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ETIirPA#AI THS NH20Y KQ 

"Eni p.app.apou eüpeSevTo; Iv xvi VY)<HI) K ö , sv x ö /̂ wptw Ksp{/.sx£, 
arce^ovTt $0 x9i<; TCO'XSCO;.— 'E£ avxtypa<p9i<; xou cptXap^aiou 
x. 'Iwavvo'j KaXXicrrcEpY) xou £X KaXuuvou (FIpSX. Nsa 2u.upvy) 
ap. 4427, 18 SsTrxsuSpiou 1891) ». 

8]u£Tfa) $£ xai <7xavoiraya<j9fa)<(v̂ ) xai 6 xäv toväv IwvYif/ivos vaucr-
cou E Z Q K A I T A N E r . . . . j ßtou xaxä xauxa - Öuövx<j)(v) xai 
TOI Ecov/jj/ivoi wväv vauaiou apxtov K A T A T f i N xax(ä) [TaC]|[x]a* 
0UÖVTCü(V) x a i <Txavo7ray£tc0<öv x a i xo i äyopä^avTs; xäv wväv xa? 
O^BXIXQ xaxä x[auxa -] J 9U6VXü)(V) SE x a i GxavoTcaysicötov x a i TOI 

5 TTpiÄfXEVOl TOCV (Öväv GtXOU xaxä xauxa* ÖU6VT(I)(V) J y [x]ai (Tscavo-
Trayataötov xai TOI 7rpidctaevoi o>väv ol'vou iVt öa^aacai E T E P A N 
£oXcov äX<pix(ü>)v g[V]Joixuöv xaxä xauxa* 9U6VXü>(V) §S x a i a x a v o r c a -

yeifföwv xai xoi ^ptapisvot xäv wvav x£xpaTCÖ|[8]<ov' 9uövx(o(v) xai 
(7xavo7ray£t<T0ü)v xai TOI äyopä£(a)vTS? xäv wväv EV Ka^up.vai ol'vou j e£ 
otxOTciSwv ^euyswv Ipüdv xaxä xaüxa* 0U6VTö>(V) &S x a i <Jxavo7ra-
y£t(iöü>v xai xoi äyopä|[£]avx£? toväv äfJs.7r£Xo<Tra(x)£UT<öv xai x&v yu-

10 vaixeicov (TW{ji.äx(i)v xaxä xauxa* öudvxwfv &£ xai] j 10 <rxavo7rayet<70<t)v 
x a i xo i äyopx£avx£<; xäv wväv ffxoira? Sajxodia?" Ö U E X ü X ^ Se x[ai 
cxavo]|ways£a9<j)<(t̂ > x a i 6 xäv äX(X)av p.ta9criar<xt/.£vo? CXOTUOCV xäv irci 
NauxtXswf 0U£TW(I)> $[E xaxa xaöjjxa xai <7xavo7rayd*70ö><(i)> xai 6 
wpta{Jt.6vo? xäv o>väv X ä V Moucäv xaxä xau(x)a* [0UE'XO> SE xa]|xä 
xauxa xai ffxavo7taysw9co<(t,) xai 6 7rptät/.svO(;̂ o;)> Tav <l>väv xou ' A -
«ppoSsiciou" 6U£T[W 8s x a i ] | [<7]xavo:rcay£{<70cj)<Y> x a i 6 wpiÄjjievo; xav 

15 (Ijväv xüxXou ya? xaxa xauxa* Quövxto(v) &E [xaxa xaü]| , 5xa xai 
<yxav07rayei(Tö(i>v xoi e^ovxs; xäv ü>väv Xi6avox(w)>.av ö<jn:p£((j))v xapt-
yo[u* 9u£X(o]|<(t]) SE xaxa. xaöxa xai <Jxavoxxysii79(>)<[t]> xai 6 Ejrtov 

* [ In die Umschrift sind auch die Verbesserungen aufgenommen, welche 
sich aus S. 411 ff. ergeben ]. 
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xav tovav TOU (Qaxptxou" 6UQVTO)(V) SS [xat] { [ajxavoTraystcQwv xoi 
x(ü>)rco£u<iTou x(ö>)t(n)ox(s)t§avi xai K<5 otv OCTTO §pa^p;av xpta[xov]jxa 
xai 'PöS&n axo &paj[{x,£v xptaxovxa* 8U6VTW(V) §e xaxa xauxa xai 
6<Jc(o)t xa ffxoxa; p,t£9oj7cot*äG«vxat ri £jr(fa>)vx<̂ ô H tSiMXixav {/.EUU-

0̂ Qr6w[X£vot IloT(gt)Savt xat K ö otv airö Spavjxav xptaxo[v][20xa xai "Po-
Sau axo Spa^fjtav xptaxovxa £; o xa vji <7uvs<rry)xuta a arxô oc" 6uövxti>(v) 

x[axä x]auxa xai (x)oi ptsxäßoXot xoi e*v TOI; !̂ (9)ü<rtv noxetS&vt 
xai K ö otv axo Spapy/.av xptdcxo[vxa xai] | 'Po&ot otv axo Spav^uav 
x p t a x o v x a - 0u6vT6>(v) xaxa xauxa xai x o i vstdXxot, >.ajx6av6[vxwv 
$e]|6|jt.oi<i>; xai (x)oöxot xapa x ö v xajjuäv $pavj/.a; i^Yixovxa" 6u£Xü><(t)> 
Ss xai 6 vauapjro; [[Io]fx(e)tSavt otv axö Spa^pav xptaxovxa xai K ö i 

25 otv axo Spa^-av xptaxovxa xai 'PoSwt o[tv] | 25 ax6 Spa^av xptx-
xovxa,Staypaq>£(jö(a)i SE auxwixapa xövxapuav $pa^(/.a;iv£VY)[xo][vxa* 
6u6vxo)(v) hi xaxa xauxa xai a xavoxayEtaö tov exaaxo; xöv xpmpap-
y&v Qu6v[xw]|(v) $e xöt riox(£)'-SÄvt oiv axö Spa^{xav xptaxovxa xai 
Kwt otv axö Spayp.av xptaxovx[a xai] j 'PöSan otv axo Spayjjtav 
xptaxovxa, Xaj/.6av6vx<ü(v) 8E xat xoux(o)t xapa xöv xaat[av] J [^play^-
[/.a; Iv£V7)xovxa, ÖUQVXö>(V) §e xai xoi xapxoXoyEuvxs; xdn rioxEtSavt 

30 otv a[xö] | 30 [Sp]a^iaxv x E c a a p a x o v x a xai Köt otv OCTTTO ?ipa(yj{/.av 
xsasapaxovxa xat 'PdtW otv ä[xö] | [^p]aj(p.av x£<T<7apaxovxa* öudv-
XM(V) §E xat xoi uxyjpE'xat xav j xaxpav v a w v IIox(s)t§<xvt xai [K<5 otv] | 
[ä]xö §pa^[pt.a.v otv axö Spa^-
[/.av . . . . x]ovxa- 6UQVX<J>(V) xat xo[i . . . . . . j oi ex xöv 

[otv axö] Spavjxav x[. . . .xovxa. . . 

E t ; xö a ü x ö ^coptov KsppisxE x95; K ö eupsÖTjcrav xai a l E£T}; sxt-
ypatpat . 

'Ext (/.app-apou u<j/ou; 0 ,21 , xXaxou; 0 ,19 . 

O P O 2 0 / 1 wOpo; . . 
K A I H N N A N Nav-
N A K O Y T O Y vaxou xou 
K A I E P A 0 P O y-ai 'Exa<ppo-
A I T O Y T O Y Stxou xoö 

A N N A K N]avvax[ou 
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T A I B O Y A A l K A I T ß l A 
N ß M A P P O Z T A T A N 

E Y K A H P A I ß N I O Y 
O Z A N H P A T A G O Z E Z T 

A A M O N T O N K f t l f t N 

JAG) y]v(0|J!.X TCpOGT&T&V" 

'E7raiv£daiJ EUJCA^ Hatwvtou 
05 a v y j p ayaOö; 6<JT[I 

•jrspt TOV] SöCIAOV TOV K O K U V . 

AAESANAPOS EMM. KONTOAEÜN. 



KOISCHES S A K R A L G E S E T Z 

Die ausführliche Opferordnung, welche wir aus der bei 
der Stadt Kos gefundenen, oben S. 406 ff. abgedruckten Stein
urkunde kennen lernen, bereichert unsere noch immer sehr 
lückenhafte Kenntniss des Sakralwesens auf den griechischen 
Inseln in vielen Punkten und liefert uns namentlich über die 
bunte Masse der koischen Stadtbevölkerung, die verschieden
artigen Gesellschaftselemente und Berufsklassen, auf welche 
die detaillirten Bestimmungen dieses Sakralgesetzes Anwen
dung gefunden haben, interessante Aufschlüsse. Leider ken
nen wir weder den Anfang noch das Ende der wichtigen Ur
kunde und diese selbst nur aus einer Abschrift, die eine Zeit
bestimmung auf Grund des Schriftcharakters ausschliesst. Der 
Umstand, dass auf dem Steine ein Nauarchos, die Trierarchen 
und uTCTjpeTou TöCV jAx%p2v vacöv erwähnt werden, weist darauf 
hin, dass die Inschrift in einer Zeit abgefasst worden ist, als 
die Insel über eine selbständige Kriegsflotte verfügte, während 
das den beiden Inselheiligen Kos und Rhodos gemeinsam dar
zubringende Staatsopfer auf ihre enge, wir wissen nicht durch 
welche Umstände hervorgerufene Verbindung mit der see
mächtigen Nachbarinsel hindeutet. Wahrscheinlich lag der 
sakralen Vereinigung ein politisches Abhängigkeitsverhältniss 
zu Grunde, wodurch sich das Eindringen der fremden Lo 
kalgottheit in den Bestand der koischen Göttergemeinschaft 
erklären würde1. 

< Rhodos hat nach Beendigung des Krieges gegen Antiochos (189 v. Chr.) 
längere Zeit hindurch die Suprematie über Karien und Lykien besessen. 
Vgl. Marquardt, Rom. Staatsverw.2 I 334. In welchem politischen Ver-
hältniss die Insel in dieser Zeit zu Kos gestanden hat wissen wir nicht. 
Über ihre Beziehungen zu einigen anderen Nachbarinseln vgl. 0 . Seim
macher, De republica Rhodiorum (Heidelberg 1886} 41, 



K0I8CHE8 SAKRALGESETZ 

Für die Kenntniss und Beurteilung des Sakralwesens der 
Roer ist die Thatsache von Bedeutung, dass die Insel ehemals 
gleichwie das gegenüberliegende Festland von einer karisehen. 
Völkerschaft bewohnt war, die sich erst im Laufe der Jahr
hunderte sehr allmählich mit der griechischen Colonialbe-
völkerung ausgeglichen und verschmolzen hat, ohne jemals 
ganz in derselben aufzugehen. Es sind vor allem die Gebiete 
des auf altem unveränderlichem Herkommen gegründeten Fa
milienrechtes und Familienkultes, in denen uns noch zu einer 
späten Zeit die Spuren eines fremdartigen nichthellenischen 
Volkstums entgegentreten, das in den benachbarten Küsten
landschaften seine unverkennbaren Analogien findet. In die
sen Zusammenhang gehört das auf Kos entdeckte merkwürdige 
Namenverzeichniss einer längern Reihe von Personen, die auf 
Grund ihrer in weiblicher Linie gerechneten Abstammung an 
einem bestimmten Cultus Anteil erhalten und deren Vorfah
ren in weiblicher Linie bis zur dritten oder vierten Stelle an
gegeben werden, während ihre Ahnenreihe in männlicher Li
nie nie über den Vater hinausgeführt wird». Es kann keinem 
Zweifel unterliegen, dass diese dem griechischen Gebrauch 
und Herkommen durchaus widersprechende Rechtssitte auf 
die ehemalige karische Bevölkerung der Insel zurückgeht und 
dass dieselbe mit den bei verschiedenen Schriftstellern erhal
tenen Berichten über die ältesten Culturverhältnisse und 
Rechtszustände der Bewohner der kleinasiatischen Südwest
küste in Verbindung gebracht werden müssen. Dasselbe gilt 
von den sakralen Bestimmungen, die uns auf dem neugefun
denen Stein entgegentreten. 

Der erhaltene Teil der Urkunde beginnt mit der Aufzählung 
einer längeren Reihe von Personen, die zu bestimmten Opfer
leistungen und Cultushandlungen verpflichtet werden. W e l 
cher Umstand die Fixirung dieses, wie es scheint, nur für 
besondere Glassen der Bevölkerung bindenden Sakralgesetzes 
veranlasst hat, wissen wir nicht, da der Anfang der Inschrift, 

1 Vgl. meine Att. Geneal. 192 ff. 
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der über diese Frage gewiss Aufschluss gab, nicht erhalten 
ist. W i r dürfen vermuten, dass unsere Opferordnung, soweit 
sie sich auf die Berechtigung oder Verpflichtung zu einer 
Cultteilnahme bezieht und die von den Trägern dieses Cultes 
zu leistenden Opferhandlungen normirt, ihre Entstehung ähn
lichen Anlässen und Vorfällen verdankt, wie sie uns in einem 
Volksbeschluss aus der karischen Binnenstadt Olymos be
gegnen, der den Zweck verfolgt, den Cultus der Staatsgott
heiten Apollon und Artemis auf seine altberechtigten Tei l 
nehmer zu beschränken und fremde Eindringlinge aus der 
Opfergemeinschaft auszuschliessen *. Die Ursprünge derartiger 
meist durch nationale Umwälzungen hervorgerufenen sakra
len Vor -und Sonderrechte reichen gewöhnlich in frühe Zeiten 
zurück, während die Notwendigkeit, dieselben auf gesetz
lichem Wege zu regeln meist erst dann eintritt, wenn der alte 
Cultus sich über seine ursprünglichen Grenzen erweitert hat 
und neue Verehrer in seinen Kreis hineingezogen werden. An
dererseits pflegen solche die Götterverehrung einschränkende 
oder erweiternde Bestimmungen und Massnahmen vorzugs
weise in den Ländern stattzufinden, wo verschiedenstämmige 
Bewohner neben oder über einander sitzen, deren religiöse 
Ausgleichung und Verschmelzung mit ihrer staatlich-nationa
len Einigung nicht Hand in Hand gegangen ist. 

Die sakralen Leistungen, zu denen die Cultbeteiligten auf 
unserem Steine verpflichtet werden, sind doppelter Ar t : die
selben sollen erstens ein Opfer darbringen (Oudvxtov) und zwei
tens eine Hütte errichten (a^avoxayetGÖwv). Beides soll nach 
bestimmten Vorschriften ausgeführt werden (KOCTOC xauTa). Wie 
diese lauteten, steht nicht mehr auf dem Stein. Das Wort 
<r*avo7sxYetc0xi kommt hier zum ersten Mal auf einer griechi
schen Inschrift vor. Das jüdische Laubhüttenfest, dessen 
Gründung die Legende Mose zuschreibt, wurde von den Grie-

4 LeBas, Inscriptions d'Asie mineure 339. W . Judeich, Mitth. d. athen. 
Inst. X I V 391. Vgl. das sehr ähnliche Dekret aus Halasarna auf Kos; Bull, 
de corr. hell. V I 250. Dubo i s , De Co insula (Par i s 1884) 26-
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chen ox^vowtjyta genannt (Vgl . Zach. 14, 18. Nehem. 8, 15. 
Plui . Quaest. conv. I V 6, 2). Plutarch identificirt den Gott, 
dem dieses Fest begangen wurde, mit dem Dionysos der 
Griechen1. Die Sitte bei gewissen, vornehmlich panegyrischen 
Festen eine Hütte oder ein Zelt zu errichten, um in demselben 
während der Feier bestimmte Culthandlungen vorzunehmen, 
ist auch sonst nachweisbar. W i r begegnen diesem Brauch in 
der karischen Stadt Stratonikeia, auf einer Inschrift vom Tem
pel des Zeus Panamaros, in der es dem Priester dieses Gottes 
zum Verdienst gerechnet wird, dass er bei der Komyrienfeier 
Zelte für die zur Panegyris herbeigekommenen Pilger errich
tet hatte (wowjffac x a i <j>a)vä<; Ic, TOV TöTCOV [w]po; K a T x y w y ^ v 

TöV avöpfa)7ccüv)2. Eine ähnliche Rolle haben die (nerval im Cul-
tus von Ilion, Delphoi, Epidauros und Andania gespielt (Dit-
tenberger, Sylloge 125 Z. 28. 189 Z. 11. 362 Z. 2. 388 Z. 
34 ff.). Dasselbe gilt von den ionischen Städten in Kleinasien. 
In dem inschriftlich erhaltenen Brief des Antigonos über die 
Vereinigung der Stadtgemeinden von Teos und Lebedos wird 
den Bewohnern dieser Orte die Weisung erteilt, in Zukunft 
gemeinschaftlich zu CTKTIVOUV x a l TravTjyupia^eiv (Dittenberger, 
Sylloge 126 Z. 3). In diesen Zusammenhang gehört auch , 
was Athenaeus von den ouaSs? der Spartaner berichtet, die 

1 Es ist merkwürdig, dass sich im koischen Ritus ein Brauch findet, pen 
wir sonst nur bei den Juden nachweisen können, der Brauch, die Schafe 
ungeschoren den Göttern darzubringen: ä'pva] ETC^OXOV T As tov 'A]axXa-
jttw (Newton, Greek inscriptions in the British Museum II 338). Das Wort 
iicfaeoxo« findet sich sonst nur noch Kön. I V 3, 4. In Athen war es ausdrück
lich verboten, Lämmer zu opfern, bevor sie geschoren waren (Philochoros 
b. Athenaeus I 9. IX 375). Die historisch überlieferten intimen Beziehungen 
zwischen Kos und Palaestina sind aus diesem Zusammenhang natürlich 
fern zu halten. 

2 G . D e s c h a m p s und G . C o u s i n , Bull, de corr. hell. X I 380. X V 175. 
In der Dissertation von Heller, De Cariae Lydiaeque sacerdotibus (Leipzig 
1891) werden solche Dinge leider nicht berührt. Auch auf einer unweit des 
Hekatetempels von Lagina in Lykien gefundenen Inschrift über Opfer- und 
Festfeierlichkeiten wird die Errichtung einer a^[y]i erwähnt, über deren 
Zweck sich nichts genaueres sagen lässt (Reisen in Lykien I S. 156 Nr. 
134 a). 
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bei dem Karneenfeste errichtet und zu gemeinsamen Festmah
len benutzt wurden ( I V 141 F. vgl. 140 A) . Man wird hier
nach annehmen dürfen, dass auch die Vorschriften des ko-
ischen Sakralgesetzes sich auf eine grössere panegyrische Feier 
beziehen, die wol nur einmal im Jahre abgehalten und von 
bestimmten Classen der Bevölkerung begangen wurde. Wie 
in Sparta so werden sich auch auf Kos die unter einander en
ger zusammenhängenden Gruppen der Bevölkerung in beson
deren Zelten zu gemeinsamen Culthandlungen vereinigt haben. 

Die Reihenfolge der zu den gleichen Opferleistungen ver
pflichteten Festteilnehmer scheint auf dem Stein durch kein be 
stimmtes Princip geregelt zu sein. Wir begegnen auf demsel
ben einer doppelten Reihe cultberechtigter Individuen. Die 
erste etwa bis zur Mitte der Inschrift reichende Gruppe um-
fasst eine grössere Anzahl von Personen, die als Inhaber oder 
Besitzer der w v i verschiedener Wertobjecte und Ausüberechte 
bezeichnet werden. Zwischen welchen Individuen oder Kör 
perschaften eine Besitzveränderung stattgefunden hat, ist aus 
der Inschrift nicht zu entnehmen. Man könnte auf Grund von 
urkundlich erhaltenen Rauf -und Pachtverträgen, die in ver
schiedenen Orten Kariens (besonders in Mylasa und seiner 
Umgebung) zum Vorschein gekommen sind, die Vermutung 
aufstellen, dass die auf unserem Stein erwähnten Gegenstände 
Tempelgut bildeten, dessen Besitzer die den Tempel bewoh
nenden Gottheiten waren. Diese Kauf- und Pachtcontrakte 
sind zwischen den Bevollmächtigten der Stadtgötter und Pr i 
vatleuten abgeschlossen worden. Das Wort wvr j bezeichnet in 
denselben den Raufvertrag, ^Maou; den Pachtvertrag, wäh
rend die üblichen Ausdrücke für die entsprechenden Functio-
näre xTV)taaTüvai uud acjöoTou lauten1. Da auf unserem Stein 

' Bull, de corr hell. V 107 ff. XII 25 ff. Mitlh. d. alhen. Inst. X I V 373 ff. 
X V 275 ff. Man ersieht aus diesen Urkunden, dass die karischen Landes-
goltheiten einen wuchtigen Handel mit allen möglichen veräusserbaren Ge
genständen getrieben haben und erkennt, dass das Laud sich zu jener Zeit 
einer materiellen Blüte und eines geregelten Besitzstandes erfreut hat. 
der den Bewuhnem gestände, ihr Augenmerk den sakralen Dingen zuzu* 



416 vKOISCHES SAKBALGESETZ 

mehrere von denselben Gegenständen als Objeete der WVä be
zeichnet werden, die in den Verkaufsurkunden der karisehen 
Tempel eine Rolle spielen, liegt die Vermutung nahe, dass 
den Verordnungen des koischen Opfergesetzes ähnliche Ver 
hältnisse zu Grunde liegen, wie sie uns in den Verträgen der 
karischen Tempel begegnen. Doch scheint die Umständlich
keit der auf unserer Inschrift gewählten Ausdrucksweise (TOI 
wpii(*«voi oder S»V»)|MVOI rav WVäV) darauf hinzudeuten, dass der 
Begriff hier in einer besonderen technischen Bedeutung 
angewandt worden ist. Diese Vermutung wird durch eine Prü
fung des Sprachgebrauchs bestätigt. Bekanntlich pflegte der 
Staat im Altertum sei es aus Bequemlichkeit sei es um die 
besoldeten Beamtenstellen zu vermeiden oder zu vermindern 
die meisten öffentlichen Einkünfte nicht selbst zu erheben, son
dern das Einziehungsrecht derselben vertragsmässig an private 
Unternehmer zu verpachten (vgl. Aristoteles 'Aö. wo îxeia 47,2). 
Es lässt sich aus unserer litterarischen Überlieferung nach
weisen, dass die Pächter dieser Staatssteuern als irptipsvoi 
oder i<ovu{«voi TYJV WVVIV bezeichnet wurden, das Wort wvr) also 
gleichbedeutend mit T&O« gebraucht worden ist. Es sind zwei 
Stellen, die hier in Frage kommen. Plutarch erzählt uns im 
Leben des Alkibiades (5) dass dieser einen Metoeken veran
lasst habe, die öffentlichen Steuerpächter (ot w v o ^ e v o t T«. 
xiln Ta fojAÖata) zu überbieten, worauf der letztere ihm entge
gengehalten habe, dass Steuerpachten eine Sache sei, die 
viele Talente erfordere (ITOAAöV TaXavxwv slvat TT)V WVTQV). Noch 
klarer ergiebt sich die Bedeutung der Verbindung wpiaff8<xi 
o>v7)v aus einer Stelle des Andokides, die von der Verpachtung 
der Bodensteuer handelt: 1 9 2 Kr,<pi<rio? piv ouWi icpia^evo? 
ü>VY}V U TOU Sy][AO(Jtou TOC? U T<XUTTJ$ iwtxapwia« T ö V h TY} y9j A n 

wenden und den Cultus ihrer Götler dem eigenen Aufschwünge entspre
chend zu regeln und zu heben. Die Tempel und Temgelgüter der Gotthei
ten bildeten in dieser Zeit nicht nur den Ausgangspunkt des sakralen L e 
bens und Treibens der Gemeinde, sondern waren zugleich die Centren, um 
die sich der sociale Wohlstand und das communale Geschäftsleben grup-
pirte. 
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poeix) Y*wpyQuvT(dv ivtjerjJCQvTa. [/.va.? ix,X£;oc;, ou äXTS^äAS TY) TroXet 
xat etpvycv (vgl. 1 73). Wir werden im folgenden sehen, dass 
das Wort wvz auf unserem Stein dieselbe Bedeutung hat wie 
an den eben angeführten Stellen. 

Z. 1 ff. Zu Anfang des erhaltenen Teiles der Inschrift wird 
der iomjpivos TXV WVXV vauouou erwähnt. Die Bedeutung des 
Wortes vo-üccov (bez. vaOcso;) ist unsicher, da dasselbe bisher 
weder litterarisch noch epigraphisch bezeugt ist. Man denkt 
natürlich an einen ähnlichen Begriff wie votGXov ('Frachtgeld' 
oder 'Fährgeld') und w\rd das Wort mit vaG<7ÖXov zusammen
bringen, das Hesychios als Nebenform von vaGXov anführt (s. 
vaucöXov vaOXov). D i e begri f f l iche Ident i f ic irung der beiden 
Ausdrücke wird durch den Inhalt einiger Inschriften befür
wortet, aus denen hervorgeht, dass das vaGXov in den kleina
siatischen Rüstenorten als öffentliche Einnahmequelle gedient 
hat, indem der Staat für die Beförderung zur See eine be
stimmte Abgabe erhob und das Recht der Erhebung die
ser Steuer an Privatleute verpachtete. In der ersten In
schrift, einem Dekret aus der lykischen Stadt Myra über die 
Regelung der Küstenschiffahrt zwischen Limyra und A n -
driake. reservirt sich der Demos das Recht: [^7J]T[T)]<TIV iwoypi-
cpsaöai TOG TYJV üvr,v fyovTOs TOG Ts TTXOIOU x,at T ö V G x s u ö v aOroG. 
Es heisst in der Verordnung weiter: TvXeucei §e p,öva. tk (XTTO-

YSYpa^aeva rcXoia xod olq av cuv^wprjcvj 6 TTJV WVTIV e p v , XajA-
ß ä v o v T o ; 7cavro? vauXou TO h' xod TWV ivSaXXopievwv i a v §e TI$ 

auxocToXov vauXtöoT), 7rpoi;<p<i>vaTCi> jcai SISöTW rcavTÖ; TOG vauXou 
TO § ' y\ u7cox6tff6Tat TU TrpoYSYP^I7'67^ 7rpo<mt(/.({>1. W i e m a n aus 
dieser Urkunde ersieht, war der Steuerpächter ( OTYJV WVTJV 

lyw) contractgemäss befugt, den vierten Teil des Überfahrts
geldes als Frachtsteuer zu erheben. Die zweite Inschrift ent
hält einen Volksbeschluss der Smyrnaeer (Le Bas, Asie mi-
neure 4), gerichtet gegen eine Anzahl von Leuten, die sich 
zusammengethan hatten, um die wopöpeta von Smyrna nach 

1 Le Bas, Jnscriptions d'Äste mineure 1311. E. Petersen, Reisen in Lykien 
II S. 28 A. 1. 
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einem in der Inschrift nicht genannten Orte zu monopolisiren 
( T O U ; 7ColXoii$ xwXuoufft jcotvwvetv T$5S 7rop0{A6ia? jtat cruve-

ffTYixoTs; x a l 3cw>.uDVT6c TOV ßou>.6p,evov TCop9p.£Üstv), was sie na
mentlich durch eine eigenmächtige Herabsetzung des üblichen 
Fahrgeldes zu erreichen gewusst hatten ( i v r i Suo o S c A ö v o\>o 

a a c & p i a 7ce7rot7))ca<7t TOV v a ü X o v ) . Welche Massregeln zur Steue
rung dieser Übelstände ergriffen worden sind, ist aus dem 
Stein nicht zu entnehmen. Möglicherweise dürfen wir in 
diesen Zusammenhang noch eine archaische in späterer 
Umschrift erhaltene Inschrift aus Kyzikos ziehen, in welcher 
den Nachkommen zweier Bürger innerhalb bestimmter Gren
zen Befreiung von ihren Staatsabgaben gewährt wird: rcapeS 
v a u . . 0 )tai TOü* TaXav-rou x a t ITCTTWVIT)? x a l TT5? T ß T a p m s y.xi ä v -

Spa7roS(i>vt7}(; (Röhl / . G. A. 491). Die von den Neueren vor
geschlagenen Ergänzungen va'j[wp{jou 1 und v a - j ^ y t j o u 2 wider
sprechen so sehr den Raumverhältnissen und tragen dem Sinn 
der Stelle so wenig Rechnung, dass sie nicht in Betracht 
kommen, während das Wort vaucsov sich sowohl dem Raum 
als auch dem Zusammenhang vortrefflich fügt. Wi r würden 
hiernach anzunehmen haben, dass der Seeverkehr von Kyz i 
kos nach bestimmten Küstenpunkten in den Händen des Staa
tes war, der von den Bürgern für die Benutzung der öffent
lichen Beförderung eine bestimmte Steuer erhob. Analoge Ver
hältnisse müssen wir auf Kos voraussetzen, wo das Erhebungs
recht des Frachtzolles in ähnlicher Weise von Staate an pri 
vate Unternehmer verkauft oder verpachtet worden ist. 

Das vaö<7«7ov wird auf unserem Steine zweimal erwähnt: 
das erste Mal in Verbindung mit einem Singular (Z . 1 6 Tav 
w v x v EtdvYiuivo; vauccou . . ) , das zweite Mal mit einem Plural (Z. 
? rot £(iW)p.£voi w v ä v vau<7<70'j). Die nicht zu entziffernden Worte 
der ersten Zeile enthielten wol eine lokale Angabe über die 
Richtung oder das Ziel der Fahrt. Im zweiten Fall fehlt diese 

* J . H . Mordtmann, Hermes X V 97. 
* Röh l a. a. 0 . F . Becbtel, Inschriften des ionischen Dialekts (Got t in 

gen 1887) 74. 
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nähere Bestimmung: auf V<XU<T<TOU folgen x p T w v , KATATHN. Das 
letztere Wort ist unverständlich. Möglieherweise steckt in dem
selben TtarTiTöv (iraTYiTov=7raT>3TYiptov 'Kelter' ; Hesych. s. wa-
TYITOV TC£7;aT73[jiEvov x o t v o v . Vgl . Lobeck, Pathol. prol. 193) 
und ist es gestattet zur Motivirung dieser Vermutung auf die 
Verkaufsregister zweier Tempelinventare aus Mylasa hinzu
weisen, in denen unter anderem Landwirtschaftsgerät der Göt
ter auch ein waTTnnfjptov aufgezählt wird {C. LG. II 2694. 
Mitth. d. athen. Inst. X V 274). Bei der Häufigkeit der Er 
wähnung von Nutzbäumen in den kleinasiatischen Kaufcon-
trakten könnte man allerdings auch daran denken, dass in 
dem zweifelhaften Worte der Genetiv Pluralis von TCXTTJTO? 

enthalten wäre, einer Palmengattung, deren Saft von den Me-
dicinern als besonders heilkräftig gepriesen wird, was man 
auf Kos gewiss zu schätzen wusste. 

Z. 4. Die w v a r a ; o S e X i a ? ist eine gleichartige wie die eine 
Zeile vorher erwähnte w v i a p r o v . Pollux V I 75 b&ilixi Ii a p -

TOt, ou; et? Atovusou i'cpspov oi ö6eXia<popot. A t h e n a e u s I I I 1 1 1 B 

ößgAtacpöpoi oi vi r a t ; TCOuwcati; wapa^epovre? auxou? (oSsXta; <xp-

TOU?) iizl T(öV wixwv Über die Bedeutung und die Ursache des 
Namens dieser Brode vgl. Boeckh-Fränkel, Staatsh. der Athe
ner 1 122. Sie waren ebenso wie die der Artemis Munichia 
heiligen A ^ K P ö V T S ? 2 Cultgebäcke, deren Verfertigungsrecht 
wol von den über dasselbe verfügenden Tempeln verkauft oder 
verpachtet wurde, wie heutzutage in manchen Ländern die 
Fabrikation der Kirchenlichte von der Geistlichkeit monopo-
lisirt ist3. 

Z. 5 ff. Es folgen die Steuerpächter von Getreide (crtrou), 

* Lobeck, Aglaophamus II 1072. Schümann, Griech. Alterlh. II 3 228. 
» Preller-Robert, Griech. Mythol. I 312 Anm. 2. O. Kern, *E?ij|upl« «px.. 

1890, 136. 
s Es wäre allerdings auch denkbar, dass ö6£X;a eine Steuer von einem 

Obolos bezeichnete und die ayopa^avte? -riv wvav T£« oßeXfa« die Pächter die
ser Steuer waren. In Eleusis wurde für die Einweihung in die kleinen My
sterien vom Hierophanlen eine Abgabe in der Höhe eines Obolos erhobea 
(Novossadsky, Mitth. d. äthen. In< t. X I V 411. C. I. A, IV , 1 S. 133). 

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVI. 2 9 
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Wein (otvou Im OaXÄw??), Holz (£uX&>v), Gerstenmehl (xXcptTcov), 
Gehöften (iwoüttöv) und Vieh (TSTpaTCÖSwv). Die Besitzverän
derung war im Altertum bekanntlich mit einer besonderen 
Abgabe belegt, die eiccmov oder iiravio. hiess: Suidas s. 'ETTW-

vtoc' TfiXo? iorl TO €7rl G>VY) StSöfxsvov. Pollux VI I 15 T<x xara -
6aXX6(xeva urcep T ö V rciftpaajcojAEvcov TEX?) excovia Xeyousiv. C. I. A. I 
274. 277. Boeckh-Frankel, Staatshaushaltung der Athener 1396. 
Wie weit diese Kaufsteuer in den verschiedenen Staaten Grie
chenlands verbreitet war und in welchem Umfange sie ange
wandt wurde, ist sehr ungewiss. Nur die Steine liefern eini
ges Material. Unsere Inschrift lehrt, dass das Wort o>va in 
derselben Bedeutung wie iTromov gebraucht worden ist. Wenn 
die Abschrift E P I O A A A I I A I richtig ist, so müssen wir 
annehmen, dass hier an der Küste gewachsener Wein zu ver
stehen sei, etwa in dem Sinne, wie später (Z. 12) des oivo? e£ 
otxorce&ov Erwähnung geschieht1. Doch wird man zugeben, 
dass der Ausdruck olvo? Im 0X1QC<J<JX zur Bezeichnung der Pro
venienz des Weines wenig geeignet ist und ein Adjectiv hier 
mehr am Platze wäre. Nach Plinius soll es auf Kos üblich 
gewesen sein, den Wein mit Seewasser zu versetzen, um ihm 
dadurch eine grössere Haltbarkeit und mildere Wirkung zu 
verleihen. Man führte die Erfindung dieses Mittels auf die 
Veruntreuung eines koischen Sclaven zurück: Nat. Hist. X I V 
8 Coi marin am aquam largiorem miscent, a send furto 
origine orta, sie mensuram explentis: idque translatum 
in album mustum Leucocoum appellatur. Auch Athenaeus 
kennt diese auf Kos übliche Sitte der Weinbereitung (I 32 
bcav&c xai 6 Kcjio? T e Ö a X a x T W T a t ) , die später in Rleinasien 
(Halikarnass, Ephesos, Klazomenai. Myndos) und namentlich 
auf den griechischen Inseln (Rhodos, Lesbos) häufig ange
wandt wurde2. Der in dieser Weise versetzte, vornehmlich 

< Vgl. die olymäer Kaufurkunde Mitth. d. athen. Inst. X I V 270. 272: xa5 

2 Vgl. Rayet, Archives des missions scieniißques III (1876) 106. Herr Pro
fessor v. Ilcldreich macht mich darauf aufmerksam, dass es noch heute auf 
Saraus üblich sei, den Wein mit Seewasser zu vermischen. 
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für den Export bestimmte Wein hiess olvo? 0aX&<y<no;, SaXacata? 
oder 6aXa<7(7iT7)«; (Steph. Thes. IV 234). Es wäre denkbar, dass 
auch an unserer Stelle solcher Wein gemeint ist und olvo? im-
6aX£<r<rioc dieselbe Bedeutung gehabt hätte, wie die eben ange
führten Ausdrücke. Sowol die Entscheidung dieser Frage als 
auch die Entzifferung des folgenden unverständlichen Wortes 
ist nur durch einen Abklatsch zu erreichen, der hoffentlich 
bald von diesem Steine genommen werden wird. 

Über den Holzhandel auf Kos (Z. 5 TOI Trptâ svoi üvav $J-
Xwv) ist aus dem Altertum nichts näheres bekannt, doch 
bildete derselbe auf der waldreichen Insel gewiss einen be
deutenden Erwerbszweig, der hier ebenso einer staatlichen 
Steuer unterworfen war wie in Teos, wo eine besondere städ
tische Holzhandelskasse existirt zu haben scheint ( W . Judeich, 
Mitth. d. athen. Inst. X V I 292 Sex s; TTJV frAowuXfov reXsi)1. 
Was den Viehhandei (Z. 7 wvo. TgTpaxöW Z. 8 &uyf<»v) 
und seine Besteuerung durch den Staat betrifft, so ist auf die 
bereits erwähnte Inschrift aus Kyzikos hinzuweisen, aus der 
man ersieht, dass hier für den Pferdekauf (iwwwviy)) eine be
stimmte Abgabe an den Staat gezahlt wurde ( / . G. A. 491 

' W . Judeich bemerkt zu der Inschrift a. a. 0 . 293: ' Bruchstück eines 
Synoikismos- oder Sympolitievertrags zwischen Teos nnd einer anderen 
Gemeinde. Die Schrift wie die Anwendung des Dialekts weisen auf die frühe 
hellenistische Zeit, doch lässt sich ebensowenig der genauere Zeitpunkt wie 
der Name der mit Teos verschmolzenen Gemeinde feststellen. Das erhal
tene Stück bildete den Schluss der Urkunde und regelte im Einzelnen die 
den Neubürgern auf zehn Jahre verliehene Steuerfreiheit'. Ich glaube, dass 
die Stadlgemeinde, mit der Teos dieser Urkunde gemäss in ein Sympoli-
tieverhältniss getreten ist, Lebedos war, über dessen geplante Vereinigung 
mit Teos wir einen inschriftlichen Brief des Königs Antigonos besitzen, 
der aus einem der letzten Jahre des vierten Jahrhunderts datirt (Ditten-
Lerger, Sylloge 126). In dieser Urkunde wird unter den Bedingungen des 
Sympolitievertrages ausdrücklich die Steuerfreiheit namhaft gemacht (Z. 
66 ff.). Im Einzelnen wird Niemand eine buchstäbliche Übereinstimmung 
zwischen beiden Urkunden erwarten, da die praktische Ausführung des 
uuvotxia[j.d; sich keineswegs mit den Wünschen des Antigonos in allen Punk
ten gedeckt zu haben braucht. Das gilt auch von der zeitlichen Begren
zung der Steuerfreiheit, 
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Z. 5). Two^uyta und Trept̂ uyia werden auch in der teisehen 
Inschrift genannt, als Wesen die hier von der Viehsteuer be
freit sein sollen 1. 

Z. 7 ff. Auffallend ist die Erwähnung der Steuerpächter 
von kalymnischem Wein, der auf Hausgrundstücken gezogen 
war (äyop«£avT6$ T<XV wvatv sv KaXup.v« ot'vou l £ OUOTSSWV ) . Der 
koische Grundbesitz muss sich hiernach auch auf die nordwest
liche Nachbarinsel erstreckt haben2. Unter den oixoweSpc wird 
man wol umfangreichere Ruinenfelder zu verstehen haben, die 
für den Weinbau nutzbar gemacht worden waren in ähnlicher 
Weise wie heutzutage in Casamicciola auf lschia, wo auf 
dem Schutt der zerstörten Stadt der schönste Wein gezogen 
wird3 . Die Erwähnung der Zollpächter von ̂ eu-pi und i'pio. 

bezieht sich ebenfalls nicht auf Kos, sondern auf Kalymna. 
Man wird die kalymnische Wolle nach Kos ausgeführt und 
hier in den Wollwebereien verarbeitet haben, wie z. B. die 
teisehen Wollfabriken ihre Rohstoffe aus Milet bezogen haben 
(.Mitth. d. athen. Inst. X V I 292 Z. 13 KX\ öKOGOI av x**v&i[a] 
spyaf foovTat . . . s£ spiwv MiXyjcitov $ T[pi]xe«ov r\ f/.a[XX<i)v]... TOUTWV 

auTOu; areXei; elvai). 
Z. 9. Über die o>vi afMcsXo<rra(Y]6UT<5v ( A M P E A O Z T A -

, 1 Für die Besteuerung von Tieren liefert eine kürzlich in der aioli-
schen Stadt Aigai gefundene Inschrift ein hübsches Beispiel (S. Reinach, 
Bevue des Hudes grecques I V 1891 S. 270). 

2 Nach Diodor ist Kalymna (oder Kalydna) von Kos aus besiedelt wor
d e n : V 54 ol 8s T7)v Niorupov Tö rcocXaiöv oixrJaavTE? &7tö astufxwv I<p9aprjciav uaxspov 
Bs KWOI xaOazsp X7jv KaXüövav xaux7)v xaxüSxrjaav. Vg l . Strabon X 489. M. D u -
hois, Bull, de corr. hell. VIII 41. Während der Perserkriege war sowol Kos 
als auch Kalymna den Halikarnassiern unterworfen (Herod. VII 99). Aus 
der grossen im zweiten Jahrhundert v. Chr. bei Gelegenheit eines Processes 
zwischen Kos und Kalymna abgefassten Schiedsgerichlsinschrift erfahren 
wir, dass die Kalymnier den Koern hypothekarisch Wald verpfändet ha
ben : Inscriptions juridiques grecques (Paris 1891) S. 162 B Z . 9. Vg l . Ov id , 
De arte amat. II 81 silvis umbrosa Calymne. 

3 In der Verkaufsurkunde aus Mylasa C. I. G. II 2694 b werden die o\%6-
neSot im Zusammenhang mit afAraXot Trapaosiaoi und den itpoaouaat vo;jia( er
wähnt Vgl. auch die Inschriften bei Üittenberger, Sylloge 114 Z. 15 uud 
U. Köhler, Hermes X X U l 393 Z. 8. 
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Y E Y T f t N ) lässt sich nichts sicheres sagen, da die Lesung 
ungewiss ist. Wi lhe lm, welchem die Herstellung dieser wie 
mancher anderer Stellen der Abschrift verdankt wird, verweist 
auf Pollux V I I 141, wo ein Verbum if««*o<rraTeiv erwähnt 
wird. Die trwu.aTa yiivaasta sind aus den delphischen Freilas
sungsurkunden genugsam bekannt1. Wie die Inschriften zei
gen, wurde auch der Sklavenhandel von Staate besteuert 
(C. I. A. 1 277 Z. 14 ff. U. Köhler, Sitzungsb. der Berliner 
Ak. 1865 S. 542). In Kyzikos war seit Alters her eine Sklaven-
kaufsteuer (iv&powroWT)) üblich ( / . G. A. 491), während in 
Teos eine Verkaufsteuer für Sklaven existirte, von der die Bür
ger bei Gelegenheit des Synoikismos eximirt wurden (Mitth. 
d. athen. Inst. X V I 292 Z. 11). Dasselbe war in Rom der 
Fall, wo beim Sklavenkauf eine Abgabe erhoben wurde, die 
anfangs der Käufer, später der Verkäufer zu erlegen hatte 

* (Dio Cass. 55, 31. Tacit. Ann. X I I I 31. Marquardt, Rom. 
Staatsverw. II 2 279 Anm. 2). 

Z. 10 ff. ' E s sollen ferner nach dieser Regel opfern und 
eine Hütte errichten sowol die Steuerpächter der öffentlichen 
Warte (TOI äyopxSavTes xav wvav <JXO7Tä? Sajxoaia?) als auch der 
Pächter der anderen Warte, die sich auf dem Nautileos be
findet (6 Tav £X(*)av («<J0<»><TX|MVOS CXOTCOCV Tav im NaurÄ«^)'. 
Z. 18 ff. 'Desgleichen sollen diejenigen, welche Warten ver
pachten (5<JC(O)I xa w o ™ ? («(c^owotyjwavTai) oder eine private 
Warte gepachtet haben (3 E'X(O)VT(O> tötutwciv (xe(Aioö(ö(xe'voi), 
dem Poseidon und der Kos ein Schaf im Werte von 30 Drach
men und der Rhodos eins in demselben Werte opfern, so
lange ihre Warte Bestand hat (e? o xa $ <nm<rm>wi«. a oxowi)'. 
Was hat man unter diesen Warten zu verstehen ? Darüber 
kann kein Zweifel sein, wiewol das Wort cxoiti in der hier 
angewandten Bedeutung bisher nicht überliefert ist. Die War
ten, die unserer Inschrift zufolge auf Kos besteuert und ver
pachtet wurden, sind Thunfisch warten (8vvvo<mowei<x), deren 
man sich fast auf allen Küsten und Inseln des Mittelmeeres 

< Wescher-Foucart, Inscriptions de Delphes (Paris 1863). 
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zum Fischfang bediente1. Dieselben wurden an erhöhten 
Punkten des Meeresgestades errichtet, um von ihnen aus die 
Züge der Thunfischheerden zu beobachten, die man schon 
von weitem an der Bewegung und Färbung der Meeresober
fläche erkennen konnte2. Noch heute erblickt man an der 
Nordküste Siciliens zwischen Palermo und Termini oder an 
den Ufern des Bosporos hohe aus dem Meer emporsteigende 
Holzgerüste, die demselben Zweck dienen, wie die antiken 
Warttürme. Eine wie grosse Bedeutung der Thunfischfang 
ehemals in den östlichen Gewässern des ägäischen Meeres ge 
habt hat, lässt sich daraus erkennen, dass die Inseln Samos 
und Chios den Thunfisch auf ihre Münzen prägten, sowie aus 
verschiedenen gelegentlichen Nachrichten aus Rhodos, K y -
pros, Karien und Lykien, in denen des Thunfischfanges Er 
wähnung geschieht3. Aus dem westlichen Küstendemos Halai 
in Attika wird uns überliefert, dass der Thunfischfang daselbst 
vom Staate verpachtet wurde und dass der Ertrag, den die Pacht 
abwarf, zur Bestreitung eines Opfers verwandt wurde4. Ä h n 
liche Verhältnisse müssen auf Kos vorgelegen haben. Auf unse
rer Inschrift werden die öffentlichen Warten von den privaten 
geschieden: der oxorca ^.oalx wird die ' andere', auf dem Nauti-
leos gelegene, gegenübergestellt5. Der Pächter der öffentlichen 
Warte scheint ausser der Pachtsumme noch eine besondere 
Steuer bezahlt zu haben,die vom Staate an einen Steuerpächter 
verpachtet wurde, während der Pächter der ' andern' Warte 
bloss die Pachtsumme zu entrichten hatte. Z. 19, wo von privaten 

4 Vgl. Aristoph. Equit. 313. Strabon V 223. 225. X V I I 834. Theokr. III 
25. Aelian, Hist. an X V 5. 

2 Alkiphron I 17, 1 Oux EJ xo'paxa? epöapifasTat 6 axojuoupos 6 Aea6to ; ; 9pixt) 
axupav x a t a [lipo« TTJV öaXa-ctav t8wv ävsSoSjaev rtX^öous oXou izpoaiövrog öuvvwv 
jj 7caXa(JLu8wv. 

3 P . Rhode, Thynnorum captura quanii fuerü apud veleres rnomenti Jahrb. 
f. Philol. S. B. X V I I I 1890 S. 37. 

4 Krates ev T4> 7iept TöV ' A O ^ m öuatwv bei Pholius s. Ktfweio?. Vgl. Att. 
Geneal. 305. Boeckh-Fränkel, Staatsh. d. Athener I 268. 

5 Der Name dieser jedenfalls an der Küste zu suchenden Örtlichkeit ist 
bis jetzt noch nicht bekannt. 
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Warten ( i W i x d t ) die Rede ist, handelt es sieh ebenfalls um ein 
verpachtetes Ausübungsrecht, nicht um eine Steuerpacht. Die 
Sakralverordnung der Roer schreibt vor, dass sowol die Ver
pächter als auch die Pächter privater Thunfischwarten zu den
selben Opferleistungen verpflichtet sein sollen; desgleichen 
die Steuerpächter der Staatswarte (TOI ayop&^avTss rav o>vav 
T3to7ca<; SaiAOffia?). Diese Bestimmungen weichen von den athe
nischen im Einzelnen ab. Während in Attika der Staat aus 
dem Ertrage, den der monopolisirte Thunfischfang in Halai 
einbrachte, die Kosten des Opfers bestritt, wurde auf Kos der 
Einzelne, gleichviel ob er Besitzer oder Pächter einer Warte 
war, zur Opferleistung herangezogen. Dieses öffentliche Opfer 
wurde dem Poseidon und den beiden Inselheroinen Kos 
und Rhodos dargebracht. Die Nymphe Kos erscheint auf un
serem Stein zum ersten Mal als Eponyme der I n s e l D i e Art 
wie hier und an den anderen Stellen der Inschrift dieser heili
gen Trias gedacht wird, lehrt, dass die Rhodos nicht ein ur 
sprüngliches Glied derselben war, sondern erst später in den 

< Sie ist in der Sage eine Tochter des Merops, des ältesten Königs der 
Insel, und der Echedemia (bei Roscher nachzutragen). Sleph. Byz. s. Kö«. 
Et. M. 507, 55. Ausserdem scheint auf Kos auch ein Heros dieses Namens 
verehrt worden zu sein, der als Ktistes der Insel galt (Steph. Byz. s. A i j xo -
vta Et. M. 741, 53), während eine andere von der griechischen Einwande
rung noch unberührte Sagenform die Besiedelung der Insel dem Kandalos 
zuschrieb, einem Sohne des Helios und der Rhodos (Apollodor bei Diod. 
V 5 7 . Wilamowitz, Hermes XVI I I 429). Der Name dieses offenbar kari
schen Helden scheint mit dem koischen Vorgebirge SxavSaXov zusammen
zuhängen (Strabon X I V 917. Bethe, Hermes X X I V 431). Sollten sich etwa 
diese bereits in vorgriechischer Zeit ausgesponnenen Sagenbeziehungen 
zwischen Kos und Rhodos im Cultus der hellenistischen Zeit noch wieder
spiegeln? Ich möchte das nicht annehmen. Auch die Göttin Rhodos ist 
eine frühe Schöpfung der einheimischen Sagenbildung (PindarVII 16), als 
Eponyme der Insel eng verwoben mit dem rhodischen Sonnencultus, der 
sicherlich karischen Ursprunges ist. W i r finden sie in einem rhodischen 
Volksbeschluss aus dem Ende des dritten Jahrhunderts v. Chr. (Oauer, I)e-
lectus inscript. graecarum* 181 eöoSs T<5 Sajiw iyaOa t t y ? - «fffcoOai t«v to le 
ispsts xal T'OUS Upo6ut«s t& 'AXtw xal T ? ' P d S w xat tot? aXXotj Orot« «äa i xal n a -
aüif xat tot« a p y a ^ t a w xal tot? {jpwat, 0001 r / o v a Tav TCOXIV xai « v / t i p a v Tav 

T o S t w v ) . 
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Bund aufgenommen, worden ist. Der eigentliche Gott, dem 
das Opfer seit Alters zukam, war jedenfalls Poseidon, den ein 
interessantes Zeugniss, das uns Athenaeus aufbewahrt hat, in 
direkte Verbindung mit dem Thunfisehfang setzt ( V l l 297 
' A v T i y o v o i ; 6 K a p u < m o s Iv T $ wepl Xe^Eü); TOU? AIOXEOK; Xeys i Quoiav 

£7ttT6\0ÜVTaS TÖji Ilo<JSl&(öVt U7TO T7)V TÖV OuVVtoV topOtV X T X . ) . 

Ausser der S a y - o s t a <TKOT?X, deren Gesamtertrag in die 
Staatskasse floss, und der anderen auf dem Nautileos, die, 
wie es scheint, eine private war, werden auf dem Stein noch 
allgemein «TKOTTCU erwähnt, über deren Zugehörigkeit sich nichts 
näheres sagen lässt. Die Möglichkeit, dass dieselben Tempel
eigentum waren, ist nicht ausgeschlossen; wenigstens be
richtet uns eine Inschrift aus dem gegenüberliegenden Hali -
karnass, dass dort ein bestimmter Strich des Meeres mit einer 
Thunfischwarte (opKuvstov , nach einer besondern Species, dem 
opxuvo? , so benannt) den Göttern gehört habe und bei Gele
genheit zusammen mit anderem Tempelbesitz verkauft wor 
den sei (Dittenberger, Sylloge 6 Z. 44). 

Z. 12 ff. Die beiden folgenden Rubriken unserer Inschrift 
beziehen sich auf die Steuerpächter sakraler Einkünfte (Z . 12 
6 xptdcfxsvo? f ä v tovav TOCV M o u a S v . Z . 1 3 6 irpta{/.svos r ä v w v ä v 

TOO ' A < p p o & s t < x £ o u ) . Der Ausdruck 6 7:pi«^svo? tav wvav rav 
MOU<J2V enthält offenbar eine Kürzung: es ist vielleicht TöC; t s -

potTEia; zu ergänzen und der Steuerpächter des käuflichen Prie-
stertums der Musen zu verstehen1. Dass auch beim Kauf 
der Priesterstellen eine Steuer erhoben worden sei, ist freilich, 
so viel ich weiss, nicht überliefert. Es ist mir daher wahr
scheinlicher, dass es sich hier um die Pachtung einer öffent
lichen Abgabe handelte, die zur Bestreitung eines Opfers für 
die Musen verwandt wurde. Man würde in diesem Falle TOU 
tepov zu ergangen haben. Vgl . die Inschrift aus Mykonos bei 
Dittenberger, Sylloge 3 7 3 Z. 3 7 6 !pya£öp.£[vos TO y w p j i o v Tö 

iv [ T ö I ((ep<o) T]Oö ' A ^ e X o n o u [ucrötopc arcoStSöTG) [OIUTOö] 'A^[e-

1 V g l . H . Herbrecht , Desacerdotii apud Grxcos emptione venditione (Strass-
burg 1885) 25. 
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Xcot]ü>[t xai] xoöxo xaxaOuloÖtd und C. I. A. II 576 Z. 22 iitb 
hl TOG xoxou [TS x]ai xäv {AtcÖcixjecov... Öuuv xa tcpa x i xs IlXtü-
8et[ä{ xjotva xai xa e? 'A6r)vatou?. Zur Erklärung dieser That -
sache dient eine Stelle in Bekkers Anecdota I 432 'ATCQ at-
aöwfxxxwv öustv ot 'Axxixot e'Xeyov ouxw §7)uo<Tix( Ouata;, a ; ipyo— 
XaSouvxe; exeXouv. 207 eöo? yap Y)v xot; ßouXojxsvoi; fjLKTÖousöai x a ; 
öucrta? xai xeXo{ TJV xöv Ouatäv 7C(oXouagvov TW jäouXQfxevto *. Das 
'AcppoSsiatov (Z . 13) kann entweder ebenfalls ein solches vom 
Staate verpachtetes Opfer für Aphrodite (Vgl. C. L A. II 
5?0 Z. 3 [s]; xo 'HpaxXstov R X X . [e]« 'A<ppo8t<ua X X H) oder ein 
der Göttin geweihtes Grundstück ( T ^ V O ? ) gewesen sein, des* 
sen Ertrag vom Staate oder vom Tempel an einen Unterneh
mer verpachtet war. Vgl . Xenophons ropot IV 19 fufföoövxat yoöv 
xai xef/ivv) xai Espa xai otxtaj, xat XEXTJ covouvxat ;rapa xv); TröXeci)?2. 
Durch die inschriftliche Erwähnung des Musen-und Aphro-
ditecultes wird der Kreis der auf Kos bezeugten Gottheiten 
um zwei neue Mitglieder vermehrt. 

Z. 14. Den nächsten cultpflichtigen Negotianten repräsen-
tirt ein 7rptafxevo; xav wvav x u x X o u y ä ? . Um den Sinn des 
Wortes xuxXo; in dieser Verbindung zu verstehen, müssen wir 
von der technischen Bedeutung ausgehen, die dasselbe auf 
dem athenischen Marktplatze hatte. Hier bezeichneten die xu-
xXot die kreisförmigen Standplätze, auf denen die verschie
denen Waarengattungen zum Verkauf ausgeboten wurden. 
Diese xuxXot werden in der neueren Komödie und bei den spä
teren attischen Rednern häufig erwähnt. Vgl . Wachsmuth, 
Stadt Athen 11 462. Hesychios giebt uns folgende Erklärung 
des Wortes s. xuaXo;' ^epiSo^o? xat ev ayop£ xö-nro?, svÖa <TXSüT) 

xai cc^aaxa wt7rp&<jxexat. Wenn wir die hier bezeugte Anwen
dung des Wortes auf das landwirtschaftliche Gebiet übertra-

1 P. Stengel hätte wol gethan in seinen griechischen Sakralaltertümern 
wenigstens mit einem Worte auf diese Dinge hinzuweisen. Die bei Boeckh-
Fränkel, Staatsh. der Athener I 267 über die Owfci ixo (xia0a>[i.atüjv vorgetra
genen Ansichten kann ich nicht für zutreffend halten. 

2 G. L A. I V , i S . 66, 53 a [xtaSouv U töv ßastX^a to T ^ e v o $ T o N / j X t o $ x a l TTJ; 

Bas&7)S xaxa TdcSs. 
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gen, würden wir unter xux^o; yä« ein kreisförmig umgrenztes 
Stück Ackerland zu verstehen haben 1. Dass wir dazu in 
der That berechtigt sind, zeigt folgender Passus einer kleina
siatischen Inschrift: 6 wep{ß<A6s S<mv Trjs-yüs cxopou xu-
•rcpwv Ixarov IßSopixovTa xai otKOTCsSa xai K-HTCO? (Dittenberger, 
Sylloge 114 Z. 14 ff.)2. Da in den beiden vorhergehenden 
Rubriken von der Verpachtung sakraler Einkünfte die Rede 
ist, möchte ich wenigstens die Möglichkeit in Frage stellen, ob 
es sich auch in unserer Inschrift nicht um ein Grundstück han
deln könnte, das einer Gottheit (Ts.) geweiht war. 

Z. 15. Es folgen die Steuerpächter von verschiedenen 
Marktartikeln: Weihrauch, Hülsenfrüchten, Pökelfleisch (TOI 
e p v T S ? TOCV w v a v Xi6avo7r(w)}.scv, 6(77rpi((o)v, Taptyo( ' j ) . Die Form 

1 Das Grundstück wird von einer Rundmauer eingefasst gewesen sein 
wie auf Tenos: Newton, Ancient Greek inscriptions II 377 Z 81 T« Ipyaa ipa 
/ w p t a T« KaXXtxpa-rouj xat w; 7iEptay£t TO TEtyj'ov xuxXw. Vgl. R. W e i l , Mitlh. 
des athen. Inst II 62. 

2 Das Wor t xuxXoj hat übrigens in der griechischen Landwirtschaft noch 
eine specielle Bedeutung, deren Kenntniss wir der exacten Erläuterung 
verdanken, die C. Wacbsmuth einer Stelle des Hesychios hat zu Teil wer
den lassen (Rhein. Mus. 1889 S. 153). Dieselbe lautet s. Otvaioi 
8 p a v 97)cri A)jji.wv ort TTJS 'ATTtxfj; satt TOTO? Oivo7)' o? 8e evraüöa yewpyouvTe; rcapo-
y_ET£uoavT£? T7)v avw 9spo[xev7jv yjxpäSpav apSsüsiv t a §e\8pa xat t a ; apnilous ins-
Xsfpouv ( Z e n o b . TOü; OIXEICU; xaTr[p8suaav 7rapa8eE(Jou;)- uSato? 81 rcoXXou yEvopivou 
auv^r) xarappay^vxa TWV xT7)|i.aTtov rcoXXä Stayöstpat xat TWV TO'TCWV 81 toü; x ü -
x X o u ; ly^waai. Wachsmuth bemerkt treffend, dass unter den xüxXoi hier die 
kreisförmigen Gräben zu verstehen seien, mit denen man nach allgemein 
hellenischer Sitte die Ölbäume und Weinstöcke einzufassen pflegte. Die
selben sind identisch mit den in der landwirtschaftlichen Litteratur des 
Altertums öfter erwähnten y u p o t , die uns auch auf der mytilenischen Kata-
sterinschrift begegnen (Cichorius, Mitth. d. athen. Inst. XI I I 48). Diese 
Rundgräben dienten und dienen noch heutzutage samt den zugehörigen 
Rundwällen zur Bewässerung und Befruchtung der Ölbäume in Griechen
land wie in Kleinasien. Natürlich ist es ausgeschlossen, dass diese Erdein
friedigungen jemals besteuert worden sein sollten. Man könnte in diesem 
Fall nur an das zwischen den Kreisen liegende Ackerland denken, das im 
Altertum sicherlich ebenso wie heutzutage mit Getreide bebaut wurde. Ich 
will es dahingestellt sein lassen, ob der Genetiv xüxXou in unserer Inschrift 
anstatt von tovav nicht von y a ; abhängig sein und ya xüxXou nicht ähnlich 
wie yr} cradpoo ( 'Saatland') ein technischer Ausdruck für das zwischen den 
Kreisgräben der Ölbäume gelegene Ackerland sein könnte. 
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des ersten Wortes ist auffällig. Ein XI€XV<öTOTü)XYJ? wird von 
Kratinos (II 239 K. ) und auf den Inschriften der atheni
schen cpizXou s^eXsuSspucxi öfter erwähnt ( A . Kirchhoff, Sit-
zungsb. der Berl. Akad. 1887 S. 15 Z. 20. Lolling, dsVriov 

1889 S. 64 Z. 3). Der Begriff ocxpta hatte im Alter
tum einen sehr weiten Bedeutungsumfang (Piaton, Krit. 115 
A. Theophr. Hist. plant. V I I I 5. Hesyeh. s. v.). Eine ocrTTpto-
7Tü)Xt? wird im Schol. Aristoph. Plut. 427 genannt. Unter T i p i p ? 

sind hier wol eingepökelte Fische zu verstehen, die einen der 
beliebtesten und wichtigsten Marktartikel bildeten. Vgl. Wachs-
muth, Stadt Athen II 470. Die Tapixo^üXat kommen in der 
Litteratur häufig vor, rip^os und otvo? Kqio? als Schiffsfracht 
bei Demosth. g. Lakritos 32. Auf Mykonos wurde aus dem 
Ertrage der Fischsteuer ein öffentliches Opfer bestritten : 
Dittenberger, SyHöge 373 Z. 10 äxo TOö Te'Xou; T ö V 

I ^ Ö I J U V ßou>.7) Trpuxf/iv/} Upeia elxocrt $pajr|/.ü>v StSoxw. Welche 
Rolle der Fischhandel auf Kos gespielt hat, ersieht man aus 
einer spätem Rubrik unserer Inschrift (Z . 21), in der den 
'Kleinhändlern auf dem Fischmarkte' ( T O I {/.eTxStAot TOI iv 
TOI? tx^c l v) vorgeschrieben wird, dem Poseidon und der Kos 
ein Schaf im Werte von 30 Drachmen und der Rhodos eins 
in demselben Werte zu opfern. 

Z. 16. Die letzte auf unserem Stein erwähnte <I>vx ist die 
TOU (aTpixou. Die Rolle, welche die Ärzte im Altertum auf 
Kos gespielt haben ist bekannt. In dem von Ricks veröffent
lichten koischen Sakralkalender werden unter dem Cultper-
sonal, das am Festtage des Zeus Polieus mit Opferanteilen 
bedacht wurde, auch die Ärzte als Empfänger einer Portion 
genannt [Journal of Hell, studies IX 335 taxpot? x p e a ? ) . Man 
könnte hiernach geneigt sein,die üJVöITOU JaTpwtoC in der koischen 
Inschrift ähnlich aufzufassen wie die Erwerbung irgend einer 
der käuflichen Priesterstellen, und annehmen, dass die koischen 
Ärzte das Recht zu practiciren gleichsam wie ein Patent vom 
Staate hätten erkaufen müssen. Dieser Auffassung würde der 
Sinn entsprechen, den das Wort larpucov in einer Stelle des Xe 
nophon zu haben scheint (Mem. IV 1 1 , 5 TO?$ fäouXoj/ivQis rcap« 
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T55; %6\m$ l a r p u t o v Ipyov XaSs iv ) 1 . In Wirklichkeit liegen aber 
die Dinge gerade umgekehrt: nicht der Arzt zahlt dem Staate, 
sondern der Staat dem Arzte für die Ausübung seiner ärzt
lichen Thätigkeit. Der öffentliche Arzt hat die Pflicht, seine 
Kranken unentgeltlich zu behandeln nnd erhält dafür vom 
Staate eine Remuneration, die dieser von den Bürgern als 
öffentliche Abgabe erhebt2. Wie aus dem Wortlaut zweier 
Urkunden aus Delphoi und Teos hervorgeht, hiess diese für 
die Besoldung der Arzte bestimmte Steuer carptKÖv. Die del
phische Gemeinde erteilt auf Volksbeschluss einem ihrer Bür
ger die Befreiung von dieser Abgabe: Dittenberger, Sylloge 
3 1 3 s$o£e TöCI TCöAEI <!>t,)a<TTtü>vt x,<xt sx .yövoi ; a r s A s i a v s iusv ^opayia? 
xa.1 TOö laTpixoO. Dagegen wird auf dem teischen Steine die 
Arztsteuer ausdrücklich nicht in die Abgabenfreiheit mit 
eingeschlossen (Judeich, Mitth. des athen. Inst. X V I 292Z. 11 
etvat o*e auTOu? x a [ t T ö V aAAcov $c<T<pop]a>v a r e A s t ; TCATJV { a x p i K O ö ) . 

Wir werden demnach in dem e'^wv TOCV ü v a v TOö iarptKoö auf 
der koischen Inschrift einen Unternehmer zu sehen haben, 
an den das Recht der Erhebung der Arztsteuer vom Staate 
verpachtet war. 

Während sich die Liste der Opferpflichtigen bisher aus
schliesslich aus den Käufern oder Pächtern verschiedenartiger 
Besitz-und Gewerbesteuern zusammensetzte, erscheinen von 
jetzt ab auch andere Berufsclassen unter den Teilnehmern des 
Cultes. 

Z. 17. Merkwürdig und neu ist die Erwähnung der 
K O T T O E Y Z T A I , die dem Poseidon und der Kos ein Schaf 
zu 30 Drachmen und der Rhodos eins zu demselben Preise 
opfern sollen. Es scheint, dass auch hier, wie an mehreren 
Stellen unserer Inschrift Q. und O mit einander verwechselt 
sind und wir XG>TCQ£U<7TOU zu lesen haben, ein W7ort, das in der 

* V g l . A . Vercout re , La midicine publique dans l'anliquiU grecque. Revue 
archiol. X X X I X (1880) 341. 

2 Der auf Volksbeschluss (Dittenberger, Sylloge 330) belobte koische 
Arzt Xenotimos war, wie die Gegenüberstellung der tarpwv TöV SafioaisutJv-
Ttov lehrt, ein Privatarzt, der seine Patienten auTEJic»Yr£ATOs curirte. 
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Litteratur nicht überliefert, in seiner Bedeutung jedoch durch
aus klar ist. Vgl . Theophrast, Hist. plant. V 1, 6 !<m Vi xat 
7PoXuXo7rov r\ tkirri Kaöxrcep xati TO xpöfxuov* ist yap vft% Ttva UTCO-
xaTO) TOU cpaivoj/ivou x.ai ex, TOIOOTWV 73 OXTT St' 0 xou T & ; XW-
Tca; £UOVTS; acpaipeiv TretpövTat xaö1 eva. xal 6{/.3tXa>; *. Wenn 
wir erwägen, welche Rolle die Ruder im antiken Seewesen 
spielten, werden wir die Bedeutung dieses Gewerbzweiges 
nicht unterschätzen. Die beiden folgenden Rubriken, die Päch
ter der Thunfischwarten und die Kleinhändler mit Fischen, 
sind bereits oben besprochen worden. 

Z. 21 ff. Der letzte Teil unserer Urkunde enthält eine ge
naue Aufzählung der sakralen Leistungen, zu denen das zum 
Seewesen gehörige Beamtenpersonal der Roer verpflichtet 
war. An erster Stelle werden die v e w h o t genannt, die 
; Schiffszieher', welche die Schiffe auf Maschinen ans Land 
bewegten, um sie hier aufzustellen. Vgl. Poliux VI I 190 
vscoXxor TX £e T<ov VSOAKOW £uXa, ol? uTroS^YiOstTtv i<peV*ovT3U od 
v̂ e?, (paXayye; xat ^aX iyy ta . C. L A. II 467 Z. 37 e'ftotiQaavTO 

xai. TOC$ xaöoXxa? xou Ta? v£toXx[ta? 7T6i6ap]^oövT€; TOI; U7r6 TöV 
aTpaTnyoiv TuapayysXXo^vot;. Hinsichtlich der Grösse ihrer Opfer
leistung stehen die vcoXxot auf derselben Stufe wie die unmit
telbar \or ihnen erwähnten Fischhändler, mit dem Unter
schiede, dass jenen die Opferkosten (60 Drachmen) \on den 
Tap-tou ausgezahlt werden. Der Ausdruck XajxßavövTwv $s 6(Aot<t>c 
xai ouTot muss sich auf eine früher erwähnte Auszahlung aus 
der Staatskasse beziehen, die auf unserem Stein nicht mehr 
erhalten ist. 

Der vauap£o<; sowie jeder einzelne der Trierarchen (i'xaaTo« 
TöV Tpi7)pap/(öv) werden zur Opferung von 3 Schafen an Po
seidon Kos und Rhodos verpflichtet, wofür ihnen die Schatz
meister je 90 Drachmen auswerfen sollen. Die grösste Opfer
leistung wird den x.apxo>oyeuvTe? auferlegt: 3 Schafe an Po-

* Ich habe anfangs, bevor ich diese Stelle gefunden hatte, an xonpogfotat 
gedacht, die auf einem im Louvre befindlichen Papyrus aus Ägypten er
wähnt werden (Papyrus X I , vgl. Egger, J o u r n a l des s a v a n t s 1873 S. 98). 
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seidon Kos und Rhodos, jedes im Werte von 40 Drachmen 
ohne Wiedererstattung der Opferkosten aus dem Staatsschätze1. 
KapxoAoystv scheint hier in demselben Sinne wie a.pyupoAOYetv 
gebraucht zu sein und wir haben es wol mit einer den athe
nischen vr,e; apyitpo^oyot entsprechenden Einrichtung zu thun. 
Den letzten Posten bilden die öwvjpe'Tai TXV y.axp«v v a ö v , deren 
Opferleistungen im einzelnen nicht mehr auf unserer Inschrift 
erhalten sind. 

Die Bedeutung des Steines sowol in culturgeschichtlicher 
als auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht springt jedem in die 
Augen. Eine speciellere Verwertung desselben für die politi
sche Geschichte muss ich mir leider versagen, solange nicht 
durch einen Abklatsch eine sichere Basis für die Zeitbe
stimmung geschaffen ist, wiewol ich kaum glaube, dass 
durch einen solchen die oben auf Grund religionsgeschicht
licher Erwägungen gezogenen Zeitgrenzen wesentlich ver
schoben werden würden. 

Athen. 
J O H A N N E S T O E P P F E R . 

1 Für den Preis der Opferliere liefert uns auch die grosse Festinschrift 
aus Kos interessante Belege {Journal of Hellenic studies IX 328). 


