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Buchbesprechungen 429 

RAPHAEL SEALEY, The lustice of the Greeks. The Uni-
versity of Press 1994. 164 S., f 30,-. 

Nach dem nicht voll gelungenen Versuch, Athen als Rechtsstaat zu 
sentieren, wagt Sealey sich das die WurzeJn des 
Rechtsstaates aus den Ideen des indo-europaischen Voka-
bulars (S. IX, 154 f.) in Gestalt der griechischen Polis, allgemein 
gesehen, aufzudecken. Trotz beachtenswerter DetaiJergebnisse ist der 
Versuch als gescheitert zu betrachten. Das "Vokabular" (dike und 
reicht nicht aus, handfeste Institutionen, wie wir sie aus Athen 

dingfest zu machen. Empirisch die beiden PoJeis Athen und 
Gortyn eine zu schmale Basis fiir "Griechenland" - wo sind die zahllo-
sen, freilich oft winzigen inschriftlichen Belege aus den iibrigen 
griechischen Poleis gesammelt? Die sich zieJfiihrende Methode der 
Rechtsvergleichung scheitert daB das romische Recht nicht aus 
eigener juristischer, die altorientalischen Rechte zudem nicht aus eige-

sprachJicher Kompetenz herangezogen werden. wenigsten ist 
Sealey aJs Rechtstheoretiker zu die dunklen Andeu-
tungen liest, in zentralistischen, Wi1Jkiirregimen gJeichgesteJlten 
Staaten seien die Rechte der abgeJeitet, der orientali-
sche Despotismus nicht auf (S. J 55), mochte 
das Buch aus der Hand - ist schon auf der Jetzten Seite 

Dies ist dem Uberblick die positiven 
Seiten des Buches leider vorauszuschicken. 

In die Sachdiskussion tritt Sealey mit dem 2. Kapitel ein (Rechts-
kodifikationen und S. 25-28). die 
schen "Kodifikationen" sind oder nicht (abIeh-
nend S. 36), diirften doch die Griechen die schriftliche 

Recht nicht haben. Eine systematische 
difikation sieht Sealey ehesten der GroBen Inschrift aus Gortyn 
verwirkJicht (S. 41) ; zum Thema Rechtsstaat hatte es freilich noch ein-
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gehender Oberlegungen das dortige ProzeBrecht bedurft: 1st der 
dikastas entscheidender Richter oder (wie ich meine) lurisdiktionsma-
gistrat? Athen habe nach 40312-400/399 keine Kodifikation, sondern 
eher eine Kompil ati on aufgewiesen (S. 55). Wie schon Wolff bemerkte, 
sei das der LUckenhaftigkeit des aufgeschriebenen Rechtes 
dort durch die Bestimmung im Richtereid gelOst worden , beim Fehlen 
eines Gesetzes nach der "gerechtesten Uberzeugung" abzustimmen 
(S. 51 f.) . Zu dem schonen Beispiel aus Lokroi den Zwischen-
besitz der streitverfangenen Sache 12, 16), wo ein rechtskun-
diger "Kosmopo1is" auftritt , konnte auch die Exegeten Athens 
(z. 47,68) anfUgen. Doch einen Juri stenstand, der di e LUcken 
durch lnterpretati on geschlossen hatte, gab es in Griechenl and ni cht 
(S.54). 

Yo ll einverstanden bin ich mit den Ergebnissen des 3. Kapitel s 
(Die Einheit des griechi schen Rechts, S. 59-89), das all em mit den 
Uberzogenen Anforderungen 1. Finleys abrechnet (S. 67 ff.). Wieder 
fo lgt Sealey Hans Julius Wolff, der zwischen gel1leinsamen Grundge-
danken und unterschiedlichen Detailregelungen in den Pole is unter-
scheidet. Diese Grundgedanken haben es freilich in sich: Athen, 
Gortyn Llnd Sparta gibt es unter verschiedenen Bezeichnungen die Ein-

der "Erbtochter", das ist die Tochter eines Yaters, der keine 
SOhne hat. Diese nicht, sondern vermittelt ledig lich ihrem Sohn, 
also dem Enkel ihres Yaters, di e Erbschaft nach dem GroBvater. Gortyn 
hat eine Besonderheit, die Sealey weder bemerkt noch erklart: Wie 
kann in einem Rechtssystem die Tochter gleichzeitig Erbin (l1lit dem 
halben Sohnesanteil ) und Erbtochter sein ? (Ich suchte die Frage und 
auch das der Mitgift in den dori schen Poleis in: D. Sil1lon 
[Hrsg.], Eherecht Llnd Famil iengut in Antike Llnd Mittelalter. M Unchen 
1992, 128 f. , ZLl losen. ) Ein schones Beispiel fUr eill gemeingri echi sches 
RechtsinstitLlt ist aLlch die Yorschrift, daB NichtbUrger nach aus-
drUcklicher YerleihLlng der "Enktesis" ein GrLlndsti.ick erwerben durf-
ten (S. 66). Eine wertvo lle BereicherLlng ist der stete Blick auf die 
Grulldsatze Detail s des rOl1li schen Rechts. a ll el1l das Erbl'echt 
bietet s ich Sealey stellt - gewiB zu Recht - den gemeillsamen 
GesichtspLln kt der Uni versalsukzession in den (S. 13, 72). 
Besser ware noch einen Schritt weiter gegangen: zur Testierfrei heit. 

Athen darf Ilach einel1l Gesetz Solons ein Yater, der keine legiti-
leiblichen SOhne hat, ein "Testal1lent" errichtell , d. h. einen Sohn 

adoptieren (S. 72, 87). in ROI1l die "Testi erfrei hei t" ill der FrUhzei t 
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in ahn1icher Weise beschrankt gewesen sein kbnnte, zeigt das Formu1ar 
des calatis das ahn1ich wie die adrogatio nur ei-

erbenlosen pater offenstand (vgl. Kaser, Rbmisches 
Privatrecht I2, 105,347). Es geht nicht das entwickelte nachhelleni-
stische rbmische Recht, das die Testierfreiheit kennt, mit den grie-
chischen Quellen des 5. und 4. Jh.s zu vergleichen! 

Bedeutende Erkenntnisse finden sich auch im Kapitel 4 und 5 
(Streitbeendigung 1: GriechenlandlII: Athen; S. 91 - 1] ], 1] 3-132). We-
sent]ich umsichtiger, a]s das ein Rechtshistoriker gewohnt ist, unter-
sucht Sea]ey die Eide bei auch die taktische Bedeutung des 
fa1schen Eides (S. ] 00). akzeptiert die Deutung, Mene]aos habe im 
Streit nach dem Wagenrennen 23, 58] - 585) mit seinem dikazein 
den Eid a]s streitbeendendes Beweismittel vorgesch]agen. Auch in der 
Gerichtsszene auf dem Schi]d des Achilleus ha1t Sea1ey einen Parteieid 
als Mittel der Streitbeendigung denkbar ] 8,497-508, S. 104). 
Ohne es zu merken , stUtzt diese sonst kaum akzeptierte These durch 
eine wichtige Beobachtung: Die Schwurgottheit wird im Epos oft mit 
" ... mbge wissen" (L01;W) angerufen (S. 97 8); so ist auch der 
Streitbeendende LO"tWQ der Schildszene 18,501) nicht als "wise 

(S. ]03, ] 11), sondern als Schwurgottheit aufzufassen (so ThUr, 
Symposion ] 985, 56 mit weiteren Quellen). Wertvolle Belege zum 
bedingten Urtei1 aus den altorienta]ischen Rechten und dem germani-
schen Bereich - etwa: der Beklagte mbge schwbren oder zahlen - fin-
den sich auf S. 106 [. Das al1es (ausgenommen der beiden Streitpar-
teien freiwi11ig zu akzeptierende Spruch des istor - wise stimmt 
bestens mit der Erklarung Wolffs zusammen, das aIteste griechische 
Gerichtsverfahren sei nicht als Schiedsgericht, sondern als "Kontrol1e 
der Eigenmacht" aufzufassen (S. 109 ff.). In "Streitbeendigl1ng 
sl1cht Sealey dieses Athen fruchtbar zu machen. Neben 
manchen Beobachtungen vermisse ich hier eine klare 
Linie Homers Zl1m Gesetz Drakons. Obwohl wich-
tigen E]emente des Verfahrens erwahnt sind (die Zweiteilung des 
Verfahrens, der doppe]te Parteieid, die Abstimml1ng), scheint mir die 
Deutung als "Formu]ieren der Streitfrage" (S. 119; spa-
ter, S. ] 36, mit der rbmischen ProzeBforme] verg]ichen) zu vage. Auch 
hier scheint es mir ursprUng]ich um die Eide gegangen Zl1 sein. Etwas 

Thema des ProzeBrechts fUhrt die lange, insgesamt treffend 
erbrterte Frage nach der Unterscheidung privatem De]ikt und ge-
gen die Allgemeinheit gerichtetem "Verbrechen", BuBe und Strafe. 
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Uber dike und time kommt Sea]ey im 6. Kapitel (Jedem das Seine, 
S. 133-155), zu seiner These, daB die griechische Polis ein Bund 

mit jeweils abgestufter, angeborener Ehrenstel]ung gewesen 
sei, streng abgegrenzt gegen (S. 143); dem wird als "mesopota-
mische Gerechtigkeit" der orientalische Despotismus plakativ gegen-
iibergestellt (S. 145-151). Es ist viel1eicht zu vermessen, hinter den 
sitiv iiberlieferten Einrichtungen des griechischen Rechtslebens nach 
"der Gerechtigkeit" zu suchen. Das Risiko istjedenfal1s groB, daB so]ch 
ein Versuch als gescheitert betrachtet wird. 

Graz Gerhard Thiir 


