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Ans dem Asklepieion Ton Kos 
Von R u d o l f Herzoga in Tübingen 

II ^ÄyvBtm und na&aQ{iol im koischen Demeterdienst 
Unter den yielen leges sacrae, welche durch die Aus 

grabungen i m Ask lep ie ion v o n K o s zu den schon vorher be
kannten h inzugekommen s ind, u m den R u f v o n der evöeßeia 
oder d$töidcafiovCcc der K o e r zu verstärken ; ist eine Inschrift 
v o n besonderem W e r t , wei l sie als Ganzes eine A r t Un ikum 1 

darstellt und i m einzelnen vieles Neue bietet. I ch lege sie 
zuerst in dieser Zeitschri f t v o r , e inmal , wei l sie a m wichtigsten 
für die griechische und die vergleichende Religionsgeschichte 
ist2 , sodann nament l ich d a r u m , wei l ich als D a n k dafür aus 
den Kreisen der Leser wertvol le Beiträge zur Förderung ihrer 
E r g ä n z u n g und E r k l ä r u n g erhoffe, so daß ich sie in be
friedigenderer Grestalt i m griechischen Inschri f tencorpus definitiv 
publ iz ieren kann. D e n n ich habe die Er f ahrung gemacht , daß 
sehr interessante fragmentierte Inschri f ten im Corpus ein ehren-

1 Von ähnlichen xad'ag^ol sind mir nur bekannt die traurigen 
Fragmente aus Kleonai I G IV 1607 und aus Lato in Kreta Bulletin de 
Corr, Hell. 27, 1903, S. 226 ff. 

* Bei dieser Gelegenheit darf ich die Leser des Archivs auf andere 
von mir herausgegebene koische Inschriften hinweisen, die religions
geschichtliches Interesse bieten: Das Heiligtum des Apollo in Halasarna, 
S Ber. d. Bert Ak. 1901, S. 470 ff. — Inscription grecque irouvee ä Cos, 
CB de VAcad. des Inscr. 1904, S. 164 ff. — Brief des Königs Ziaelas an 
die Koer, Athen. Miüeil. 1906, S. 173 ff. — Das panhellenische Fest und 
die Eultiegende von Didyma, SBer. d. Berl Ah 1905, S. 979 ff. - Über 
die parische Inschrift I G XII 6, 225 Philologus 1906, S. 630 ff. — Das 
vorliegende Kapitel ist schon seit Ende 1906 im Satz. Erst während 
der Korrektur sind mir Ziehens Leges (rratcorum sacrae II 1 zu Gesicht 
gekommen, nach denen ich bequemer hätte zitieren können. 
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vol les Grab gefunden haben, wei l sie unergänzt und ungedeutet 
als Rohmater ia l hereingesetzt wurden. 

D i e Inschri f t steht auf einer im J ahre 1903 im Ask lep ie ion 
ausgegrabenen zweiseitig beschriebenen Stele v o n weißem 
Marmor. Erhal ten ist der obere und ein seitlicher Rand . W i e 
v ie l unten fehl t , läßt sich nicht ausmachen. D ie Brei te der 
Zei len läßt sich aus mehreren sicheren Ergänzungen so be
rechnen, daß auf die Zei le 5 8 — 6 2 Buchstaben kommen. N a c h 
oben darf diese Grenze woh l nicht überschritten werden, nach 
unten sind Schwankungen mög l i ch wegen der verschiedenen 
Breite der Buchstaben und Spatien bei Sinnesabschnitten und 
am E n d e der Zeilen. Z u r Kontro l le habe ich die Buchstaben
zahlen am Ende der ergänzten Zei len beigeschrieben. D i e H ö h e 
der Stele ohne die abgebrochene obere Leiste beträgt 73, die 
größte Breite 42, die D icke 17,5, die H ö h e der Buchstaben 0,9, 
der Zeilenabstand 0,5 cm. D i e Schrift gehört der ersten Häl f te 
des I I I . J ahrh . v. Chr. an. 

Seite A 

I. 'Eid (IOVCCQXOV 0svxXsvg ^r\vbg *A[ Monat — Tag — , inl ngoöxaxäv 3h 
$iXmvi3a rot; $iXUxov 'AvagixX* [vg xov 3slvog xov SsZvog TO# öslvog 'Hgo36xov r o 0 ? 
'HgaxXeixov 'EntxgdxBvg xov $lXmvo[g xov Sslvog xo& Sslvog' 
igayrjxal slivav üccaiccg 0B66aXov (Jä[JT- XO% dslvog 6 Setvu %o% dslvog 6 ästva 

5 &sv8mgov OTtmg xal XB ayvBlai xal xol xal&agnol xäi Jd^iargi xatä xovg h- 58 
govg xal TtaxQtovg vopovg öVVXBIWVXCC [t • äya&äi tv%ai * faäox&ai xäi U 
ixxlrielcct,- tUo&ai iitiGxdxug ix Tidvxmv #v[o' xol 3h atgB&ivxeg iySovxm 57 
axdXccg igyd^aßd'ai 8vo xal 7tagaXaß6vx\Bg itagä xmv vopotpvXdxmv aitavxa? 58 
xu yeyga^ifiBva iv xotg tsgolg v6(ioig nsgl x[äv täg ddpaxgog äyvsiäv xal xmv 61 

10 xa&agiimv ävaygatydvxm ig hxaxigav [axdXav xatä tavtä? xal ava&ivxw xäii 58 
phv ig xb Ugbv xäg Jd^axgog ig xov ivxbg [xo$ vaov xot%ov, xäv 8h iv xmi ie- 58 
QGJL xo% 'AöxXaM^etyov' xb 3h ysvofievov &vd\Xmy^a xeXsödvxm xol xaftiai' al äs n- 61 
vig xa itagä tä yBygapfdva i^ay&vxai HB[QI xoixmv ^ (ii] ßvvxBXmvxi xavxa 58 

yiyganxaiy iv&vjuov avxolg mg &ae[ßrj0a6i ig xäv frsuv %<$xw ävaygatydv- 68 
15 xm 8h xatä xavxä xol äv8gsg xä yByga^iv\a iv xotg hgolg v6poig ig Xsvxoona- 61 

xa xal ava&ivtm Sg xe xb Isgbv xäg *Agtd$ [iSog xäg To£lxi8og xal ig xb xäg 58 
Ao%Lug xal ig xb 'AcpgoSiöiov naga86vtm dh [xal &vxiyqa<pa tovxmv avaygdibai «i 
ig 'Iß&nbv xal *AXdaagvav xaxcc xavxcc Sh x[al itagadovxco &vxlyqa<pov ig noXiv 5« 
BI xol iaxgol xdßeovxai. * E 9 o | e xäi ßovX[ät xal rät ixxXrfilai' yvmyux. ngoQta- 60 

SO xäv %gf}a&ai xäi xmv i%ayrpäv i<pg[3at. 
Archiv f. Religionswissenschaft X 26 



4 0 2 Eudolf Herzog 

I I » . sddpaxgog 'Olvp,tticc\_g . 
*Ayvsfaad'ai xav hgfjv xmvSs' (ivöug&i /f[rj eviifisiyvvöd'ai, ^T\8BVI f^ia^l 58 

(ir}db nag' yQCQvec iafrav itr}ik iitißaivev i[tp' rigmov fiqSh ig olxiav iüigitsv iv äi 61 
x a yvva xixr\i 77 ixxgSx, dpAgäv xgimv &q> ag [xa dfiigag xixr\i ixxgm firidh ig ol~ 61 

25 xtav iöigntv iv bnoicu xa &vd"g(07tog l&Ttoftavrii dfisgüv xgimv dtp' ag xa dfiigag 80 

6 vexgbg i£svi%d'ijL prjSh xmv &va<s[$,8lmv ^7}8h xmv xevEßgUmv? iir)8h xmv %vi- 59 
xxmv yiriSsvbg itifrsv xovxmv x[mti [tvöagcbv — — — — — — — — 
mßxs 7tccgaiwcgxelv9 oxi fUv xa ii[yaagbv — — — — — — — — — 
xccl dito %gvßlov xccl 7tgoanegti£tcc[g xa&ag&rpm xal itsgigavd"jjxmm aiSixdxi xmv 62 

30 dXXmv 6V[iß&i9 ditb xgvaiov xal tt[gocitsgtisiag xa&agdrjzm xal 7tGgigav9"f[tm' 59 
xa 8h xiXeia a xa avaXm&rii ig x [ov xa&agfibv, xaxogv^dxm ? — — 
%avxa %mglg 7} a yiyganxai xa[y iigsiav? — — — — — — — — rov 
yi6vag%ov xal xbg legortoibg — — — — — — — — — — — — — — 
ftvst d (tyigeia* diegmavvaxavx[ag tpvX&g UayitpvXimv'?, %vXiac~ 

85 xvog IloXXmvS&v xav Ugs[tav — — — — — — — — —. 
Hb. Adpaxgog xa[g iv — — —. 

*Ayvh&B69,ai 8h xav iegsiav [xmv8e• pvcagmi pr\ aviiftsiyvvad'ai tiridevl /177- 57 
8h imßaivsv itp* r\gmiov ^r\[8h ig olxiav iöigitev tv ai xa yvvdxixrji 7} ixtgm 60 
otfiegav xgimv dtp * dg x[a dpigag d yvvd xixr\i 7) ixxgmi pridh ig olxiav icigitsv t- 60 

40 v bnoiai xa äv&gmnog [ditod'dvrii dpegäv xgimv dtp3 dg xa apigag 6 vexgbg i!-s- 58 
viZ&Vh xmv &va[ai8imv iiqSh xav xsvsßgeimv? fir\8h xav %vixxav (ir}Sevbg 60 
lafrev xovzcoy [xafi [ivaagäv — — — — — — — — — 
ai [ijiy xd xi xoyi (iv[aagcbv — — — — — — — — — — — — ccnb %QV-
GLOV X] ai ngoaitsg \psiag xaftagd'rjxa xal 7tegigavd"rftm — — — — — — — — 

45 xara xd ytyg]a^Lydv\a — — — — — — — — — — — — — — — 
— — sva — — — 

Seite B 
I I I . §1 J 4£ <$i xd xig ig xbv vabv dvijg £i(pog rj fid%aig]ccv ictviyxr\t iSvmxixdv § yvvcc 59 

Ttsgovav? xaQ'agdxw xal Ttegiga] vdxm %gv6vmi xal ngoaTCsg^eiai 
t-icpog T O Ugbv xovxmv xi 7CQi7iGT\iy 

x a l xa&agbv ?<Jr] co. 
5§2Ai Si xd xi aiSdgiov i6Bviyxr\tf\ 7tovr\(sa\iiva d %6%ig 77 itgiafiiva, xad'agdra 53 

xal Ttegigavarco %gv6l®i x ] a i 7tgo6rtsg{islai, xal xsXeödxm 61 xeXimi int- 57 
716xCOL xa&ct — — yiyganx]ai' xaxd xa&xä 8h st xa xal xav xgdnsgdv xig 
— — — — — — — — ai ^ dnoßXfji 7} xaray^^ 7) T O £t<pog xb Isgbv 
— — — — — — — — — — x a ] r a r a v T a olöTtsg xbp niXvxvv y&ygaitxai 

10 — — — — — — — — — yxai, xal xa&agä %6zca. 
§ S Ai 8i xd xig — — — — ]9ai oxiovv bnziovv^ d'vöag d-vpccxa xd vofit-

Jo/teva — — — iml xa T a ] v r a xagitmO1^ olvmi xaxacßijsag dvsXwv 
— — — — — — — — — _ iSiov xal xäg yag &%b xov ßmfiov co x a [ista 
— — — — — — — — xov Isgov yihXBvuxmv xaxaßaXixm i%l xop 

15 ßco^ibv — — — — — — — xax]d xaixd nsgigavdxca %gv6twi xal ytgoöTtegiut.-
ai — — — — x a T a xd ysygaii](i£va* 

file:///psiag
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§ 4 AI 8i xa vexgbg axatpog %v xivi 8d]iim rj 9ec(ibg ip,<pavr\g V $)öt60v dvd'gmTtov^ 60 
fj Xocpovgov ißild,r\i ig tb x4p$vog]rj vopbg xsxa&agfidvog xaxd tbv vdfiov 59 
xbv iegov, xbfi pMv fteGpov 7) tb S]cxsov ixq>sg6vx(o xal d,anx6vxe> toi tfajiorcu, el 61 

20 xcc f)i xb ISQOV al 84 xd xtg &y%i6] xsvg rj xigtog i)i ro# ano&avovxog rj iöeX&ov- GO 

tog y xovxoig iitayysXXovt] m avxdpLsgov in$L xa itvd'&vzat' insl 34 xa i^afdijt 60 
%dvxa xal p>r}8hv ixi aixm]v i^tpavhg f)i9 xa&agdvxo tb legbv toi &y%wtelgm 58 
al 34 xa pt] imvxi dy%i6x]hlg rj XVQLOI, xa&agdvxm xol 8a(i6xai, BI xa %i xb te- 58 
g6v xaxaxaXvitxdxG) 3h xal] igayixco d I4geia Kogoxg6<pov xaxd xd vop,t{%)6- 67 

25 (isva inl d'dlaacav xal d'vixto v]v rj Stv Kogoxgotpm' inel 84 xa xavxa noitjöwv- 59 
xi xaxd xd vop,t£6psva9 xa&agdvxm x] al rthgigavdvxo) &%b %gv6tov xal %goG%eg~ 61 
lisiag' xb 3h dvdXmiia xeXeadvxm xol r ]a /xtca xäg rtoXtog xolg 8a^6xatg9 at xa (ir) 62 
Icovxt, &y%vGxBlg rj xvgtoi xov &ito&]av6vxog rj ißeX&ovxog* al 34 xa iavxeg 58 
ay%tcxelg rj xvgioi fii] vtoif}6mvxc xaxd] xd yByga^ydva, xol öa^orav i^evu- 59 

SO xdvxm xal xaQ'agdvxoa' xb 8h dvdXm^a Tcga^dv] xmv itagd xmv dy%i<5xi<ov r) x t ^ t W , 60 
xal d itgägtg förra xolg Sapoxaig xa%-a]mg iy Sixag' xadalgsv 8h xal xa fdt- 68 
a stpaxa? xa&d — — — y4y]gartxat. 

§5 Ai de xd xig %v xwi Sdfim d%dy%r\xai G%oi\vt8imi, 6 I8mv rtgdxißxov xaxaXvöd- 61 
xco xbv vsxgbv xal ixgvtydxm ixxbg xcbv ogmv' xo] 8h £vXov i£ ov xa &ndy^r\xaty &no- 61 

35 tafubv i^Bvstxdxco ix xov Sdfiov xal x]b 6%oivlov 6 I8mv ai 8i xa hgsvg 59 
— — — — — — — — — — — —] Isiv, 

§6 Al 34 xa — — — — — — — — 9]vovxi frsotg rj ftsatg olölv xvosv 
_ — — — — — — — — friy] ydvev ? xcbv d*voft,4vwv Isgslmv a xa 
— — — — — — — _ — — — — r] b{i itgidy&vov &TCO86(IBV xm &-

40 ito8op,4v<üi — — — — — — — — — r)i &%o]tpogdm xbv Sh a%o86psvov xb 
iegslov? — — — — — — — — — — ] 8x1 ov xvosv ovx &%48oxo 
— — — — — — — — — al 84 xa xov]xoav i\t dnovpogd^ &7to86fiev 
— — — — — — — — — — — — — — tb] iagrjLOv a%o8op&v xdv xi-
[LCCV — — — — — — — —. 

h§tAl8ixa ]tnhöd'ai iitl ftvaiav 
— — — — — — — — — — — — — g negl y — — 

A u s A 8 — 1 0 g e h t h e r v o r , d a ß d i e B e s t i m m u n g e n A b 

s c h r i f t e n b z w . A u s z ü g e a u s ä l t e r e n G e s e t z e n s i n d . D a s z e i g t 

s i c h w i e s o n s t i n d e m G e m i s c h a r c h a i s c h e r S p r a c h f o r m e n m i t 

m o d e r n i s i e r t e n : al, w a s s i c h i n K o s n o c h l a n g e g e h a l t e n h a t , 

B 2 7 . 2 8 . 3 5 n e b e n el B 7 ; B 4 3 s t e h t Utfrftov n e b e n B 3 8 

UQSüOV; B 1 4 uetsvsixcQi' B 2 9 h%wu%avt<o A 2 6 . 4 1 h%w%%Wfr 

(s . G . M e y e r , Griech. Gramm} S . 3 8 5 A n m . ) n e b e n B 1 itievdyxij^ 

IsQfjv ( k o i s c h e K o n t r a k t i o n w i e P a t o n - H i c k s 3 8 6 , 9 täg UQtjg) 

A 2 2 n e b e n UQSIU A 3 4 . 3 5 . 3 7 B 2 4 . A r c h a i s c h i s t d i e O r t h o 

g r a p h i e KoQor(>6(pos B 2 4 . 2 5 , b e m e r k e n s w e r t WöTCCIISQOV B 2 0 
26* 
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u n d itiXvxvv B 9. D i e F o r m %ag ^Q&VCC A 2 3 ist als syrakusisch 
durch S o p h r o n frg. 154 K a i b e l ituq9 §Q&VS66I bezeugt1 , die 
intransi t ive oder passive A o r i s t f o r m änoßl^t B 8 bei dem aus 
K o s s tammenden Syrakus ier E p i c h a r m frg. 176. 177. 2 1 9 K a i b e l 
D i e sonst als dichterisch geltende F o r m itgaxititov B 33 ist in 
der Dor i s v u l g ä r , v g l I G X I I 3, 4 3 6 , 7 ; B 13 ist w o h l n icht zu 
schreiben &m fistä—, sondern © xa als dorischer A b l a t i v wie 
T h e o k r i t I I I 11. 2 5 f. Inscr. o f Cos 37, 10. 28. 39. So ist 
auch A 1 9 B 1 9 . 2 3 el als dorischer L o k a t i v zu fassen wie 
öxsiovv B l l . Unerk lä r t ist die F o r m xvösv B 3 7 . 41. Sollte 
Biß fa lsch aufgelöst sein aus xvovv? I m Opferkalender P a t o n -
H i c k s 37 , 57. 62. 38 , 2 stehen die F o r m e n xvioöa und xvsväcc. 
Ein fache Ste inmetzfehler s ind A 3 4 AEPEIA, B 1 7 02TEON, 
B 2 4 NOMISO. A u c h A 12 hv t&t ls] g&v tov 9A€xXaxie£ov 
wird als V e r w e c h s l u n g der Fassungen L r. I. t. 'AGxXaitiov 
und iv tibi AöxlcatteCm z u erklären sein. 

D i e Inschr i f t zer fä l l t , soweit sie erhalten i s t , i n vier 
Te i l e : 

I . Besch luß der A u f z e i c h n u n g der ayveicu u n d xa&UQiioC 
aus den UQOI vd /tot: A I — 2 0 . 

I I a . D i e ayvsZat, welche die Pr iester in der Demeter O l y m p i a 
zu beobachten h a t , u n d die xa&ccQfioC i m F a l l einer Ver letzung 
dieser Vorschr i f t en : A 2 1 — 3 5 . 

I I b . Dasse lbe für die Pr iester in einer anderen Demeter : 
A 3 6 — 4 7 . D a s k a n n auf dem ver lorenen Te i l noch au f weitere 
Demeterhe i l ig tümer ausgedehnt gewesen sein. 

I E . Kasu i s t i k der xcc&aQfiol des He i l i g tums bzw. der 
Demeterhe i l ig tümer i n einzelnen Paragraphen o h n e Überschr i f ten 
und ohne Z u s a m m e n h a n g : B . D e r A n f a n g ist w o h l au f dieser 

1 Es wäre hübsch, wenn man daraus 'Hgwpdag als die echte Namens-
form des koischen Dichters erweisen könnte. Aber einmal kommt in 
Kos im III. Jahrh. auch der Name 'HQmSag vor, und dann ist nicht 
sicher zu erweisen, daß der Dichter von Geburt Koer war. Inschr. von 
Priene 109 wird der Name des Geehrten geschrieben *HQ&i8rig, *HQ&dn$, 
'HQwväris. Der Genetiv rjQw steht auf einer koischen Inschrift des IV. Jahrh. 
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Seite erhalten, wieviel Paragraphen am Schluß fehlen, läßt 
sich n icht bestimmen. 

D a ß die Vorschr i f ten auf den D e m e t e r d i e n s t der Insel 
K o s beschränkt s ind, ist aus dem Erhal tenen nicht direkt zu 
en tnehmen , aber doch indirekt zu erschließen, so daß die E r 
gänzungen in A 5 und 9 r icht ig sein dürften. E s gab sicher 
so viele Demeterhei l igtümer auf K o s , daß Seite A mi t den 
ayvhlai derselben ausgefüllt wurde. D ie xa&ccgiwt auf Seite B 
handeln von best immtem, einheit l ichem Ku l tb rauch , namentl ich 
§ 1 — 3 . 6. D ie KoQOtQÖtpos1 in § 4 kann nicht in verschiedenen 
K u l t e n v o r k o m m e n und paßt am besten zum Demeterdienst. 
A u f speziellen Dienst weist dabei auch ä UQSICC B 2 4 . V o r 
schriften wie § 4. 5 könnten zu den al lgemeinen gehören, die 
aber der besonderen Aufs i ch t der Demeter unterstellt werden. 
Unter den Stel len, w o die Vorschr i f ten aufzustellen s ind, steht 
A l l rö ISQOV tag dd(icctQos, d . h . das H a u p t - und Staats
he i l ig tum der Demeter i m Stadtgebiet, an erster Stelle. Das 
Ask lep ie ion ist an zweiter Stelle nur als Zentralarchiv des 
Staates genannt. Dies ist das v o n uns gefundene Exemplar -
So s tammt z. B . auch ein großes unediertes Opfergesetz für 
Aphrod i te aus dem Asklepie ion. Des weiteren sollen Abschr i f ten 
auf vergänglicherem Material gegeben werden an zwei Ar temis 
hei l igtümer und das Aphrod i s i on , w o h l nur wegen der V e r 
wandtschaft der Dienste.2 D i e an die beiden bedeutendsten 
D e m e n Is thmos und Halasarna abgegebenen Abschri f ten sollen 
w o h l in den dortigen Demeterhei l igtümern aufgestellt werden. 
Besonders interessant ist die Übergabe einer Abschr i f t für das 

1 Vgl. über die KovQorQotpog als Einzelgöttin Usener Götter-
namen 124 ff. 

* Das Trauergesetz von Gambreion Sylt. 879, für dessen Ein
haltung der yvvcaxovoiLog xolg aytepolg totg KQO rcov &eaiio<pO(>imp zu 
sorgen hat, ist auf zwei Stelen zu schreiben, xccl toufolvai t % pkv 
fiiav TtQo x&v &VQä>v tov &eöiiO(f OQiov, typ ik itQQ *o$ P8w tfyg 'ÄQtifiidog 
rjfc Ao%iag. In unserer Inschrift habe ich als weitere Artemis die in 
Kos urkundlich bezeugte To^lxig eingesetzt. 
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A m t s l o k a l des (staatl ichen) Arzteko l leg iums. Man wird dabei 
an die sagenhaften Funk t i onen der A r z t e (Epimenides) , Akron , 
Empedok les und Hippokrates als off izielle XCC&CCQVCCC denken. 
D o c h diese schwierige Frage ist an anderem Ort zu behandeln. 

In dem Erha l tenen vermissen wir ganz die uyvslai und 
M&aQfioC der P r i v a t p e r s o n e n als Bed ingung des E i n t r i t t s 
in das H e i l i g t u m , die uns v o n einer Re ihe v o n Orten erhalten 
sind.1 E s wird auch fraglich sein, ob sie in dem Gesetz 
enthalten waren , da man sie doch sonst in den Te i len I I a , b 
erwarten dürfte. 

D e r K u l t der Demeter gehört zu den drei alten Staats
ku l ten der dorischen Ver fassung der K o e r , die nach Paton, 
Inscr. of Cos S. 3 4 1 so auf die drei P h y l e n zu vertei len sind, 
daß Herakles den Hy l l eern , A p o l l o den D y m a n e n und Demeter 
den P a m p h y l e r n gehörte. E i n ^dafidtQLOv hv Uiteac wird 
Inscr. of Cos 39 , 4 f. als Opferstätte für die P a m p h y l e r genannt. 
E s ist viel leicht identisch mi t dem alten Demeterhe i l ig tum, das 
ich 1900 in nächster N ä h e der Stadt ausgegraben habe.2 Unter 
den dort gefundenen Terrakot ten sind viele archaische XOVQO-

tQÖtpot,, sitzende Frauen mi t K i n d i m A r m . A u f ein weiteres 
He i l ig tum weist w o h l die Opfervorschr i f t i m großen Kalender 
Inscr. of Cos 37, 6 0 ig Ucdwjtdag (?) ^l[d(ia]tQL big tilmg 
xcd xslsa xvioöa. I m D e m o s Haie is werden der Demeter die 
0ccXv6icc Theokr i t V I I w o h l pr ivat gefeiert. A u c h die Gott
heit des v o n m i r 1902 ausgegrabenen Haupthe i l ig tums des 
D e m o s I s thmos ist wahrscheinl ich Demeter.3 D a s i m Demos 
An t imach ia gefundene Gesetz über die Priesterinnen der Demeter 
Inscr. of Cos 386 bezieht sich w o h l , da für ein He i l ig tum nicht 
mehrere Priesterinnen anzunehmen s ind , wie unsere Inschri f t 
auf alle Demeterhei l igtümer der Insel. 

1 %K. 56S. 564. 666. 567. 633. 879. Ptolemais Revue wcheol. 
1883 II 181, dazu Wilhelm Ärch. epigr. Mitt. X X 83. Eresos Jahreshefte 
des österr. archäol Inst 1902, 141. 8 Areh. Am. 1901, S. 134ff. 

3 Arch. Am. 1903, S. 2ff. 
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Das Ko l l eg ium der Exegeten 1 erscheint hier zum erstenmal 
urkund l i ch in Kos . Sie mögen speziell dem M y s t e r i e n d i e n s t 
der Demeter angehört haben , auf den ein leider sehr ver
stümmeltes unediertes E p i g r a m m des I I I . J ahrh . aus der 
Stadt K o s anspielt , und der aus dem koischen Mythus von 
der A u f n a h m e der suchenden Demeter durch das Landeskön igs 
paar (Scho l ion zu Theokr i t V I I 5 ) zu erschließen ist. 

D ie Epik les is der Demeter 'OXvnzCa in der Überschri f t 
A 2 1 ist , soweit ich sehe, neu. I h r Dienst war also woh l nicht 
chthonisch. W e n n die Überschri f t symmetr isch angebracht 
war, so folgte w o h l noch eine kurze Ortsbezeichnung. Z ieml ich 
l ang muß die Ortsbezeichnung bei der zweiten Überschri f t A 36 
gewesen sein. E i n e Epik les is hatte diese Demeter nicht. 

N u n kann in die Erk l ä rung der einzelnen Best immungen 
eingetreten werden , wobei vorausbemerkt sein mag , daß meine 
Ergänzungsversuche keinen A n s p r u c h auf Sicherheit machen, 
sondern oft nur den vermuteten S inn geben wollen. 

A 2 2 fasse ich das ergänzte V e r b u m ganz al lgemein „ i n 
Berührung k o m m e n m i t " , ebenso al lgemein wird pvöaQcbi als 
N e u t r u m zu denken sein. 

A 2 3 firjdh %ag' i]Q(ova eö&ev. D a m i t wird w o h l n icht 
bloß die Te i lnahme an einem Heroenmah l , sondern an jedem 
T o t e n m a h l , XBQCöSLTIVOV, verboten sein, wei l der T o t e als Heros 
der Gastgeber beim Mah l ist.2 

A 2 3 . 3 8 prjdbtitißaCvev i\Q&iov wird sich ebenfalls, wie die 
gleich anzuführenden Paral lelen zeigen, auf jedes Grabmal beziehen. 

A 2 3 f f . 38 ff. Ve rbo t des Betretens eines Wöchner innen -
und eines Trauerhauses während der w o h l beidemal auf drei 
T a g e festgesetzten Zei t der Unreinhei t des Hauses. Beides 
läßt sich viel fach belegen, auch die Fehlgeburt , IxTpratfftög, 
neben der r ichtigen Geburt. So meidet der deiöiduCiiav T h e o -
phrasts ( § 9 ) alle drei T a b u s : xal ovte hmfävai (iirfiiaTi oür 

1 Ihre Funktion als kasuistischer Berater zeigt hübsch Theophrast 
Char. SeieiSaiiwvias 6. * Rohde Psyche' I 231. 
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i%\ VBXQOV ovt l%l Xa%fo £X&stv i&slijöaC) &XXä xb (iq (iiaCvse&av 
6v[ig>iQov ai)x&v q>f}6ai slvai} Syll. 566 (Zutr i t t z u m Tempe l ) , 
Z . 6ff . &xb xijdovg xal XBxovöqg yvvaixbg SsvxBQalog* attb dh 
xayov T} ix<poQäg itBQtQaödfisvoi xxX. 567 , 12 d%b tpftogeimv 
4 0 T a g e = Rev . arch. 1883 I I 181 dzb ixxg&ötiov. 633, 6 am 
VBXQOV 8iä fjiiSQ&v dexa xal axb (p&oQ&g rjiiBQäv xsxxaqdxovxa} 
E u r i p . Iph . Taur . 3 8 0 ßgot&v [ihv ijv xig d^tjxac cpövov TJ xal 
Xo%siag % VSXQOV &(yyi %BQOIV^ ßofi&v ditsCgysi, iiv6a$bv 63g 

iiyovtiivr}. SchoL T h e o k r . I I 11. 12 = S o p h r o n S. 161 Ka ibe l 
i m M y t h o s v o n der v o n H e r a ver fo lgten "AyysXogx xtjvixavxa 
phv Tö XQ&TOV slg yvvaixbg xsxoxviag olxov xaxatpvysiV) ixBi&sv 
8h itQog ävÖQag VBXQOV tpigovrag' O&BV xijv phv "Hgav a%o-
Gxf\vai, tbv 8h ztCa xobg KaßCgovg XBXBVöUV dvaXaßövxag 
xa&üQat aixtfv. D iese lben Vorschr i f t en gelten bei den Semiten, 
v g l Levit 21, 11 V o r s c h r i f t fü r die Priester xai ixl %a6^ 
i>vXV taxsXavxrjxvCa ovx iöBXsvöBxat. Num. 19? 11 ff 19, 16 ; 
Unre inhe i t der W ö c h n e r i n Levit 12. 

A 26 f., 4 1 f. s ind w o h l als Speise verböte zusammenzu 
nehmen.3 D i e E r g ä n z u n g xsvsßQslwv ist problemat isch. E s 

1 Die deicidcci[iovlcc haben die Leipziger Erklärer der Charaktere 
nicht richtig verstanden. Sie ist für Theophrast nicht Dämonenfurcht, 
sondern er hat den vorhandenen Begriff ohne etymologische Ausdeutung 
gewählt, um nach der peripatetischen Ethik damit das Zuviel an der 
Tugend siöißsuc zu bezeichnen, dem als entgegengesetzter Fehler die 
äcißeia entspricht. Was die evöißeia nur vom Pr i e s te r oder vom 
Frommen, der sich dem H e i l i g t u m naht, verlangt, das übt der 
deiGiöaiiLwv als P r i v a t m a n n im t ä g l i c h e n Leben und macht sich 
dadurch lächerlich. * Vgl. Maaß Orpheus 310f. 

a Die Ergänzung [ii^di zmv ftvacltdicov (iridsvog aTttse&at (wie 
z. B. Levit. 11, 39) pridh xmv nvtxxwv \Lr\d£vb§ iö&sv würde nur ein unwich
tigeres Speiseverbot übriglassen. Noch strenger ist ja das Verbot sla^igriv 
ftvaddia in Eresos Jahreshefte 1902, S. 141, Z. 13, oder des Tragens von 
Lederschuhen, weil sie aus ftvricidia, mortidna^ gemacht sind, in grie
chischem und römischem Kultbrauch. Den eleusinischen Brauch bezeugt 
Porphyrius de abstin. IV, 16 S. 25ö Nauck %aqayyiX%vzai yäg xal 'EUvctvt 
an£%s<$d'cu xccTOtxidicov ogviftcov xal lyftvmv xal xvdpmv $oiag ts xal 
lir}i<üvy xal in9 fffTjg fiSfuWrca ro re Uxovg ca|>atf*rca xal 9vi\Gn$Lmv. 
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ist ein Synonymem v o n &vt]6Cdia, muß aber doch etwas davon 
verschieden sein. Schol . Ar i s toph . Av. 538 xepißgua' xä 
&vtj6£dia xal vsxQifiala xQsa. A l i a n . de not. anim. V I 2 v o n 

einem Raubt ier fw) SOXBIV &6$lsiv %$veß$u6v xs xal &vt]$*$£diov. 
Dasselbe Speiseverbot l iegt auf den frvr}6i(iala bei den Semiten: 
Levit 11, 40. 22, 8. Denier. 14, 20. Sicher dürfte ergänzt 
sein x&v axvcxx&v. Das ist i m A l t en Testament nicht direkt 
nachzuweisen, gehört aber zu den Verboten für die Heiden
c h r i s t e n Acta Apost. 15 , 2 0 . 2 9 , 2 1 , 2 5 äxi%&(5$ai eidwXod'vxmv 

xal aifiaxog xal Ttvixx&v xal TtoQvsfag. E s w i r d a ls das n i c h t 

geschlachtete, sondern i m B l u t erstickte T i e r , das in anderen 
K u l t e n gerade zum Opfer verwendet wurde, aufgefaßt.1 V ie l le icht 
handelt es sich aber nur u m die A r t der Zuberei tung, das 
D ä m p f e n in geschlossenem Gefäß. Das ist wenigstens der 
einzige nachweisbare Gebrauch des W o r t e s itvvxza in der grie
chischen L i teratur , A then . I V p. 147 D . I X p. 396 B . X p. 449 B. 
Galen. V I p. 707, 1. 

A 2 7 f . 4 2 £ K l a r ist der Übergang zu den XCC&CCQIIOC i m 
Fal le der verschuldeten oder unverschuldeten Ver feh lung gegen 
die ayvelav. D ie stehende F o r m e l für die Re in igung ist i m 
folgenden xaftaiqtiv xal TtBQiQuCveiv aito %QV&COV xal XQO-

GitSQfisCccg* oder %Qv6lm xal 3tQ06tt€Q[ie£ai. Das erstere bedeutet 
w o h l : „ m i t Wasser aus einem goldenen Gefäßu . F ü r die 
kathartische Eigenschaft des Goldes kenne ich keine antiken 
Belege, sie ist aber ohne weiteres verständlich wegen der Re in 
heit des Goldes. M a n k a n n auch an den Pindarischen Verg le ich 
6 db %QV6QS cd&öfievov %vq denken. Das W o r t itQoöiteQiisla 

ist ein vol lständiges N o v u m . Z u r W o r t b i l d u n g kann die 
xccv63t£Q[i(£)la vergl ichen werden.8 D i e Bedeutung des W o r t e s 

1 Smith Religion der Semiten, Deutsche Ausgabe S. 265, Anm. 597. 
E. Nestle Zeitschr. für neutest. Wiss. 1906, S. 254. 

* Zum Gebrauch von &n6 vgl. Theophrast Chat, dsiald. § 2 &nori-
tpduBvog vag %£IQCC$ xal TtSQtQQavd^isvog iath tegov. 

8 GL Hock Griechische Weihegebräuche, Würzburger Dias. 1905 S. 61. 
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ist woh l ein Bestreuen m i t geweihten K ö r n e r n , ovXcct oder 
AQi&aC, was auch sonst als E r g ä n z u n g der kathart ischen W a s c h u n g 
gebräuchl ich ist.1 

A 34 f. scheinen al lgemeine Bes t immungen über das Priester-
t u m angefügt zu sein, darunter d ie , daß die Priesterin der 
pXiaervs IloXXovSäv angehören soll. D i e pXiccGtvg ist die 
nächste Unterabte i lung der P h y l e i m Ku l t . 2 

Wesent l i ch schwieriger ist die E r g ä n z u n g und Deutung 
der Bes t immungen auf Seite B . § 1 und 2 handeln von 
pr iva tem, he i l igem und staatl ichem Gerät im He i l ig tum oder 
Tempel . D a s Mater ia l des %C<pog Z . 3. 8 und des neXvxvg 
Z . 9, E i sen oder E r z , war in manchen K u l t e n T a b u , z. B . im 
Gesetz v o n Eresos Z. 13 ff. fii} slöcpdQrjv dh [irjdh onXcc xoXs-
piötriQia tit}Sh &va<5l$iov, ^dh slg tbv vavov El6q>SQ7jv öCöUQOV 

prjdh %aXmv nXäv voiiCö^icctog, in Plataia i nach Plutarch 
Arist ides 21 , in Chaironeia nach P lut . Aet . R o m . 4 0 p. 274 B. 
V g l . Hepd ing , A t t i s S. 1615. — W e n n die E i n f ü h r u n g und 
V e r w e n d u n g eiserner Geräte i m He i l ig tum elg legbv i} dyiiößiov 
egyov nö t ig i s t , so sind dafür piacula (xcc&ccQpoC) ob ferrum 
in la tum et e latum vorgeschrieben nach den Ac ten der Arva l -
brüder, Dessau, Inscr. lat. sei. I I 5043 ff. W i s s o w a , R . -E . I I 1480. 
— I n diesem Sinne habe ich den A n f a n g der beiden § § zu 

ergänzen versucht.3 

§ 3 handelt v o n einem Opferbrauch, bei dem das Ge
opferte vo l l s tändig verbrannt und m i t W e i n gelöscht werden 
muß , w o z u der Opferkalender zu vergleichen ist, Inscr. of Cos 
3 7 , 35 f. ixsi 6s y.cc x«^»o[<a^», ] iitLönsvösro {isXC-
xgatov. 

1 G. Hock a. a. 0. S. 92». * Vgl. Inscr. of Cos 37. 
s Die TG<xite£a Z. 7 erinnert an den ehernen Opfertisch, der im 

Zusammenhang mit Schwert, Messer und Beil im Opferbrauch der 
Buphonien vorkommt (v. Prot* Rhein. Mus. 52, 187 ff.). Das Opferbeil 
spielt eine Rolle im Dionysoskult von Iulis auf Keos und auf Tenedos 
(Nilsson Griech. Feste S. 305. 308). 
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§ 4 h a n d e l t v o n V e r u n r e i n i g u n g e n d e r E r d e . Z u r E r g ä n z u n g 

u n d E r k l ä r u n g d i e n e n d a s a t t i s c h e G e s e t z b e i D e m o s t h e n e s 

XQbg MCCXCCQWTöV ( X L I I I ) , 5 7 f .1 u n d d a s j ü d i s c h e N u m . 1 9 , 

1 6 ff.2 — Z . 1 7 »sütiög h a t b e i A n a k r e o n ( f r g . 5 8 B e r g k 4 ) d i e 

B e d e u t u n g d'rjtiavQÖg, d i e S o p h o k l e i s c h e A n t i g o n e n e n n t V . 3 0 

d e n u n b e s t a t t e t e n L e i c h n a m i h r e s B r u d e r s ol&volg yXvxvv 

dtr}(ft)cvQ6p. A l s o w i r d deöfibg ipqjuv^g h i e r e i n s i c h t b a r e s , 

o f f e n e s , d u r c h e i n e n Z u f a l l v o n E r d e e n t b l ö ß t e s G r a b (<hfxij) 

s e i n # s _ 2 . 1 8 h a t d e n S c h l ü s s e l i n Z . 2 0 . 2 8 ay%i6t6vg $ 

xvQiog tov d?to$av6vxog iöeX&övxog. D a s l e t z t e r e m u ß d e m 

n a c h l e b e n d s e i n , e i n e n G e g e n s a t z z u &vd,Q(bxav Z . 1 7 b i l d e n 

u n d i n Z . 1 8 b e n a n n t w e r d e n . E s k a n n a l s o n u r V i e h se in . 

I n d e m G e s e t z v o n I a l y s o s S y l L 5 6 0 w i r d , oxcog xb UQOV xal tb 

xipevog tag 'AXexxQ&vag svay^xav xaxä rä TtdxQta, b e s t i m m t : 

fiij iaCtm Zmtog '6vog itfiCovog ylvog firjdh aXXo X6q>ovQOv [iTjdiv. 

L e i c h t e r w i r d g e a h n d e t sl d£ xa XQÖßaxa itfßdXrjc. ( V g l . a u c h 
1 Tovg S' &7toyiyvoy^ivovg iv xolg drjtiotg, ovg av iiridslg &vaigr\tai9 

iytayysXXiTG) 6 dt}pag%og rolg jtgoarjxovew avaigslv xal %d%xuv xal 
xa&algeiv xbv äftfiovy ty fj^iga y ccv &%oyiv7\xai f-xaaxog avxwv . . . iav 
dk rov Sr\ybdg%ov inayysiXavxog (lij ävaigcbvTai ol 7tgoarjxovxeg, 6 (tkv 
dtfpag%og aito\u($Q'(Q0UTG> äveXslv xal xaxa&dipat, xal xa&ägat xbv dr^v 
av&rjiiEQOV, Sicmg av Svvmvxat oXtyiaxov iav J i pr\ änofitöd'aHSfj, otpsiXitm 
%tXLag Sga%iiäg TG> drnioci<p. Sri 3' av &vaXm6fj9 SmXdöiov nga^döQ'm 
itaga rd>v otpBtXovxmv iav 3h iit] itQd£ig9 aixbg oysiUxm TOlg Sr\^6xatg. 
Vgl. Dieterich Mutter Erde S. 50 f. 

* xal Ttäg og iav a^y\xai inl ngoßmitov TOV IIBSLOV xgavfiaxiov 5} 
VBXQOV r\ öaxiov ävQ'gmnivov rj pvrjtiaxog, inxä ^igag axd&agxog 
Iffrco, mit peinlichen xadagpoL Dieses Gesetz wurde verletzt bei der 
Gründung von Tiberias, Joseph. Antiqu. XVII I 2. 3. — Instruktiv ist 
auch die Wundergeschichte von Machates und Philinnion, der „Braut 
von Korinth", bei Phlegon von Tralles FHG III 611 ff. xomvxa efaotieu 
7taga%gftfMc iyivexo vsxgcc i£ixaxo rs inl T % xXtvr\g ipq>avkg xb öw^ia . . 
der y^dvxvg und olmvomonog "TXXog avaaxäg ixiXsvsv xijv pkv avfyg&itov 
xaxaxalhiv (codd. xaxaxXsUvv) ixxbg bgiwv oi yäg av^upigstv Ixt 
xaixi\v ivxbg ogimv xe&i}vai slg yrjv aTtoxgontamtöai 8h *Egpfiv X&oviov 
xal EvpBvidag, slxa ovxco ytsgixa&atgea&ai navxag, ayvlaat 3h 
xal xä Isga xal 8öa ftsotg %$ovloig vofä&xai noiffiut (svvixaöösv. 

8 Sollte sich vielleicht von hier aus die dunkle Epiklesis der Demeter 
8e6po<p6gog erklären? 
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Sy l l . 561. Leg . Gr. sacr. I I 62. ) So wird hier w o h l i n dem 
E i n d r i n g e n bes t immter T i e r e , e twa der X6tpovga} oder auch 
e infach des Großv iehs (xtfjvog) eine absolute Verunre in igung 
gesehen, dagegen bei ( k l e inem) W e i d e v i e h nur , , wenn es nicht, 
etwa durch S t e m p e l u n g , als gereinigt bezeichnet ist. E ine 
große Schwier igke i t für die Sicherheit der Hers te l lung dieser 
Ze i le l iegt a l lerdings dar in , daß vopög sonst n icht * W e i d e v i e h ' , 
sondern n u r c W e i d e l a n d 9 bedeutet.1 D e r Paragraph w i rd da
durch komp l i z i e r t , daß als L o k a l b e s t i m m u n g für das T o t e die 
ganze G e m e i n d e m a r k u n g , fü r das Lebende n u r das tsfisvog 
des He i l i g tums g i l t , u n d daß , s ich dami t kreuzend , für die 
n i c h t zu identif iz ierenden Totenreste deöfiög und 'ööteov av-
&$(QitQv die Gemeinde^ in der das betreffende H e i l i g t u m ist, 
sorgen m u ß , dagegen f ü r eine Le iche oder ein S tück V ieh , 
die identif iz iert werden k ö n n e n , die XQOöijxovteg. — Z. 24 f. 
die xafruQiioi des Ku l tb i l des der KoQOtQÖyog habe i ch nach 
dem a l lgemeinen K u l t b r a u c h bei den jähr l i chen Re in igungs 
festen und außerordent l ichen Re in igungen ergänzt.2 

§ 5 handel t v o n der V e r u n r e i n i g u n g durch einen Selbst
mörder . D e r Se lbs tmord , vo r a l lem der durch E r h ä n g e n , ver
unre in igt besonders s tark : Soph . Öd. R . 1226ff . olfica yä$ ovd' 
&v '7<5TQOV öftre 0ä6iv av vltycii xaftaQiiip Trjvds T§V eteyijv, 
Q0a xsv&si,, rä 8* wbxtx* ig tb <p&g q>avel xaxä Sxövta xovx 
äxovta* t&v öh ytTjtiov&v (idU^ta Xvstovö' al q>ccv&6' wbftalQStoi? 
Desha lb haben die Gesetze dem L e i c h n a m des Selbstmörders 

1 An eine Verunreinigung des Weidelandes durch Mist, die für 
zspivTi z. B. Syll. 570, Leg. Gr. sacr. II 110, Dessau Inscr. lat. sei II 4912 
verboten wird, ist aus verschiedenen Gründen nicht zu denken. Weide 
wird natürlich durch das Vieh bemistet, ein Düngen (xoTtQeietv) hat sie 
nicht nötig. 

* Plynteria in Athen Flut. Älcib. 34, Tonaia in Samos Nilsson 
S. 48. Bad der Artemis in Ephesos Nilsson 246, in Ankyra 255. Außer
ordentliche Reinigung der Göttermutter in Rom Dio Cassius 48, 43. 
Vgl. Hepding Attis 176. 216. 

3 Vgl. Rohde Psyche* I 217 5. II 122 
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die Grabesehren vorenthal ten . D i e a l lgemeinen Grundsätze 
geben P l a t o Leg . I X p . 873. Ar is tote les E th i c . N i com. V 15. 
A r t e m i d o r 1 4 Besondere Gesetze v o n T h e b e n und Cypern 
führ t T h a l h e i m , Grieeh. Rechtsa l ter tümer 3 . 4 4 f . an. F ü r A t h e n 
g ib t eine B e s t i m m u n g Aesch in . c. Ctes. 2 4 4 , für R o m Serr . 
A e n . X I I 603 eautum fuerat in pont i f ica l ibus l ibr is , u t qu i la -
queo y i t am finisset, insepul tus abiceretur. V g l auch C I L X I 6528 , 
Seneca controv . V I I I 4. A u c h den Semi ten gal t das E r h ä n g e n 
u n d K r e u z i g e n als besonders verunre in igend: Deuteron. 21 , 2 2 f . 
i&v de yavTjtccv BV xvvi &{iccQxla XQC[ICC &avuxov, xai äitoftaviß xai 
%QS[id(frjX£ wötbv iitl g iUov , ov xoi(ir}d,yjcf£xat xb ö&pa avxov 
exi xov | t U o u , äXXä xaqtfj ftcciftete avxb iv xfj ^(i£Q^ ixdvr}) 
ort X£xaxaQa[isvog üitb tov &sov itag XQ£it€C(i£vog hcl %vXov 
xai o-v fitaveire xfyv yrjv r^v Kvgiog & &e6$ tfov 8t8a*älv dov ev 
xXrjgm. M i t B e z i e h u n g darauf sagt J o s e p h u s B e l l l ud . I I I 377 
Niese xoi>g yovv ävaiQOvvxag iavxovg TtotQa (ihv ^(ilv {i£%$tg 
fjXCov Svtimg äxdq>ovg hxqC%x£iv BXQLVCCV. — Z . 34 f. Das leb 
lose W e r k z e u g 1 w i rd w ie be im U n g l ü c k s f a l l (Aesch in . c. Ctes. 2 4 4 ) 
so auch be im Se lbs tmord über die Grenze geschafft oder a u f 
den Schindanger gewor fen : P lu t . Themis t . 22. hv MBXtxy .. 
o£ vvv xä ötbfiaxcc x&v ftavaxovp&vmv ol d^fiiov itQoßäXXovöi 
xai xä l[idxia xai xovg ß$6%ovg xcbv d%ay%oyL£vmv xai xa&ca-
Q£&£VX(DV kx(p£Q0V6lV. 

Z , 3 5 f. E i n Priester m u ß s ich schon re in igen, w e n n er 
den T o t e n nur gesehen hat. D a s spr icht der Ka iser J u l i a n 
aus i n dem E d i k t , das Le i chenzüge bei T a g verbietet, epist. 77 
p. 6 0 1 Her t le in : dxa ovx olda olxtvBg dvaftivxBg iv XX(VT} 

V£XQQV diu pi<5(QV ibd'ovvxcci xibv xavta (die Tagesgeschäfte) 
67tov8a%6vx<DV . . . xolg dh dg xä Ugä ßadfäovötv ov ftiptg 
ttQoö£Xd'£iv iöxi %QIV aitoXoväaöd'ai* xolg yä$ . . . $£olg . . . 
ov ftsfiig 7tQo6£X%'£lv aitb xoiavxfjg fifamg. D iese lbe U b e r -
t r agung der Unre inhe i t g i l t i m indischen K u l t , w o der B r a h -
mane , welcher das die Schulze i t abschl ießende B a d g e n o m m e n 
h a t , au f keine R ichts tä t te und ke inen Leichenacker g e h e n , j a 
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n ich t e inma l e inen Le ichenträger sehen darf.1 I m römischen 
K u l t entstand daraus ein K o n f l i k t m i t unserem § 4 : Serv. 
A e n . V I 176 c u m pont i f i c ibus nefas esset cadaver r i de re , magis 
tarnen nefas fuerat si v i s u m i n s e p u l t u m re l inquerent . W i e in 
unserem F a l l der n o c h schwerere K o n f l i k t m i t § 5 gelöst war, 
ist n i ch t abzusehen. 

D i e § § 4 u n d 5 i n den xa&aQ[io£ der Demeter s ind eine 
g länzende B e s t ä t i g u n g fü r die A u s f ü h r u n g e n D ie ter i chs , Mutter 
Erde S. 5 0 — 5 5 : Demeter als E r d m u t t e r wal tet der T o t e n . 

§ 6 hande l t r o n den E igenscha f ten der Opfert iere u n d der 
Ause inanderse t zung zwischen i h rem K ä u f e r u n d Verkäu fe r , 
w e n n sie den B e d i n g u n g e n (Schwangerscha f t ? ) n i c h t ent
sprechen. I n Z 4 1 scheint dem V e r k ä u f e r e in E i d zugeschoben 
z u werden. 

§ 7 er innert m i t se inem Res t an die V o r s c h r i f t i m A n d r o -
gynenorake l D i e l s , Sibyll. Blätter S. 114, v . 4 1 p$ yä$ a%i-
ötöcpilog ( = %dvog) ftvölatöiv ävijQ %aQ£%£($&m} 

E i n R ü c k b l i c k au f die V o r s c h r i f t e n , sowei t sie deut l ich 
zu erkennen s ind , zeigt i m m e r h i n , daß die dsi6idat,[iov(a 
der K o e r weder i n r igorosen &yvstai* n o c h i n pe in l i chen 
xa&aQtioC h e r v o r t r i t t , sondern m e h r in der V o r s o r g e f ü r alle 
mög l i chen Fäl le . M i t i hnen k o n n t e auch der ernste wissen
schaft l iche A r z t e inverstanden sein , der nach strenger A b 
w e i s u n g der p fuschenden xa&UQtaC sagt , TCBQI IQT}S VOIJöOV 

c. I S c h l u ß : tä yovv (liytöta t&v ä^iaQtr^dtcov xal avo6i<bxaxa 
T6 frst6v ißxt tb XCC&CCIQOV xal uyvltpv xal QVfifia yiv6\itvov 
fjfiip, ax>xo£ %s ftgovg xoitii fteolöi x&v IQ&P xal x&v teftsviov 
äscoSslxvv^Vj oft&g av iirjdslg vTCSQßalv^, (itj ayvety 

1 Oldenberg Religion der Veda S. 417. 
* Vgl. Philologus 1906, S. 630 ff. 
8 Geschlechtliche Enthaltsamkeit oder Reinigungen nach geschlecht

lichem Verkehr werden in dem Erhaltenen nicht verlangt. Sie waren 
aber jedenfalls vor gottesdienstlichen Handlungen notwendig. Der 
Opferkalender Inscr. of Cos 37, 43 verlangt dafür ayv$iz6&cu ywccixog 
nccl &[Q6avo]g &vtl vvxtog-
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iötövtag ts TtSQiQQccivdiitd'u ov% &g [iicuv6{ievoi, äk£ $X ti xal 
%Q6XBQOV 8%oiyLBv (ivtfog, tovxo ä(payvvov(iBvov. A u s anderen 
gr iechischen He i l i g tümern s ind v ie l strengere Vorschr i f t en be
k a n n t , n o c h weiter gehen darin die castus und caerimmiae des 
römischen Staatskul ts , besonders bei den höchsten Priester
ämtern.1 A u f al le Vo lksgenossen und auf das tägl iche Leben 
sind die Vorschr i f t en z u m T e i l in wei t stärkerem Maße bei den 
Semi ten u n d Indern ausgedehnt. D e r besondere W e r t unserer 
Inschr i f t l iegt dar in , daß sie auch m i t ihren neuen E inze l 
vorschr i f ten ein weiteres Beweisg l ied für die Gemeinsamkei t oder 
Ä h n l i c h k e i t der Tabuvors te l lungen bei a l len V ö l k e r n bi ldet. 
Dieses B i l d k a n n durch weitere F ö r d e r u n g des Tex tes nur 
k larer werden. E i n e S a m m l u n g des Materials der gr iechischen 
ayvBiui u n d xu&ctQ[ioi i m Z u s a m m e n h a n g m i t anderen Re l ig i onen 
wäre eine erwünschte u n d lohnende Arbe i t . 

Nachtrag. D i e Schwier igke i t bei der oben angenommenen 
D e u t u n g v o n B Zei le 18 dürfte behoben werden durch die 
homer i sche Beschre ibung des Ach i l leussch i ldes , wo dem B i l d 
JE 5 7 3 ff. hv <T äyiXijv TtotrfiB ßo&v ÖQfroxQatQa&v entspr icht 
das B i l d 587 f f . hv dh vopbv itoiritiB . fiiyav ol&v 
<xQyewd(QP, genau in der v o n m i r geforderten Bedeutung . 

1 Wissowa Beligion der Börner S. 435 f. Gellius N* A. X 16. 


