehen v o n der Nutzung der Hochplateaus konnte m a n mittels der Terrassierung 
auch auf den A b h ä n g e n der Berge und Hügel Anbau f l ächen gewinnen. Für die Terrassierung, 
die außerhalb Kretas auch archäologisch nachgewiesen wurde (37), stellt für Kreta eine bei Pl inius 
und Seneca bewahrte Nachricht Theophrasts ein wi l lkommenes Zeugnis dar ( 3 8 ) : Theophrast 
erzählte, daß, als die Stadt A r k a d i a — gemeint ist die Haupts iedlung des S tammes der kretischen 
Arkader (Aphrat i ) — v o n Feinden zerstört wurde, das L a n d für sechs J ahre unbebaut blieb. 
Dies hatte negative Konsequenzen für den Wasserreichtum, denn die Bächer und Flüsse — 
so Pl inius — benötigen für ihre Existenz das kultivierte L a n d . Diese Nachricht ergibt nur 
i m Z u s a m m e n h a n g mi t der Terrassierung v o n A b h ä n g e n einen S inn ; Theophrast spielte sicher
lich auf die Verödung des Landes und die Erosionserscheinungen an, die eintreten, wenn der 
Ackerbau unterbrochen und die Terrassierung aufgegeben wird. 

D e r A c k e r b a u wurde auf den Bergen sicher in der F o r m der Mischwirtschaft betrieben, 
zusammen mit d e m Ol iven - und We inbau und der Ha l tung v o n Kleinvieh. D i e Ol ive gedeiht 
auf Kreta bis zu einer H ö h e v o n 800 m , während der W e i n b a u bis zu einer H ö h e v o n 1200 m 
mögl ich ist. E ine hellenistische Inschrift aus K y d o n i a bezeugt die Existenz v o n Weinbergen 
a m Ort Zxivovpiq, also woh l auf e inem Gebirge (cr/ivoc + öpoq) (39). 

(31) THEOPHRASTUS, de ventis, fr. V 13 ed. Wimmer ; vgl. WATROUS, Lasithi, S. 22. 
(32) THEOPHRASTUS, historia plantarum, 3,2,6 ; 4,1,3. 
(33) Ibid., 3,1,6. 
(34) R A C K H A M , a . O . ( A n m . 28), S . 295. 
(35) Vielleicht ist diese Nachricht Theophrasts mit dem im Hochplateau von Lasithi beobachteten Rückgang der 

Siedlungen seit der spätarchaischen Zeit in Verbindung zu bringen ; vgl. WATROUS, Lasithi, S. 22-23. 
(36) Supplementum Epigraphicum Graecum (= SEG), XXVI , 1049, Z. 70-71 ; I. Cret. I, xvi 5 Z. 53-54. Für diese 

Texte s. jetzt CHANIOTIS, Verträge. Zur Bedeutung des Wortes zatvia s. P. FAURE, „NEU &väYvcooTg xfi<; ejtiypacpfjg 
207 xoO MoooEiot) 'Ayiov NiicoXäoo", Amaltheia, 13, 1972, S. 230. 

(37) S ISAGER - J.E. SKYOSOAARD, Andern Greek Agricuiture: An Introduction, London-New-York, 1992, 
S 81-82 Zur Terrassierung auf Kreta s. J. MOODY - A.T. GROVE, „Terraces and Enclosure Walls in the Cretan 
Landscape", in: S. BOTTEMA et. al. (Hrsg.), ManS Role in the Shaping of the Eastern Mediterranem Landscape, 
Rotterdam, 1990, S. 183-191. 

(38) PLINIUS, nat. hist., 31,53 ; SENECA, quaestiones naturales, 3, 11, 5. 
(39) Inscriptiones Creticae(= I. Cret.), II, x, 1 (3. Jh.), mit Kommentar. 
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Spricht m a n v o m Berg als Wir tschaf tsraum, so denkt m a n natürlich vorrangig an die V i eh 
zucht, die in jeder Epoche eine zentrale Pos i t ion i m Wirtschafts leben der Kreter e inn immt ("°). 
A u s literarischen Nachrichten, Inschriften u n d archäologischen Denkmä le rn erfahren wir v o n 
intensiver Pferdezucht (4 I) , v o n Herden v o n R indern (42) und Schweinen (43), v o n Ziegen
haltung C4 ) , vor al lem aber v o n den großen Herden v o n Schafen, die eben auf den Bergen 
gehalten wurden, w o sie v o n Spä tmärz bis Spätdezember günstige Weideplätze fanden. D e r 
Ausdruck „kretisches S c h a f ' war sogar sprichwörtl ich geworden und begegnet in Ar temidors 
Oneirokritikon (45), während Stephanos v o n Byzanz den N a m e n der westkretischen Stadt P o l y r -
rhenia aus den Wor ten noXkä prjvea, d .h. „viele Schafe" erklärte {*). D i e einschlägigen Zeug 
nisse sind so zahlreich (47), daß ich mich auf wenige Beispiele beschränken m u ß . Aristoteles 
berichtet, daß die Erträge der V iehzucht eine der wichtigsten Finanzierungsquellen der kretischen 
Syssitien waren (48), u n d das kretische Recht befaßt sich häufig mi t den Prob lemen, die mit 
der V iehzucht zusammenhingen : mit den Schäden, die die Schafe und die Ziegen anrichten, 
den Grenzen v o n Weideplätzen, der Vererbung v o n Herden , d e m Verkau f und der Verletzung 
v o n Tieren, Diebstählen, d e m Verbo t , Herden in heilige Bezirke zur Weide zu führen oder 
zu stationieren, der Überschreitung der Grenze und die Nu t zung der Weideplätze durch fremde 
Hirten u.ä. (49). Besonders wichtig waren natürl ich die Nebenprodukte der V iehzucht , Käse , 
Mi lch , J oghur t , Speck, Wol le , Ziegenhaut P ) . O b w o h l die Webekunst und die Bearbeitung 

(40) Allgemein zur kretischen Viehzucht: WILLETTS, Aristocratic Society, S. 135 ; C. DAVARAS, A Guide to Cretan 
Antiquities, Athens, 19722, S. 8-10; BRULE, Piraterie, S. 147-148; S. HILLER, „Amnisos in den Tontafelarchiven 
von Knosos", in : J . SCHäFER (Hrsg.), Amnisos nach den archäologischen, historischen und epigraphischen Zeugnissen 
des Altertums und der Neuzeit, Berlin, 1992, S. 27-29; SANDERS, Roman Crete, S. 32 ; PETROPOULOU, Beiträge, 
S. 50-53. 

(41) Zu der kretischen Reiterei: /. Cret., I, viii, 33 Z. 7 ; IV, 41, II, 3 ; PLATO, Res publica I, 625 d ; VIII 834 a-d ; 
STRABO, 10, 4, 18 (C 482); OPPIANUS, Cynegetica, 1, 170; ISIDORUS, origines, 14, 6, 16. Darstellungen von Reitern : 
J. BOARDMAN, Greek Gems and Finger Rings, London, 1970, S. 137 pl. 280; J. SAKELLARAKIS, „'EKOTö xpövia 
EpEuva; <nö 'Ioato "Avrpo", 'ApxawXoyiKT; 'Epnpepis (= Arch. Ephem.), 126, 1987, S. 251-252 Abb. 11 ; L. PERNIER, 
„Templi arcaici sulla patela di Primas", ASAA, 1, 1914, S. 48-54; P.C. CALLAGHAN, „KRS 1976. Excavations at 
a Shrine of Glaukos, Knossos", ABSA, 73, 1978, S. 21-22. Vgl. auch den Ortsnamen 'Innäypa (/. Cret., I, xvi, 5, 
Z. 53.77 ; SEG, X X V I , 1049, Z. 53.59 ; zu diesen Texten s. jetzt CHANIOTIS, Verträge). Eine sehr große Zahl kretischer 
Namen leitet sich vom Wort mnoq ab : Agesippos, Aristippos, Glaukippos, Euxippos, Zeuxippos, Heraippos, Hippai-
thos, Hippas, Hippokleidas, Kallippianos, Kalippos, Klesippos, Kratippos, Lysippos, Menippos, Mnasippos, Poseidippos, 
Phainippos, Philippos und Chrysippos (s. die Lemmata in P.M. FRäSER - E. MATTHEWS, A Lexicon of Greek Personal 
Names, I, Oxford, 1987). Zum Amt der Hippeis s. WILLETTS, Aristocratic Society, S. 155 ; A. PANAGOPOULOS, IlXdrcov 
KcüKpfixn, Athen, 1981, S. 66-72. 

(42) Z.B. /. Cret., II, xii, 10; II, xi, 3 ; Anthologia Graeca, 6, 262-263. Vgl. die Weihinschriften an die Kureten 
für den Schutz der KapramoSa, also vor allem des Großviehs: /. Cret., I, xxv, 3 ; I, xxxi, 7 und 8 ; SEG, XXIII, 
593; hierzu s. C. DAVARAS, „'Etttypcupai EK Kprjxri^", Kretika Chronika, 14, 1960, S. 459-460 und C. KRITZAS, 
„'AvaermauKr) EntypcKpii änö xö Kapvdpi 'Apxavöv" in : IJenpaypJva rov 7. AIEBVODQ KpnxoXoyiKoo Zvveöpwv, Peövpvo, 
1990 (im Druck). 

(43) Z.B. /. Cret., II, xii, 16; SEG, X X X V , 991, B 4. Vgl. die Ortsnamen Lxxovia und 'Y&v öpog, (/. Cret., 
I, xvi, 5, Z. 63 ; Staatsverträge, 148, B 6). 

(44) Z.B. Anthologia Graeca, 9, 744. 
(45) ARTEMIDORUS, Onirocriticon, 4, 22 Hercher. 
(46) STEPHANUS BYZANTIUS, S.V. „Po l y r rhen ia " . 

(47) S.o. Anm. 29 und A. CHANIOTIS, „Problems of Pastoralism and Transhumance in Ancient Crete", Orbis 
Terrarum, 1, 1995 (im Druck). 

(48) ARISTOTELES, Politik, II, 10,8, 1272 a 17-18 ; zu dieser Stelle s. zuletzt LINK, a.O. (Anm. 18), S. 122-124. 
(49) Ausführlich hierzu s. meine in Anm. 47 angeführten Beiträge und CHANIOTIS, Verträge. Einige Zeugnisse: 

/. Cret., I, viii, 5 B ; III, iv, 1, Z. 33-67. 9, Z. 81-82 ; IV, 41, 1-H ; 72, col. IV, 35-36, V, 39; SEG, XXIII, 567, 
Z. 6-7 ; X X X V , 991 B. 

(50) Ausfühlich hierzu s. CHANIOTIS, a. O. (Anm. 29). 
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der Ziegenhaut reichlich belegt sind und die P roduk te dieser Handwerke auch außerhalb Kretas 
bekannt waren, scheinen diese P roduk te v o r der römischen Eroberung nicht für den E x p o r t 
best immt gewesen zu sein. 

Unmit te lbar mit den Bergen verbunden ist ein weiterer Zwe ig der Wirtschaft , die Bienenzucht, 
nach D i o d o r eine Er f indung ebenso wie die V iehzucht — der kretischen Kureten (5I). Diese 
Tätigkeit ist bereits seit der minoischen Zeit gut belegt u n d auch für mehrere kretische Berge 
( Ida, mons Carmä) bezeugt (52). 

W i r k o m m e n n u n zu den Wäldern der kretischen Berge. D e m heutigen Beobachter der kahlen, 
höchstens mit niedrigem Gebüsch bedeckten Berge Kretas fällt es schwer, den A n g a b e n der 
antiken A u t o r e n über die Wälder zu glauben, wie z. B. die a m A n f a n g zitierte Stelle Strabons : 
„ D i e Insel ist gebirgig und bewaldet". U n d doch , nicht nur die literarischen Quel len (53), sondern 
auch Inschriften C54), venezianische Quellen u n d Berichte v o n Reisenden der f rühen Neuzeit 
lassen keinen Zweifel daran, daß der Waldbestand Kretas (aus Zypressen, Kiefern und Eichen) 
bis z u m vor igen Jahrhunder t sehr reich war (55). D a b e i m u ß m a n allerdings mit einer starken 
Dif ferenzierung in den einzelnen Reg ionen rechnen ; geologische Untersuchungen und Po l len -
analysen schließen einen Waldbestand in mehreren gebirgigen Gegenden (auch i m A l ter tum) 
aus (56). 

D e r N a m e des höchsten Gebirges, Ida , bedeutet in charakteristischer Weise „bewaldeter Berg" , 
u n d zwei weitere kretische Berge (Kedros und Styrak ion) leiten ihre N a m e n v o n N a m e n v o n 
B ä u m e n (xeöpoQ und azöpaO ab. Theophrast berichtet v o n Zypressenwäldern auf den Weißen 
Bergen, der Ida und der D ik te (s. A n m . 52), u n d die Inschriften bestätigen dieses Bi ld. W i r 
hören v o m Verbot , H o l z auf heil igem L a n d zu fällen (57), j a sogar v o n ausgedehnten Wäldern 
(öpvfioi) (5S). Vergegenwärtigt m a n sich die Bedeutung des Holzes als Rohs to f f , Bau - , Sch i f fbau-
und Brennmaterial , so kann m a n die Wälder der kretischen Berge als eine der wichtigsten 

(51) D IODORUS , 5, 65, 2. 
(52) PLINIUS nat. hist., 8, 104 ; 21, 79 ; PLUTARCHUS, moralia, 967 a-b ; AELIANUS, de natura animalium, 17, 35. 

Allgemein zur Bienenzucht im antiken Kreta: DAVARAS, a.O. (Anm. 40), S. 194; SANDERS, Roman Crete, S. 32. 
Bienen werden häufig auf kretischen Münzen dargestellt: s. J.-N. SVORONOS, Numismatique de la Crete anaenne, 
Paris 1890 S 141-142 Nr. 1-6, S. 146 Nr. 1, S. 197-198 Nr. 1-8, S. 223 Nr. 7-10, S. 290-291 Nr. 36-39. 41-45, 
S 321 Nr 1-2 Taf. XII, 9-17, XVIII, 7-11, X X , 35-36, XXVIII , 9-11. 14-16, X X X , 27-28. 

(53) S . z .B . HESIODUS, Theogonia, 4 8 4 ; PLATO, leges, I 625 b ; CALLIMACHUS, hymnus in Dianam, 4 0 ; THEO-
PHRASTUS, historia plantarum, 3, 2, 6 ; 3, 3, 3 - 4 ; 4 , 1, 3 ; SOLINUS, 11, 11. 

(54) S. A . CHANIOTIS, „Eine spätantike Inschrift aus dem kretischen Lyttos", Tyche, 4, 1989, 25-31 ; vgl. den 
Ortsnamen Aopäa (Wald) in SEG, X X V I , 1049, Z. 80. 

(55) S z B S SPANAKIS, Mvnpxta KpnviKiji 'laxopm, I, Herakleion, 1940, S. 9 ; Bd. Hl, Herakleion, 1953, S. 57 ; 
ders., Zoaßoü! orf/v ioxopia. xov Aamdiou Kaxä xr, BevexoKpaxia, Herakleion, 1957, S. 94. Vgl. STAVRAKIS, a.O. (Anm. 9), 
S. 4 7 ; N E U M A N N - P A R T S C H , a . O . ( A n m . 28), S . 362, 367, 369, 374, 3 8 4 ; PENDLEBURY, Archaeology, S . 6 ; V A N 
EFFENTERRE Crete S. 111-112; ALLBAUOH, Crete, S. 50-52; WILLETTS, Aristocratic Society, S. 242; ZOHARY-
ORSHAN, Geobotany, S . 4 2 ; KIRSTEN-KRAIKER, a . O . ( A n m . 3), S . 443 ; Z o . s , a . O . ( A n m . 3), S . 115 ( L a s i t h i ) ; VERG.NIS, 
Beiträge, S. 206 ; SANDERS, Roman Crete, S. 33 ; FLACCUS, a.O. (Anm.28), S. 27. 

(56) S z B D E W O I F-POSTEL - V A N EFFENTERRE, a . O . ( A n m . 26), S . 32 ; M . WAGSTAFF, „ T h e Phys ica l G e o g r a p h y 
of the Myrtos Region: A Preliminary Appraisal", in: WARREN, a.O. (Anm. 28), S. 282 ; MOODY, a.O. (Anm. 3), 
S 41-128 bes S 6 5 - 1 2 3 ; N I X O N - M O O D Y - R A C K H A M , a . O . ( A n m . 8), S . 168-169; J . M O O D Y - O . R A C K H A M - G . 
RAPP, „Palaeoenvironmental Studies in West Crete", in : IlmpaypJva rov 6. KpnxoXoytKOÖ ZvveSpioo Xaviä 1986, Chama, 
1990 A2 S 20; vgl. ROBERTS, a.O. (Anm. 28), S. 234-235 ; HEMPEI., a.O. (Anm. 3), S. 64-78, bes. 79-82 ; HEMPEL, 
Forschungen, bes. S. 149-151. Zur jetzigen Situation s. ZOHARY-ORSHAN, Geobotany, S. 13-18, 42-47; VERGIN.S, 
Beiträge, S. 206 ; BOTTEMA, a.O. (Anm. 3). Zur Differenzierung der Böden s. NEVROS-ZVORYKIN, Böden, S. 251-305. 

(57) '/. Cret., III, iv, 9, Z. 81-82 ; IV, 186 A. 
(58) CHANIOTIS, a.O. (Anm. 54), 25-31. 
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Voraussetzungen für die Au tark ie der Insel — nicht zuletzt auch für ihren Wasserreichtum 
und ihre Fruchtbarkeit — betrachten. 

D a s kretische H o l z ist das einzige P r o d u k t der Berge, das bereits vor der römischen Zeit 
ins A u s l a n d exportiert wurde (59). Literarische Quel len u n d Inschriften bezeugen den Expor t 
v o n H o l z (vor al lem Zypressenholz) nach A then , Ep idauros und De los (60). D e r attische 
komische Dichter Hermippos bezeichnete charakteristischerweise das kretische Zypressenholz 
als das Baumaterial athenischer Tempe l par excel lence: A u s Ä g y p t e n k o m m e n nach A t h e n 
Papyrus und Stoffe, Weihrauch aus Syrien, Elfenbein aus A f r i ka , Ros inen u n d Feigen aus 
R h o d o s , Birnen aus Euböa , Sk laven aus Phrygien, Sö ldner aus Arkad ien , „aber das schöne 
Kreta bringt uns Zypressenholz für die Gö t te r " (6I). Diesen Zeugnissen ist j edoch keine besondere 
Bedeutung als Quel len für intensive und kontinuierl iche Handelstätigkeit in der klassischen 
und hellenistischen Zeit beizumessen ; sie betreffen ausschließlich große B a u p r o g r a m m e in 
bedeutenden Hei l igtümern und erklären sich w o h l aus d e m kurzfristig gestiegenen Bedarf einiger 
Städte an Bauholz . 

H o l z war aber nicht der einzige Rohs to f f , den die kretischen Berge lieferten. D i e antike 
Überlieferung kennt Kreta als den Ort , w o Bronze und Eisen z u m ersten M a l gefunden und 
bearbeitet wurden. Erfinder der bronzenen u n d eisernen Waf fen seien die Kureten oder die 
Idäischen Dak ty l o i , Fundor t sei ein Berg ( Ida oder Berekinthos) (62). Neue Forschungen haben 
plausibel gemacht, daß Kreta i m A l t e r t u m Metal lbestände hatte (vor al lem Eisen und 
Bronze) (63). Ihre Ausbeutung in der klassischen und hellenistischen Zeit ist j edoch m . W . nicht 
belegt. Wicht ig waren die Berge natürlich für die Versorgung mit Stein. Steinbrüche sind an 
mehreren Orten bekannt ( M ) , aber erst in der Kaiserzeit sind Steinexporte aus Kre ta bekannt 
(s.u.). 

A u s diesem Überbl ick geht w o h l hervor, daß die Berge in der historischen Zeit den K e r n 
einer vielfältigen wirtschaftlichen Tätigkeit bildeten. I m Hinbl ick auf diese Bedeutung über
rascht uns nicht, wenn die kretischen Städte in der klassischen und hellenistischen Zeit das 
Gebirge als einen wichtigen Lebensraum betrachteten, u m dessen Kontro l l e sie of t gegenein
ander kämpfen mußten. In der Ta t geht aus den zahlreichen kretischen Grenzziehungen der 

(59) VAN EFFENTERRE, Crete, S. 111-112; A. BURFORD, The Greek Temple Builders at Epidauros, Liverpool, 
1969, S. 37, 151, 176-177 ; R. MEIGGS, Trees and Timber in the Äncient Mediterranean World, Oxford, 1982, S. 200, 
424. Über Exporte nach Ägypten in der minoischen Zeit s. J. VERCOUTTER, L'Egypte et le monde egeen prehellenique, 
Le Caire, 1956, S. 420; E. SAKELLARAKIS - Y. SAKELLARAKIS, „The Keftiu and the Minoan Thalassocracy", in: 
R. HäGG - N. MARINATOS (Hrsg.), The Minoan Thalassocracy. Myth and Reality. Proc. of the 3rd International 
Symposium at the Swedish Institute in Athens (1982), Stockholm, 1984, S. 200. 

(60) IG, IV, P, 102, Z. 26 ; 103, Z. 132 (Epidauros, 4. Jh.) ; IG, XI, 2, 219, A 37 (Delos, 3. Jh.) ; vgl. HERMIPPOS, 
Comicorum Atticorum Fragmema, fr. 63, 14 Kock. 

(61) HERMIPPOS, ibid., 63, 12-14 Kock. 
(62) FrGrHist 239,11 ; DIODORUS, 5, 64, 5 ; vgl. PIJNIUS, nat. hist., 7, 197. Vgl. die Überlieferung über die Erfindung 

der bronzenen Waffen auf Kreta : DIODORUS, 5. 65,2 ; P. Oxy., X , 1241, 24-30. 
(63) S. vor allem O. DAVIES, Roman Mines in Europe, Oxford, 1935, S. 266-268 ; P. FAURE, „Les minerais 

de la Crete antique", Revue Archeologique, 1966, S. 45-78 ; ders., „Les mines du roi Minos", in : üazpayplva rov 
4. Aie&voüc KpnwAoyiKoö ZovcSpiov, Athen, 1980, AI , S. 150-168; SANDERS, Roman Crete, S. 29-30, 159, 171 ; s. 
aber N.H. GALE, „The Provenance of Metals for Early Bronze Age Crete. Local or Cycladic", in : ütmpaypeva roß 
6. AIEOVOVQ KpnrokoytKov Evvcöpiov, Chania, 1990, AI , S. 304-306. 

(64) S. z.B. HOOD-WARREN-CADOGAN, a.O. (Anm. 8), S. 96-99 ; M.J. BECKER, „Soft-Stone Sources on Crete", 
Journal of Field Archaeology (= JFA), 3, 1976, S. 361-374 ; SANDERS, Roman Crete, S. 18 ; J.S. SOI.ES, „A Bronze 2 
Age Quarry in Eastern Crete", JFA, 10, 1983, S. 44-46; M.K. DURKIN - C.J. LISTER, „The Rods of Digenis: An £ 
Ancient Marble Quarry in Eastern Crete", ABSA, 78, 1983, S. 69-96. g 

http://Soi.es
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hellenistischen Zeit hervor, daß häufig die zwischen kretischen Poleis umstrittenen Gebiete in 
der Hauptsache aus gebirgigen Gegenden bestanden (65). D i e wirtschaftliche Nutzung des 
Gebirges in der Zeit v o r der Eroberung Kretas durch die R ö m e r scheint in der Subsisten-
zwirtschaft der zahlreichen Kle in - und Kleinststaaten integriert gewesen zu sein ; Hinweise auf 
eine extensive wirtschaftliche Nutzung in Verb indung mit Expor ten fehlen. Diese Situation 
änderte sich j edoch radikal nach der römischen Eroberung, wie anschließend gezeigt wird (s.u.). 

V. GEBIRGE UND GESELLSCHAFTIM DORISCHEN KRETA : 
INITIATION, JAGD, KULT 

U n d doch ist die wirtschafliche Bedeutung der Berge nur ein Aspekt ihrer Ro l l e i m Leben 
der alten Kreter. E in weiterer, vielleicht wichtigerer, betrifft die Ro l le des Berges für die Initia
tionsriten der kretischen Epheben bis in die hellenistische Zeit hinein, ein bekanntes und oft 
untersuchtes P h ä n o m e n i66). D i e wichtigste Quel le hierfür ist Strabon : D e r Ephebe wurde v o n 
seinem Liebhaber, e inem reiferen M a n n , entführt und zu den Bergen geführt. D o r t verbrachten 
sie gemeinsam zwei M o n a t e , sie jagten gemeinsam, und der reife M a n n führte den jungen 
ins Leben des Kriegers ein. Diese M o n a t e und diese Beziehung besiegelten das Leben des 
jungen Mannes . Nach seiner R ü c k k e h r in die Stadt erhielt er als Geschenke einen Becher, 
eine prachtvol le Tracht und ein Opfertier (67). Neue archäologische F u n d e im Hei l igtum des 
Hermes Kedrites in S im i B iannou , auf dem Heiligen Berg ('lepdv "Opog), haben gezeigt, daß 
diese Initiationsriten der Epheben an dieser Kultstätte J a h r für J a h r sicher noch in der 
klassischen, wahrscheinl ich auch in der hellenistischen Zeit durchgeführt wurden (68). 

In den Grenzposten der gebirgigen Eschatia machte der j unge M a n n die Kriegsausbi ldung 
durch und ging später der wichtigsten Freizeitsbeschäftigung eines freien Mannes nach, der 
J agd (69). S t rabon erzählt uns weiter, daß die Hauptpf l icht des für eine Jungmannscha f t (Agela) 
verantwortl ichen Bürgers darin bestand, die jungen M ä n n e r auf die J a g d zu führen, eine 
Tätigkeit, die häufig in der antiken Literatur (70) und in der kretischen Kunst ihren Niederschlag 
findet (71). A l s Jäger läßt sich der Kreter oft genug in Grabgedichten rühmen (72). 

(65) Hierzu s. jetzt CHANIOTIS, Verträge ; vgl. VAN EFFENTERRE, Grenzen, S. 400-404. 
(66) Zur kretischen Ephebie s. die in Anm. 23 angeführte Literatur. 
(67) STRABO, 10,4,21 (C 483-484); vgl. HERACLIDES, excerpta poliliarum, 15 ed. Dilts; ATHENAEUS, Deipno-

sophistae, 11, 782 c ; Anthologia Graeca, 7, 449 ; AELIANUS, de natura animalium, 4, 1 ; SEXTUS EMPIRICUS, Pyrrhonia 
hypomnemata, 3, 199. 

(68) LEBESSI, a.O. (Anm. 23), S. 188-198. 
(69) Allgemein zur Jagd auf Kreta vgl. jetzt LEBESSI, a.O. (Anm.23), S. 108-121. 
(70) S. z.B. ARISTOPHANES, ranae, 1356-1360; XENOPHON, cynegeticus, 10, 1 ; Anthologia Graeca, 6, 75 ; 6, 121 ; 

6, 188 ; 6, 262-263 ; 7, 448 -449 ; 9, 223 ; 9, 265 ; 9 , 268 ; 16, 258 ; DIODORUS, 5, 65, 3 ; SENECA, Phaedra, 34 ; LUCANUS, 
4, 441 ; PLUTARCHUS, moralia, 767 a ; ARRIANUS, cynegeticus, 2, 5-6 ; 3, 6 ; BABRIUS, mythiambi, 85 Z . 9 ; ALCIPHRO, 
epistulae, 3, 11, 2 Schepers; THEOPHYLACTUS, ep., 83 (Epist. Gr. p. 786 Hercher); OPPIANUS, cynegetica, 1, 300; 
AMMIANUS MARCELLINUS, 3 0 , 4 , 8 ; DIOGENES LAERTIUS, 6, 100 ; AELIANUS, de natura animalium, 3, 2 ; CLAUDIANUS, 
24, 300 ; Anthologia Latina, 380 Shackleton Bailey ; ENNIUS, carmina, 2, 100 ; Schol. ad Horatii Satiram, 2, 6, 114 ; 
POLLUX, onomasticon, 5, 37 (I, p. 271, 9-10 Bethe); 5, 40-41 (I, p. 272, 17-22 Bethe). 

(71) S. z.B. S. REINACH, „Deux marbres du musee de Candia", RA, 17, 1911, S. 433-435 ; S. MARINATOS, „Le 
temple geometrique de Dreros", BCH, 60, 1936, S. 279 ; P. DEMARGNE - H. VAN EFFENTERRE, „Recherches ä Dreros", 
BCH, 61, 1937, S. 14, Abb. 8 ; BOARDMAN, a.O. (Anm. 41), S. 134, pl. 208 ; Praktika, 1983, Abb. 262a, 275b. 

(72) Z.B. /. Cret., I, xxii, 59 ; III, iv, 36, 37, 39 ; IV, 351. 
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D e r Berg ist der Schauplatz der J a g d : „ E r leerte einen Berg ( v o n Wi ldz iegen)" , heißt es 
in charakteristischer Weise in e inem E p i g r a m m Kal l imachs für den kretischen Jäger Echemas (73). 
Der Berg hatte somit für die Kreter eine große Bedeutung in ihrem sozialen Leben, auch 
in ihrer Kr iegsführung (74). 

Ebensogroß war schließlich die Bedeutung des Gebirges für das religiöse Leben der Kreter. 
Schon seit der minoischen Zeit nehmen die Gipfelhei l igtümer eine wichtige Stellung ein (75), 
und das wesentliche M e r k m a l der kretischen Kulte , ihre Beziehung zur Natur und zu den 
auf den Bergen weilenden Schutzkräf ten des vegetativen Gedeihens, erklärt, w a r u m die 
wichtigsten Kul torte , die i m übrigen in der Regel e inen minoischen Vorgänger hatten, noch, 
in historischer Zeit au f Bergen lagen, wie z .B. die Idäische Grotte , das Hei l igtum des Hermes 
Kedrites auf d e m Hieron Oros, das Hei l igtum des Zeus Skyl ios auf den Bergen Asterousia 
usw. (76). D e r Berg war für die Kreter jener mystische R a u m , w o der Ephebe als Ephebe starb, 
u m als erwachsener Bürger wiedergeboren zu w e r d e n ; der R a u m , w o die kretischen Götter 
geboren werden, deren Epitheta gerade diese Verb indung mit d e m Berg unterstreichen : Zeus 
Idaios ( v o n Ida) , D ik ta i o s ( v o n D ik te ) , Tal la ios (von den Talläischen Bergen), Skyl ios , A r b i o s 
usw. (77), Ar temis Skopelit is (der hohen Felsen) (78), Hermes Kypharissites und Kedrites (der 
Go t t der Zypresse u n d des Zedernbaums) (79). D e r Berg ist schließlich der Ort , den die Pilger 
J a h r für J a h r aufsuchen, v o n der Zeit des Pythagoras C80) und der platonischen Nomoi, deren 
Protagonisten den weiten W e g v o n K n o s s o s zur Zeusgrotte auf d e m Ida machten (81), bis zur 
Zeit des Kultvereins der „Wanderer " (avvoSomopoövteg) z u m Hermeshei l igtum au f dem Hieron 
Oros in hellenistischer Zeit (82), j a auch bis zur Spätant ike (s.u. A n m . 96). 

V I . VERÄNDERUNGEN UND KONSTANTEN: 
DAS GEBIRGE ALS WIRTSCHAFTS- UND LEBENSRAUM IM RÖMISCHEN KRETA 

D i e Eroberung Kretas durch die R ö m e r (67 v. Chr . ) war ein wichtiges Ereignis nicht nur 
in politischer Hinsicht (83). Sie bedeutete den Zusammensch luß der vielen rivalisierenden und 
immer in Kriege verwickelten Zwergstaaten zu einer großen polit ischen E i n h e i t : Kreta war 
jetzt eine Insel i m Zen t rum des befriedeten östlichen Mittelmeeres. D i e Kreter verloren zwei 
wichtige Einnahmequel len, den Seeraub u n d die Tätigkeit als Sö ldner , und gleichzeitig ermög-

(73) CALLIMACHUS, epigrammata, 62 (= Anthologia Graeca, 6, 120); vgl. 6,188 ; /. Cret., III, iv, 39 ; AELIANUS, 
de natura animalium, 3,1. 

(74) POLYBIUS, 4 , 8, 11. 
(75) Zu den Gipfelheiligtümern s. z. B. W. BURKERT, Greek Religion, Cambridge, Mass., 1985, S. 26-28 mit der 

älteren Literatur. 
(76) Für Beispiele s. A . CHANIOTIS, „Habgierige Götter — habgierige Städte. Heiligtumsbesitz und Gebietsanspruch 

in den kretischen Staatsverträgen", Ktema, 13, 1988, S. 22 mit Anm. 4. 
(77) Zu den von Bergen abgeleiteten Epitheta des kretischen Zeus s. A . CHANIOTIS, „Die Geschichte von Amnisos, 

von Homer bis zur Eroberung Kretas durch die Türken", in : J. SCHäFER (Hrsg.), a.O. (Anm. 40), S. 91. 
(78) O. MASSON, „Cretica V , BCH, 109, 1985, S. 189. 
(79) Zu diesen Epitheta des Hermes s. LEBESSI, a.O. (Anm. 23), S. 151-153, 163-187. 
(80) PORPHYRIUS, vita Pythagorae, 17. Zu dieser Stelle s. jetzt CHANIOTIS, a. O. (Anm.77), S. 97-99. 
(81) PLATO, leges, I 625 b-c; zur Stelle s. PANAGOPOULOS, a.O. (Anm. 41), S. 59-63 mit der älteren Literatur. 
(82) A . LEBESSI, „ 'H OWEXEUJ rf|c, KpTvcoui>KT|vaiicf|<; AatpEiac;. 'EmßubcEi; Kai övaßträaEii;", Arch. Ephem., 

1981, S. 4. 
(83) Zum folgenden s. CHANIOTIS, Weinhandel, S. 79-81 ; vgl. G. HARRISON, „Changing Patterns in Land Tenure 

and Land Use in Roman Crete", in : BARKER-LIJOYD, a.O. (Anm.l), S. 115-116. 
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lichte die B e k ä m p f u n g der kretischen Seeräuber die Akt iv i tä t fremder Händler . Vie l tiefgrei
fender waren j edoch die Folgen der Eroberung für die Gesellschaft Kretas durch die A b s c h a f 
fung der Hetärien u n d der Syssitien, des bisherigen Fundaments der archaischen Gesellschaft 
Kretas. Diese Entwicklungen zerstörten gleichzeitig auch die Grundlagen der kretischen Sub -
sistenzwirtschaft. D i e Agrarproduk t i on , befreit v o m streng reglementierten Syssitiensystem, 
unterlag v o n n u n an der Entscheidung des einzelnen Grundbesitzers. D a d u r c h wurden die 
Mögl ichkei ten für profitbringende, aber auch risikoreiche Geschäfte in der Plantagenwirtschaft, 
d e m Hande l und d e m Handwerk erweitert. D i e Expans ion des kretischen Weinhandels seit 
d e m 1. J h . v . Chr . bietet hierfür ein charakteristisches Beispiel C84). 

Diese grundlegende Ä n d e r u n g in der Orientierung der kretischen Wirtschaft hatte tiefgreifende 
Konsequenzen auch für die wirtschaftliche Bedeutung der kretischen Gebirge, und somit indirekt 
auch für das Siedlungswesen auf den Bergen. D i e au f den Bergen verrichteten wirtschaftl ichen 
Tätigkeiten waren i m römischen Kreta mit e inem exportorientierten Hande l verbunden. D i e 
kaiserzeitlichen literarischen und einige dokumentar ische Quel len bezeugen einen intensiven 
Expor t v o n Produkten , die mit den Bergen zusammenhängen : H o n i g (85), Wachs (86), H o l z (87), 
verschiedene Steinsorten (88), vor al lem aber Heilpflanzen. Bereits seit der minoischen Zeit war 
eine der wichtigsten Tätigkeiten, die mit den Bergen zusammenhing, die S a m m l u n g v o n Kräutern 
und Hei lpf lanzen (89). Theophrast bezeichnet die Insel als den reichsten Or t in bezug auf Pf lanzen 
und Hei lkräutern, und moderne botanologische Untersuchungen haben dieses Bild bestätigt (90). 
Sieht m a n j edoch v o n vereinzelten Erwähnungen kretischer Heilkräuter im hippokratischen 

(84) CHANIOTIS, a.O. (Anm. 21), bes. S. 69-87. 
(85) DIOSCORIDES, de materia medica, 2, 83 ; PUNIUS, nat. hist., 21, 79 ; 29, 119 ; Geoponica, 15, 7, 1 Beckh. 
(86) CELSUS,5, 18,31. 
(87) VITRUVIUS 2, 9, 13 ; vgl. CICERO, de legibus, 1, 5, 15 ; PUNIUS, nat. hist., 16, 141-142, 197 ; 24, 102 ; ISIDORUS, 

origines, 17, 7, 33 ; SOLINUS, 11, 12. Vgl. SANDERS, Roman Crete, S. 33. 
(88) PLINIUS, nat. hist., 18, 261 ; 35, 164 ; 36, 35 ; 37, 139, 170 ; Digest, 39, 4, 15 ; MARCELLUS, de medicamemis, 

25, 6 ; SOLINUS, 5, 26 (p. 53, 18 M o m m s e n ) ; 11, 1 4 ; ISIDORUS, origines, 16, 15, 12 ; STEPHANUS BYZANTIUS, S.V. 
„Nd^oi;". Vgl. A . SCHMIDT, Drogen und Drogenhandel im Altertum, Leipzig, 1924, S. 21 (Kalkstein); J.W. HAYES, 
„Four Early Roman Groups from Knossos", ABSA, 66, 1971, 263 Nr.81 (Granit); SANDERS, Roman Crete, S. 18, 141. 

(89) Allgemein zum Kräuterhandel Kretas SCHMIDT, a.O. (Anm. 88), S. 65-69 und J. I. MILLER, The Spiee Trade 
ofthe Roman Empire, 29 BC to AD 641, Oxford, 1969, S. 112, 115-117 (aber ohne alle Zeugnisse); s. jetzt H. 
VAN EFFENTERRE - A . -M. ROUANET - LIESENFELT, „L'empereur et la Crete: Plantes medicinales", in : Ilexpayfdva 
roß 7. AmBvovc, KprrcoXoytKoo LuveSpiov, Psdvfivo, 1990 (im Druck); EAD., „Les plantes medicinales de Crete ä l'epoque 
romaine", Cretan Studies, 3, 1992, S. 173-190. Zur Sammlung, Benutzung und Ausfuhr kretischer Kräuter in minoischer 
Zeit s. M. MöBIUS, „Pflanzenbilder der minoischen Kunst in botanischer Beobachtung", Jahrbuch des Deutschen 
Archäologischen Instituts, 48, 1933, S. 1-31 ; H.S. GEORGIOU, „Aromatics in Antiquity and in Minoan Crete: A 
Review and Reassessment", Kretika Chronika, 25, 1973, S. 441-456; J .L . MELENA, „ku-pa-ro en las tablillas de 
Cnosso", Emerita, 42, 1974, S. 307-336; ders., „ki-ta-no en las tablillas de Cnoso", Durius, 2, 1974, S. 45-55 ; ders., 
„Coriander on the Knossos Tablets", Minos, 15, 1976, S. 133-163 ; ders., „Aromatic Plants on the Knossos Tablets", 
ebenda, S. 226-227; C. MURRAY - P. WARREN, "Po-ni-ki-jo among the dye-plants of Minoan Crete", Kadmos, 15, 
1976, S. 40-57 ; SAKELLARAKIS-SAKELLARAKIS, a.O. (Anm. 59), S. 198 ; P. WARREN, „Of squills", in : Aux origines 
de l'hellenisme. La Crete et la Grece. Hommage ä Henri van Effenterre, Paris, 1984, S. 17-24; ders., „The Fresco 
of the Garlands from Knossos", in : P. DARCQUE - J .-C. POURSAT (Hrsg.), L'iconographie minoenne. Actes de la 
Table Ronde d'Athenes (21-22 avril 1983), (BCH, Suppl. XI) , Paris, 1985, S. 190-207 ; P. FAURE, Parfüms et aromates 
de l'antiquite, Paris, 1987, S. 101-124; ders., „Aüo uuoxr|pi(öor| äptoncmicä <puxä xfjg äpxaiac, Kpf|xr|c„ xö po-ni-
ki-jo Kai f| theangelis", Archaiologia, 3, 1989, S. 12-13 ; vgl. I. ERARD-CERCEAU, „Vegetaux, parfums et parfumeurs 
ä l'epoque mycenienne", SMEA, 28, 1990, S. 251-283. 

(90) THEOPHRASTUS, historia plantarum, 9, 16, 3. Vgl. antike Ortsnamen, die sich aus Kräuternamen ableiten: 
Molochas (/. Cret., II, x , 1, Z. 4), Styrakion Oros (STEPHANUS BYZANTIUS, S.V.), Sydaphnai (/. Cret., 1, xvi, 5, 
Z. 66), Zominthos (s. FAURE, a.O., Anm. 8, S. 36 Anm. 1); zu analogen Ortsnamen im heutigen Kreta s. P. FAURE, 
„Toponymes prehelleniques dans la Crete moderne", Kadmos, 6, 1967, S. 50-78; ders., „Nouveaux toponymes pre-
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Corpus und bei Theophras t ab (91), gibt es erst seit der Kaiserzeit eindeutige Hinweise au f 
einen massiven E x p o r t kretischer Pf lanzen, die in der Med iz in , i m Parfumgewerbe, in der 
Kochkuns t und der M a g i e reichlich Verwendung fanden (s. Taf . 1, S. 109f.). Unsere wichtigste 
Quel le hierfür sind die medizinischen A u t o r e n , die mehr als 40 kretische Hei lpf lanzen u n d 
Kräuter u n d ihre medizinische W i r k u n g beschreiben. M a n wird sich natürlich f r a g e n : Waren 
diese Pf lanzen tatsächlich auf d e m M a r k t anderer Gebiete erhältlich, wurden sie exportiert, 
oder wurden sie als „exot ische" P r o d u k t e erwähnt , u m den Leser zu beeindrucken V D i e A n t w o r t 
gibt uns der berühmteste A r z t der Kaiserzeit, Galenus, in seinem W e r k de antidotibus : 

„Jedes Jahr, im Sommer, kommen von Kreta nach R o m viele Heilpflanzen. Der Kaiser unterhält 
auf der Insel Kräutersammler („botanische Männer"), die nicht nur ihm, sondern der ganzen Stadt 
R o m Körbe voll mit Heilpflanzen schicken. Diese Pflanzen exportiert Kreta auch zu vielen anderen 
Ländern, weil es ja dort weder an Kräutern, noch an Früchten, Körnern, Wurzeln und Säften 
mangelt. Und alle anderen Produkte sind rein, einige Breie werden jedoch verfälscht, auch wenn 
dies selten vorkommt. Denn die Vielfalt der Kräuter auf Kreta ist so groß, daß die Kräutersammler 
es selten nötig haben, die Käufer zu betrügen" (92). 

Diese Stelle bezeugt nicht nur den massiven Expor t kretischer Hei lpf lanzen, sondern auch 
die Ro l l e des Kaisers (wahrscheinl ich durch seinen Procura tor auf Kreta ) in d iesem Geschäft . 
Wicht ig in unserem Z u s a m m e n h a n g ist j e d o c h vor al lem die enge Verb indung einer vorrangig 
auf den Bergen verrichteten Tätigkeit , der S a m m l u n g v o n Kräutern , mit d e m Hande l . 

Änder t sich in der Kaiserzeit die Ro l l e des Gebirges für die Wirtschaft und verschwindet 
seine Bedeutung für die n u n m e h r abgeschaffte Institution der Ephebie , ist dennoch eine K o n t i 
nuität in e inem anderen wichtigen Bereich zu erkennen, der Rel ig ion. A u c h in der Kaiserzeit 
bestanden die traditionsreichen Hei l igtümer auf den Gebirgen fort (z. B . die Zeus -Grot te au f 
dem Ida, das D i k t y n n a i o n in Westkreta u.a . ) und wurden v o n zahlreichen Kultte i lnehmern, 
j a auch Pilgern aufgesucht. Salvius M e n a s spricht in e inem E p i g r a m m (2. J h . n. Chr . ) v o n seiner 
jährl ichen Pilgerfahrt — in Begleitung seiner F r a u und nach deren T o d allein — z u m Hermes
heil igtum auf den talläischen Bergen (93). D a s beste Beispiel bietet j edoch die Zeus -Grot te auf 
dem Ida , w o die archäologischen F u n d e — v o r al lem die L a m p e n — eine wachsende Zah l v o n 
Besuchern annehmen lassen f94). I m 1. J h . n. Chr . wurde dieser Ku l to r t v o n A p o l l o n i o s v o n 
T y a n a besucht, der v o n den SKEI OeoXoyoüfjsva erfahren wol l te (95), u n d selbst i m 4. J h . n. Chr . 

helleniques dans la Crete moderne", Kadmos, 9, 1970, S. 80. Allgemein zum Reichtum der kretischen Flora s. vor 
allem ZOHARY-ORSHAN, Geobotany ; vgl. G. ROHLFS, „Kretische Pflanzennamen", Kretika Chronika, 7, 1953, S. 315-
318; E. PLATAKIS, „To loTopucöv TöV kv Kpiitri ßoxavuctöv kpevvmv üjtö tfjc; ävayevvrio-Eax; usxpi xcöv Ka8" f|nä? 
Xpöviov", Kretika Chronika, 9, 1955, S. 119-148 ; ders., O SiKtapog rifc Kprjrrig, Athen, 19752; ders., „noAUauvcövuua 
(putä TTK KprjTni;", Kretike Hestia, 1, 1987, S. 168-183 ; I. CHAVAKIS, 0orä um ßoxävta rtfc Kprjinq, Athen, 1979. 
Zur Erwähnung kretischer Heilpflanzen in den Quellen der venezianischen Zeit s. z.B. S. SPANAKIS, Mvtjpeia rfjg 
KprrriKijg 'laropiag, Bd. 5, Herakleion, 1969, S. 19-20; L. BESCHI, „La cultura antiquaria italiana a Creta: premessa 
di un tmpegno scientifico", in: Creta antica: Cento anni di archeologia italiana (1884-1984), Roma, 1984, S. 19. 

(91) HIPPOCRATES, 7, 348, 17 ; 8, 150, 1 9 ; 8, 172, 9 ; 8, 180, 1 5 ; 8, 194, 11 ; 8, 448, 4 ; 8 , 516, 8 L i t t re ; 
THEOPHRASTUS, historia plantarum, 9, 15, 8 ; 9, 16, 1-5. In späthellenistischer Zeit werden Heilpflanzen in den 
Heilungsberichten des Asklepieions von Lebena erwähnt: /. Cret., I, xvii, 14 A 5 und 18 Z. 19 (pvproi;); 17 Z. 15 
(Iptg), Z. 16 (JICTA/C) ; 19 Z. 8 (pokoxri, pöStvov, sc. Siaiov). 

(92) GALENUS, XIV, p. 9 Kühn. Zu dieser Stelle s. jetzt VAN EFFENTERRE - ROUANET - LIESENFELT, a.O. (Anm.89); 
ROUANET - LIESENFELT, a .O . ( A n m . 8 9 ) ; vgl. CHANIOTIS, a .O . ( A n m . 54), S. 26 u n d A n m . 11. Ga l enus ( X I V p. 211 
Kühn) erwähnt auch den kretischen Arzt Andromachos, der eine Abhandlung über die Heilpflanzen Kretas verfaßt hatte. 

(93) /. Cret., II, xxviü, 2 = SEG, X X X I I I , 736. 
(94) Hierzu s. meine Besprechung der kaiserzeitlichen Inschriften der Idäischen Grotte in J. SAKELLARAKIS - M. 

LAGOGIANNI - A . CHANIOTIS, 'IöCüOV "Avrpov. Zfpayiöu;, vop.iop.aia, birypaspig (im Druck). 
(95) PHILOSTRASTUS, vita Apollonii, 4, 34, 2-3. 

http://vop.iop.aia
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führte ein römischer Senator, Freund und Mitstreiter Ju l ians , einen der letzten Initiationsriten 
i m dortigen Myster ienkult durch ( % ) . 

V I I . BERGBEWUSSTSEIN IM ANTIKEN KRETA ? 

Es k a n n kein Zweifel bestehen, daß das Gebirge eine vielfältige Bedeutung für Wirtschaft , 
Gesellschaft und K u l t des antiken Kreta hatte. Diese Bedeutung ist ebenso o f fenkundig wie 
bis zu e inem gewissen Grade selbstverständlich, eine Folge der Geomorpho log ie . Es stellt sich 
allerdings die Frage, o b auch die Kreter selbst sich dieser Bedeutung bewußt waren, o b sie 
den Berg als einen besonderen R a u m betrachteten, einen in seiner Wesensart eigenartigen R a u m . 
G ib t es mi t anderen Wor ten Spuren v o n e inem „Bergbewußtsein", analog etwa zur heutigen 
Unterscheidung zwischen äopkeg (Bergleute) u n d näanapo (die Bewohner der Ebene) ? (97) 

Hier ist Vorsicht und eine große Differenzierung angebracht. Eine zu große Hervorhebung 
der Bedeutung des Berges wäre sicher eine Übertreibung, die zu falschen Schlüßen führt . S trabon 
z.B. hebt nicht nur hervor, daß Kre ta eine gebirgige und bewaldete Landschaf t ist, sondern 
kennt auch das P a r a d o x o n „der Kreter weiß nichts v o m M e e r " (98), ein antikes Spr ichwort , 
das mit Ironie gerade die Tüchtigkeit der Kreter in der Seefahrt (und dem Seeraub) unter
streichen wollte. Kre ta ist zu vielfältig, als daß ein Spr ichwort das Leben auf der Insel charak 
terisieren könnte . D a s Leben spielte sich gleichermaßen auf Berg, Ebene und Meer ab. 

Trotz dieser grundsätzl ichen E inschränkung läßt sich die besondere Stellung des Berges i m 
Bewußtsein der Kreter nicht verkennen. D i e Kreter wählten zuweilen ihre N a m e n aus d e m 
onomast ischen Mater ia l , das mit d e m Berg z u s a m m e n h ä n g t : Oreias (die Tochter des Berges), 
Ide, D i k t y s u n d Tal la ios (nach den gleichnamigen Bergen), Oreichares (die Freude des Berges 
oder Freude a m Berg) ( " ) . U n d als die Städte i m Gebiet v o n Sphak ia i m späten 4. J h . einen 
Bundesstaat gründeten, gaben sie i hm den charakteristischen N a m e n "Opewi, die „Bergleute" ( l0°). 
In dieser abgelegenen u n d v o m Gebirge geprägten Reg ion Kretas gab es offenbar ein ausge
prägtes Bergbewußtsein. 

Diese Einstel lung läßt sich allerdings nicht auf ganz Kreta übertragen. Es m a g wahr sein, 
daß, wenn die anderen Griechen nach typischen Bildern suchten, u m die Kreter zu charak
terisieren, sie immer wieder auf das Bild des „highlanders", des Jägers, des Hirten kamen , 
z.B. in der hellenistischen D ich tung ( i m ) , oder den berühmtesten Kreter der archaischen Zeit, 
den legendären Hellseher und Sühnepriester Epimenides, die Eigenschaft des Hirten mit jener 
des Kräutersammlers au f den Bergen verbinden ließen ( , 0 2) . I n der T o p i k der Literatur verstecken 

(96) A . CHANIOTIS, „Plutarchos, praeses Insularum", Zeilschrift für Papyrologie und Epigraphik, 68, 1987, S. 227-
231 ; ders., „Mtä äyvtaaxT\ Ttriyi) yiä xf\ Xmpsia oxö T8ato "Avrpo axf\v ßcrratti äpxaiÖTT)Ta" in: Ilimpaytdva wv 
6. Aieevoä; KptrroAoyiKoü Iwedpiov, Chania, 1990, A2, S. 393-401. 

(97) Zu dieser Unterscheidung s. HERZFEI.D, a.O. (Anm. 3), S. 38-43. 
(98) STRABO, 10,4, 17 (C 481). 
(99) S. die entsprechenden Lemmata in FRäSER-MATTHEWS, a.O. (Anm. 41). Auch viele kretische Familiennamen 

der Neuzeit hängen mit dem Gebirge, seiner Flora und Fauna zusammen ; Beispiele in C. TSIKRITSI, „KpnxiKä fcjrcovuua 
ii, övouäxwv Kai (puträv", Kretika Chronika, 23, 1971, S. 440-466. 

(100) Zu den Oreioi s.o. Anm. 14. 
(101) CALLIMACHUS, epigrammata, 22 Pfeiffer; THEOCRITUS, idyllia, 7, 10-20 ; 9, 744; Anthologia Greca, 6, 75, 

120, 188, 262, 263, 268, 289 ; 7, 448-449 ; 9, 223, 265, 268, 744. 
(102) Vgl. DIOGENES LAERTIUS, 1, 109 und 112. 



106 A. C H I A N O T I S 

sich o f t längst überho l te oder n u r z .T . real i tätsnahe Z u s t ä n d e (103). Eur ip ides ruf t die Kre ter 
des C h o r s seiner g le i chnamigen T r a g ö d i e als „ S ö h n e des I d a " (d> KpfjreQ, ISag zacva) a n (104), 
u n d mi t ähn l i chen W o r t e n bezeichnet m a n heute n o c h i n G r i e c h e n l a n d d ie Kre ter (naiöiä xoü 
'Vnkopdxif). Z w i s c h e n diesen g le ich lautenden A u s s a g e n l iegen J a h r h u n d e r t e v o n Veränderungen , 
S p a n n u n g e n u n d Versch iebungen . 

D iese kurze Vors te l lung der versch iedenen A s p e k t e n des L e b e n s a u f d e m Geb i rge Kre tas 
in der h istor ischen Ze i t m a c h t d ie N o t w e n d i g k e i t einer s tarken D i f fe renz ierung bei der U n t e r 
s u c h u n g der R o l l e des Berges i m L e b e n u n d i m Bewußt se in der Gr i echen deut l ich . Selbst in 
e inem beschränkten geograph i schen R a u m , selbst in ve rhä l tn i smäß ig k le inen zeit l ichen A b 
schnit ten s ind beträcht l iche Untersch iede u n d Versch iebungen m ö g l i c h , die a u f e ine Vie l fa l t 
v o n F a k t o r e n zu rückgehen : a u f k u r z - ode r langfr ist ige k l imat i sche , mi l i tär ische, pol i t i sche oder 
sozia le E n t w i c k l u n g e n . K o n k r e t i m Fal le Kre tas brachte d ie G e o m o r p h o l o g i e der Insel d a s 
Geb i rge in eine zentrale P o s i t i o n i m L e b e n der Inse lbewohner . A b e r seine R o l l e in Wi r t scha f t , 
Gesel lschaf t u n d R e l i g i o n der Kre ter w a r n icht nur vielseitig, s o n d e r n unter lag a u c h gewalt igen 
Veränderungen , d ie sich a m deut l ichsten i m Ü b e r g a n g v o m dor i schen z u m kaiserzeit l ichen K r e t a 
ver fo lgen lassen. 

A n g e l o s C H A N I O T I S ( H e i d e l b e r g - N e w Y o r k ) 

T a f . 1 : K R ä U T E R U N D H E I L P F L A N Z E N K R E T A S IN A N T I K E N Q U E L L E N 

Diese Tafel enthält nur die Kräuter und Heilpflanzen, für die die antiken Quellen explizit eine kretische 
Herkunft und medizinische Verwendung angeben. Für die Entsprechung antiker und moderner Bezeich
nungen s. J . ANDRE, Les noms de plantes dans la Rome antique, Paris, 1985 ; vgl. J . I . MILLER, The 
Spiee Trade ofthe Roman Empire, Oxford , 1969, S. 112-118. 

1. öKöVITOV (aconitum): T H E O P H R A S T U S , historia plantarum, 9, 16, 4-5. 
2. wcopov ( i m pseudoacorus) : P L I N I U S , nat. hist., 25, 157. 
3. äviaov (pimpinella anisum) : D I O S C O R I D E S , de materia medica, 3, 56 ; P L I N I U S , nat. hist., 20, 187 ; 

GALENUS, V I p. 268 K ü h n . 
4. äpiOTokoxia (aristolochia Cretica L . ) : P L I N I U S , nat. hist., 25, 95 ; C E L S U S , 5, 18, 7. 
5. äcmknvov (ceterach qfficinarum Wi l ld . ) : P L I N I U S , nat. hist., 27, 34 ; V I T R U V I U S , 1, 4, 10. 
6. di//tv0tov (artemisia absinthium L . ) : GALENUS, X I V p. 10 Kühn . 
7. ßovviöx; (Brassica napur L . ) : GALENUS, X I V p.61 Kühn. 
8. ysvxtavri (gentiana lutea L . ) : P L I N I U S V A L E R I A N U S 3, 14 ; vgl. G A L E N U S , X I V p. 59 Kühn . 
9. ykaÖKiov (chelidonium maius L . bzw. glaucium flabum Crantz ) : vgl. A P O L L O D O R U S , bibliotheca, 

3, 3 , 1 ; HYGINUS, fabulae, 4 9 ; 136. 
10. yfojx<ov (mentha pulegium L . ) : G A L E N U S , Corpus Medicorum Graecorum (= CMG), V. 4. 2 p. 124, 

28 ; vgl. S O R A N U S , ibid., IV p. 115, 10-11. 
11. yXoKÖppiCa (glycyrrhiza glabra L . bzw. echinata): GALENUS, X I V p. 61 Kühn . 
12. öaüKoq (athamanta Cretensis L . ) : D I O S C O R I D E S , materia medica, 3, 7 2 ; P L I N I U S , nat. hist., 25, 110-

112 ; P L U T A R C H U S , moralia, fr. 113 ; C E L S U S , 5, 23, 3 ; S O R A N U S , CMG, I V p. 115, 10-11 ; P A U L U S 
A E G I N E T A , CMG, IX .2 p. 299, 12 ; 310,21 ; 315,8 ; M A R C E L L U S , de medicamentis, 20, 34 ; 20, 128; 
26, 31 ; 27, 6 ; 29, 12 ; Schol. ad N I C A N D R I theriaca, 44e Crugnola. 

13. öiKtapvov (origanum dictamnus L . ) : HIPPOCRATES, 7, 348, 17 ; 8, 150, 19; 8, 172, 9 ; 8, 180, 15; 
8, 448, 4 ; 8, 516, 8 Littre; T H E O P H R A S T U S , historia plantarum, 9, 15, 1-3; Schol. ad Euripidis 
Hippolytum, 73 ( I I p. 15 ed. S c h w a n z ) ; C I C E R O , natura deorum, 2, 126; V E R G I L I U S , Aeneis, 12, 
412-415 ; D I O S C O R I D E S , de materia medica, 3, 32 ; de simplieibus medicinis, 1, 160 ; P L I N I U S , nat-

(103) Vgl. jetzt die Ergebnisse der entsprechenden Studie BUXTONS, Mountains, bes. S. 14-15 („myths rework, 
pare down, clarify and exaggerate experience ; to say they 'reflect' experience is quite inadequate"). 

(104) Cretenses, fr. 5 Cantarella. 
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hist 25 92-94; C E L S U S , 5, 25, 13 ; P L U T A R C H U S , moralia, 974 d ; 991 e - f ; P A U L U S A E G I N E T A , 
CMG IX .2, p. 298, 9 -10; V A L E R I U S M A X I M U S , 1, 8 ext. 18; I S I D O R U S , origines, 17, 9, 29 ; Corp. 
Gloss'.Lat., 3, 550,42 ; PS.-APULEIUS, 62,18 ; Tyrannus, Corpus Christianorum, Ser. Lat., X X , p. 281, 
16-17. 

14. lUeßopog (helleborus L.) : vgl. GALENUS, XIV p. 59 Kühn. 
15. deayysAig ( ?): P L I N I U S , nat. hist., 24, 164 
16. OXäam (sinapis alba L . bzw. lunaria annua L . ) : vgl. GALENUS, X I V p. 59 Kuhn. 
17. 06fioQ (satureia thymbra L . ) : V E O E T I U S , mulomedicina, 3, 13, 3, p. 262,4 Lommatzsch 18. (vgl. 

ÖKopov) : I. Cret., I, xvii 17 Z.15. 
18. &a (atractylis gummifera L . ) : T H E O P H R A S T U S , historia plantarum, 9, 1, 3. 
19. KaXafuvOrj (calimintha officinalis L . bzw. calamintha incana, Boiss.): GALENUS, CMG, V.4.2. p. 124, 28. 
20. KiaaÖQ (hedera helix L . ) : HIPPOCRATES, 8, 194, 11 Littre. 
21. KmtEipoQ (cyperus longus L. bzw. gladiolus segetum Gawler) : P L I N I U S , «_/ . to/., 21, 115. 
22. KCöVSWV (conium maculatum L . ) : D I O S C O R I D E S , mctfena /n«Ac_, 4, 78 ; P L I N I U S , na/, hist., 2 5 , 154. 
23. Xiddan&puov (lithospermum officinalis L . ) : P L I N I U S , nat. hist., 27, 99. 
24. üoAoyw (a//«aea officinalis L . bzw. ma/va L . ) : /. Cret., I, xvu, 19, Z.8 ; PS.-APULEIUS, 38 17 ; vgl. 

Corpus Gloss. Lat., 3,568,63 (molaceratica = moloche Cretica ?); vgl. den Ortsnamen Molochas : 
/. Cret., II, x , 1, Z.4. 

25. fiüproQ (myrtus communis L . ) : I Cret., I, xvu, 14 A 5 ; 18, Z. 19. 
26. väpSov (asarum europaeum L . ) : P L I N I U S , nat. hist., 12, 45. 
27. wfigxua. piia (nuphar luteum S m . ) : T H E O P H R A S T U S , historia plantarum, 9, 13, 1. 
28. dpiyavov (origanum Creticum L . ) : P L I N I U S , nat. hist., 20, 177. 
29. naicovia (paeonia officinalis L . ) : PS.-APULEIUS, 65, 11. 
30. jcenXig (euphorbiapeplis L.) : I. Cret., I, xvü, 17, Z.16. 
31. TIö;UOV (jeucrium Creticum L . ) : CASSIUS FELIX, 40 ; CHIRON, 843 {trixago Cretica). 
32. Ttpäaiov (marrubium vulgare L . ) : GALENUS, X I V p . 10 K ü h n . 
33. pöStvov (pööivov EXOJOV ?): /. Cret., I, xvii, 19, Z.8. 
34. oawpiov {satureia capitata) : M A R C E L L U S , de medicamentis, 33, 47. 
35. aeaeki (tordylium officinale L.) : D I O S C O R I D E S , materia medica, 3, 54 ; P L I N I U S , nat. hist 2 , 36 
36. OKÖpömv (teucrium scordium L . ) : D I O S C O R I D E S , materia medica, \ \ \ \ ; G A L E N U S XIV p 61 Kuhn. 
37. awpa£, (styrax officinalis L . ) : P L I N I U S , nat. hist., 12, 125 ; Pap. Graec. Magicae, IV 2642 ; vgl. den 

Bergnamen Styrakion (STEPHANUS BYZANTIUS, i.V.). 
38. tsvdpiov : s. nöXiov. 
40! Xxp^lv6almtragalus gummifer L . ) : T H E O P H R A S T U S , historia plantarum, 9, 1, 3 ; 9, 15, 8 ; P L I N I U S , 

nat. hist., U, 115; 26, 140 ; 30, 78 ; 30, 126. 
41 rpdywv (pistacia Palaestina Boiss.) : D I O S C O R I D E S , materia medica, 4, 4 9 ; P L I N I U S , nat. hist., 15, 

115 ; 27, 141 ; P A U L U S A E G I N E T A , CMG, IX .2 p. 266, 28-33. I V 

42. rpayo/H'yavov (thymus tragoriganum): D I O S C O R I D E S , materia medica, 3, 3 0 ; S O R A N U S , C M C / , l v 
p. 38, 13-14. „ , v u 

43. mepstKog (hypericum crispum L . ) : vgl. GALENUS, X I V p 59 Kuhn. , Y o „ 007 
44. üCTOOTOC Or t / ca L. bzw. or igf lHM hirtum L ) : P A U L U S A E G I N E T A CA fG , IX .2 p. 297, 

2 ; 299, 15 ; M A R C E L L U S , de medicamentis, 17,52 ; 30,51 ; Geopomca, 6, 8, 1 Beckh. 
45. maXäyyiov (anthericum ramosum L . ) : SOLINUS 11, 13. p 73, 18 Mommsen „ , A „ „ C 
46. xapJöpuc. \stachys officinalis L.): P A U L U S A E G I N E T A , CMG, IX .2 p. 296, 7-8 ; P L I N . U S V A L E R I A N U S , 

3, 14 (vettonica) ; vgl. GALENUS, XIV p. 59 Kühn. 
47. yauammx; (ajuga chia Schreb.) : vgl. G A L E N U S , X IV p. 59 Kuhn. m ^ i r n 
48. Utfoßotviov (pimpinella Cretica L . bzw. ^ m « m aromaHcwi L . ) : D I O S C O R I D E S , materia medica, 

4, 124 ; P L I N I U S , nat. hist., 24, 153. 
49. satureia : s. oawpiov. 
50. s i l : s. asaeXi. 
51. trixago Cretica: s. nöXiov. 
52. vettonica : s. xapaiöpix;. -
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