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VORWORT ZUR KRSTEN AUFLAGE.

La*ngere Zeit, als ich erwartete, hat die Vollendung des

zweiten Bandes in Anspruch genomnien. Vom ersten unter-

scheidet er sich einerseits durch Ubersichtlichere Gliederung

mid auch grttndlichere Durcharbeitung des Stotfes, anderseits

durch grofsere Ktlrzung des antiquarischen Materials. Nur

die Organisation des attischen Reiches glaubte ich eingehen-

der behandeln zu mlissen. Da die aite Einteilung des Stoffes

niit RUcksicht auf den ersten Band beibehalten werden mufste,

so konnte eine weitergehende Gliederung nur durch Zer-

Iegung der Paragraphen in kleinere Absclinitte ei-zielt werden.

Sollte eine zweite Auflage erscheinen, so wlirden die jetzigen

Kapitel zu Btlchern, die Paragraphen zu Kapiteln und die

Absclinitte zu Paragraphen werden.

Was die Benutzung der Quellen betritft, so handelt es

sich in diesem Bande nicht blofs um die strenge Durch-

flihrung des einfachen Grundsatzes, dafs die Darstellung so

weit als nioglich auf den luschriften und primaren Quellen

zu benihen hat, sondern auch um die schwierige Frage, in

welchem Umfange Plutarchos und andere Autoren nament-

lich fUr die Zeit des Kimon und Perikles aus gleichzeitigen

Schriften geschopft haben und inwieweit die bei ihnen vor-

liegenden Nachrichten zur ErgSnzung des unmittelbar ge-

gebenen, primSren Quelleninaterials zu verwerten sind. Da-

her mufste quellenkritischen Er^rterungen in den Anmerkungen
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VI Vorwort zur eraten Auflage.

ein verhaltnism&fsig breiter Raum einger&umt werden. Man
wird tinden, dafs ich den Ergebnissen der neuern Quellen-

forschungen, namentlich denen Ad. Schmidts, vielfach skep-

tiscli gegenllberstehe, und dafs ich im besondern mir habe

angelegen sein lassen, die Spuren Theopomps auszusp&hen

und die Umrisse des Bildes festzustellen, das er von der

innen i Geschichte Athens entworfen hatte.

Die Dlirftigkeit der lllckenhaften Cberlieferung einpfindet

man besonders schmerzlich bei der Geschichte der Pente-

kontaetie, die doch am Ende den Hbhepunkt der politisch

8elb8tlindigeii Entwickelung der Hellenen bildet. Urn so

mehr glaubte ich, in moglichster Vollstandigkeit das Material

zusammentragen zu mllssen und daftlr im vierten Jahrhundert,

wo das Werk Arnold Schiifers erne reiche Fundgrube bietet,

mich klirzer zu fassen. Mit Rtlcksicht auf die Ausgrabungen

auf der Akropolis habe ich die perikleischen Bauten nur so

weit, ak durchaus geboten war, in dem vorliegenden Bande

behandelt, um mir die Moglichkeit einer Verwertung neuer,

wichtiger Ergebnisse offen zu lialten. Wliren mir bei der

Abfassung des ersten Bandes die Funde von Tiryns und

Helbigs „Homerisches Epos a bekannt gewesen, so hatte ich

Uber das Verhiiltnis der mykenischen Kultur zur dorischen

Wanderung ganz anders geurteilt. Dalier mochte ich in

diesem Falle einen gewissen Abschlufs der Akropolis-Unter-

suchungen abwarten. Bis zum Erscheinen des dritten , ab-

schliefsenden Bandes, der bereits in groben ZQgen ausge-

arbeitet ist, werden immerhin noch zwei Jahre vergehen.

Bei der Herausgabe dieses Bandes erheischt es die

Pflicht der Piettit , ineines hochverehrten Freundes Max
Duncker zu gedenken, der den Arbeiten zu dem ihm gewid-

meten Werke stets mit der ihm eigenen selbstlosen und herz-

lichen Teilnahme iblgte. Er ist dahingegangen, wie K. W.
Nitzsch und A. v. Gutschmid, die mir mit Rat und That

fordernd zur Seite standen, als ich vor Jahren an die Ab-

fassung des Handbuches heranging.
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Vorwort zur zweiten Auflage. VII

Schliefslich habe ich noch denjenigen Herren, welche

den ersten Band so wohlwollend und teilweise liber Ver-

dienst anerkennend besprochen haben, nanientlich den Herren

Ad. Holm, Mahly und v. d. Scala, meinen verbindliehsten

Dank auszusprechen. Deiu Herrn Rezensenten der Hist.

Zeitschrift mochte ieb bemerken, dafs meine griechische Ge-

schichte als eiu Handbucb niebr zuin Lernen, als zuin Lesen

gescbrieben ist und daruin inbezug auf angenehme LektUre

nicht mit den Werken von E. Curtius und Duncker ver-

glicben werden darf.

Auch bei diesem Bande bat mein werter Freund und

Kollege R. Fbrster micb nicbt nur bei der Korrektur in

liebenswUrdigster Weise unterstUtzt, sondern mir aucb im

besondern flir Kunst und Litteratur mancben dankenswerten

Beitrag geliefert.

Mlihlengu t-Keppurren in Ostpreufsen , im Sep-

tember 1887.

Georg Busolt.

VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE.

In der neuen Auflage hat der zweite Band, ebenso wie

der erste, eine fast vollstandig veranderte Gestalt erhalten.

Seit dem Erscbeinen der ersten Auflage ist der Stoff in

jeder Hinsicbt aufserordentlich angewaehseu und eine Flllle

neuer Probleme, namentlicb auf dem Gebiete der attischen

Geschichte, nicht blofs infolge der Aufh'ndung der aristote-

lischen Schritt vom Staatswesen der Atheuer bervorgetreten.

Der Umfang des Bandes hat daber erheblich zugenommen,

und doeh mufste schliefslich die Pentekontaetie auf den ersten
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VIII Vorwort zur zweitcn Auflage.

Teil des dritten Bandes verschoben werden , der hotfentlich

noch binnen Jahresfrist erscheinen wird. Die Cbersichtlich-

heit habe ich durch Ver&nderungen in der Anordnung des

Stoffes und gespeirten Druck von Stichworten zu heben

gesucht.

Als bereits der Druck begonnen hatte, erschienen die

Werke von U. v. Wilamowitz-Moellendorf, Aristoteles und

Atben (Berlin 1893); Ed. Meyer, Geschichte des Altertuins,

Bd. II (Stuttgart 1893) und J. Beloch, Griechische Geschichte,

Bd. I (Strafsburg 1893). Konnte ich auch die genannten

Werke fllr die grundlegenden Untersuchungen im ersten Ab-

schnitte des Bandes nicht mehr benutzen, so habe ich sie

doch von § 16 (S. 1 9 6 ff. ) ab eingehend berllcksichtigt

und inancherlei an geeigneter Stelle (vgl. z. B. S. 224,

Anra. 3) nachgetragen. Die Berichtigung der Ansicht, dafs

Kritias wahrscheinlich der Vertasser der von Aristoteles bc-

nutzten oligarchischen Parteischrift gewesen ware, Jiat jedoch

leider erst in den anhangsvveise hinzugefdgten „Nachtragen

und Berichtigungen " Platz finden konnen.

Bei der Durchsicht der Kon-ekturbogen bin ich teilweise

von Herrn Dr. Fr. Cauer und Professor Dr. P. Cauer in

zuvorkomniender Weise unterstQtzt worden.

Kiel, im April 1895.

Georg Busolt.
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Die Zahlen betreflfen die Seiten.)

Viertcs Kapftel. Der attische Staat bis zu den Perserkriegen (1—449).
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'f9r,-
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».
r
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1,56—57). — Plutarcha Biogrnphie dea Tbcseua und Solon (57—58); Dio-

genes, Diodoroa (59—60) ; Pausaniaa (61).
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Altertiiiner von Athen und Attika (i.
r)\

§ 15. Die Anfange des athepiscben Staates, Kopigtnm nud Adelsherrschaft

(66—196).

Neuere Littcratur (66).
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;
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b) Urapriingliche politische Gliederung Attikaa, Gaufiirsten, Elenaia (76—79)

;
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X Inbalt.

c Die Akropolis. Kekrops, Erecbtbeus 83 ; Pelargikcn und Borgbefes-

tigung ,S4 — 8»J; ; alteste Teile der L'nterstadt *6-90,.

d Politiscbe Einigung Attikas, Synoikismos. Panatbeuaien 90— 93-.
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:

Hypotbesen fiber deren Wesen und Unsprung 102 : Zusammenhang

der Namen mil .Statnmgottheiten : landschxftlich zusammenbangende

Gebiete der Phylen 103 : Stainmkonige, tetrarcbiscbe (Gliederung in

andern Landscbaften : Aigeus, Lykos, Pallas, Nisos 1 «>4— l«o : Basileus

und Pbylobasileis, Landeskouigtum loo : Gliederung der Angehorigen

der .Stammpbylen iu die drei Stande und deren Eutwickeluug 106- 0'7\

g Nicbtbiirgerliche Genieiiifreie : Hektemoroi oder PeUtai. gewerblicbe

Lobnarbeiter 10b- 110.
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Beginn des zehnjahri-ren und einjahrigen Archoutats. gleichzeitige Auf-
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durch den Adel rolltog 136-137; Wahl der Oberbeatnten 137 : der
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154 -162
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Akastos 163— 164}: Kompetenz des Basileus 165- der Polemarcbos
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mutma/slicbe Verbindung mit dem Areopag 176 177 ; die seb riftliehe

Aufzeichnung der Rechtasatzuugen und Zeit der Einsetzung der Tbes-

motbeten, mutmaJ^licber Einflufa der untern Stande bei der Einsetzung

die*er Behorde und der Epbeten 177— 179 .

ii Die Tier Schatzung-klassen. tci. nu unttt Peutak^iouiedimnoi. HippeU,

Zeugiiai, Tbetes I s*'— 1M : nur die Burger, nicht die Gemeiiifreien
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t

iKi— 1*5': Be^rumiung ier «ri->

riui,utrlu>r toXtltltl 1 *5 1*7;.
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NVuere Litteratur ".'6— 197
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bundert 197— 19s : Dipylon-Va*eu und Graber 199 ; Beginn der atti-

scben Munzpragung 2»*» — •>>.<•»
.

b Der Attfrtand Kyloi^ 203 ; die Verurte.luug der Kylomier uud
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c Scbwierige Lage der Ad^Uregierung. der megarisebe Krieg. angeblicber

Verlust von Salamis and Nisata 213-222
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d Der Adel mufs den uuteru Stiinden eine zusammcuhangende Aufzeich-

nung des Rechts bewilligen (,223) ; Drakon aufBerordentlich bevollmach-

tigter TheumotheteB (224); augeblichc Verfasaung Drakons (224-226);

Blutrccbt uad Blutgerichtsbarkeit (22."> 232) ; der Areopag als Blut-

gerichtihof (232- 233): die Epheten (234): Gericht am Palladion

(236-238); Delphinion (239) : PbreattyB (239); Prytaueion (240); Ruf
der Harte und Bedeutung von Drakons Gesetzen (241 242).

e) Wirtschaftlicber Notetand [
243—247 ).

f) Die Erwerbung von Salamis (247-248); Besetzung Sigeions und Krieg

gegen Mytilene (249 -254).

g) Steigeruug des wirtschaft lichen Notstandes und politischer Druck, Partci-

kampf (254 -255): Solon \2b^): Klegicen Soions (256); Solon Arcbon

mit aufserordentlicher Macbtvollkoinmeohcit ^257); seine Stellung zu

den Parteien und deren Erwartungen, Atntsantritt, Zeit desselben (258);

Seiaacbtheia (259-261); die Hektemoroi und die Forderung der Land-

aufteilung (261); GeBetz uber Erwerbung vou Grundbesitz, Ausfuhrver-

bot (262); Neuordnuug des Miinz-, Mafs- und Gewicbtssystems (262 —263).
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borigeu der Klasseu: Kriegsdienst, Le(i)turgien, Staateamter, Teilnahme

an der Volksversammlung und am Volksgericbt (271—274); Art der

Bestellung der Beamten. Vorwahl, Losung (274—276); Organisation

der Verwaltung, Pbylen- und Naukrarienverfassung, die Arcbouten als

Kollegium, Tamiai, Poleten, Elfmanner, Kolakreten (277—278); Rat der

Vierhundert ^279); der Rat vom Areopag (280—281); Gesetz uber das

Verhalten bei biirgcrlichen Unruhen 0282) ; Volksversammlung ' 282 283)

:

Volksgericbt (283— 287^: materielles Recht, Familienrecbt, Verorduungen

uber die burgerliche Zucht (287—288) ; Gesetz uber wirtscbaftliche

VerhKltnisse (289); Amnestie-Gesetz (290); Aufzeichnung der Gesetze,

Azones im Prytaueion, Kyrbeis in der Konigshalle (290 292); Ver-

eidigung auf die Gesetze (293,; Solon als Begriinder der Demokratie

(294).

§ 17. Pie llerrs.-haft dn- Pei^stratiden (295 -399)

Neuere Litteratur (295).

a^ Eindruck von Soions Werk, Soions Kechtfertignng ?296; ; Reise Soions

(297—299).

b'j Wiedererwachondcr Gegensatz der Stande, ParteikJimpfe, wiederholte

Anarchie, Damasias (300—301): Bildung vou drei Parteien, bei der re-

giouale und stiindiscbe Gegensiitze , sowie der Eiuflufr cinzelner miich-

tiger Maimer zusammenwirken, Pediakoi [Lykurgos, die Pbilaiden], Pa-

raler (Alkmeoniden] , Wiedernusbruch des megariscbeu Krieges, Peisi-

stratos, Diakrier (302—309).

c) Staatsstreich des Peisistratos im Arcbontenjabre des Komeas, Chrono-

logic (310—313): Verhalten Soions und sein Tod (314): Miltiades uacb

der Cherronesos, cherronesitischer Staat
,

Stesagoras, Nachfolgcr des

Miltiades (315—317); Erste Vertreibuug des Peisistratos, Zeitbestimmung

der ersten und zweiten Verbreitung (317 319); Kallias, des Phainippos
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XII Inhult.

Sohn (319); crste Ruckkehr des Pcisistratos (320); Sohne des Peisi-

stratos : Hippias, Hipparchos, Thessalos, Iophon, Hegesistratos (321 —322)

;

Zweite Verbannung des Peisistratos [Rhaikelos, Pangaion - Gebirge,

Eretria, Lygdamis von Naxos] , zweite Ruckkehr, Trcffen bei Pallene,

Peisistratoa zum drittenmale Herrscher (323— 325).

d. Mafsregeln zur Befestigung der Herrschaft: Soldnertruppe , Geiseln

(325—326) ; die Gesetze und die Formen der Verfassung unverandert

(326) ;
Uberlassung der Gruudbesitzungcn des gefallenen oder verbannten

Adels an die Hektemoroi, Abgabe von cinem Zwanzigsten der Boden-

erzeuguisse (327—329); Hebung der Landwirtschaft und Verbesserung

der Rechtspflege auf dem Lande (330).
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schwarz- und rotfigurige Vasen (331—334); Entwickelung der attischen

Plastik, Poros-Skulpturen uod archaische Frauen-Statuen von der Akro-

polis , Antenor (335—337); Bauten: Alter Athena- Tempel [Hekatora-

pedon]; Olympieion, Pythion, jiingerer Dionysos-Tempel, Wasaerleitung,

Kallirrhoe-Enneakrunos (338—343).

f) Sorge fiir den Kultus, grofse Panathenaien (344—345); grofse, stad-

tische Dionysien (346—347); Beginn der dramatischcn Auffuhrungen

,347—349).

g) Die Entwickelung des eleusiuischen Kultus (349—362).

h) Die Orpbiker und der thrakische Dionysoskultus [362—372); Be-

ziehungen des Hippias und Hipparchos zu den Orphikern {312); Ono-

makritos (364 und 372); Musaios (372): homerische Gedichte (373).

i) Die Herrschaft der Peisistratiden bildet einen bedeutsainen Wendepuukt
in der innern Eutwickelung Athens (373); auswartige Politik, Sigeion,

die Cherroncsos, Erwerbungen im thrakischen Kiistcnlaude, Lygdnmis

von Naxos, Delos, Beziehungen zu Sparta, Argos, Thessalien, Theben

und Eretria (:t74 -376).

k) Tod des Peisistratos, Hippias Nachfolgcr, Hipparchos und Thessalos,

die Rrgierung des Hippias (376-377); Pythion, Altar der zwolf G otter

,377) ; die Akademie (378); Lasos von Hermione, Anakreon, Onoma-

kritos (378-381).

1) Die Verschworung des Harmodios und Aristogeiton (380 - 384); Folgen

der Verschworung
,
Veranderung der Rrgierungsweise (385) ; Versuch

der Verbannten, mit Waffengewalt zuriickzukehren
,
Leipsydrion (386);

die Alkmeoniden in Verbiudung mit Delpbi , Neubau des delpbischen

Heiligtums (387); Einwiikung auf Sparta (387).

in) Die Lakedaimonicr beginnen den pcloponnesischen Bund zu begriinden

(3S8- 389); ihre Beziehungen zu den Korinthiern uud den argolischen

Kustenstadten (389); Kampf mit den Argeicrn urn die Thyreatis (390);

Spartas Vorherrschaft in der Peloponuesos und auswartige Politik (391);

Megaia, Partcikampfe
,
Theognis , Anschlufs an den peloponnesischen

Bund (392—396).

n) Griinde des Vorgehens der Lakedaimouier gegen die Peisistratiden (396)

;

Absendung des Anchimolos und Scheitern der Expedition, Heereszug

des Kleomencs, Kapitulatiou des Hippias, Acbtung der Peisistratiden,

Stimmung des Volkes (397—398); Anschlufs Plataiais an Athen, Sieg

der Athener iiber die Thebaner (399).
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Inbalt. XIII

§ 18. Pie Verfassung des Kleisthenes (400—449).
Neuere Litteratur (400).

a Parteikampf zwiwcheu Kleistbenes und Isagoras (401); Kleistbenes gc -

wiunt als Volksfiihrer die Oherband und beginnt wahr*cheinlich als

aufherordentlicber , besonders bcvollmacbtigter Thesmothetcs die demo-

It ratische Umgestaltung des Staatsvresens einzuleiten (402) ; durch Isa-

gorag veraoIafBte Intervention des Kleomenes, Frhebung des Volkes

Abzug des Kleomenes :4<>8 - 4')5 .

b) Verfassung des Kleistbenes, Gemeindeordnnng (405— 415); die Neu -

biirger wahrscheinlich Hektemoroi und gewerbliche Lobnarbeiter (409);

aufserordentliche Revision der Biirgerliste (415-416 ' ; staatliehe Funk -

tionen der Demen, die Ratsberreu und andere Beatnte aus und von ihnen

erlust oder vorgetvahlt (416 -417; ; Naukrarien (417); die Trittyen und

Phylen (418-427); die Phratrien (427-429).

c) Die Reorganisation der Staatsbehdrdcn, der Rat der Funfhundert; Amts-

jabr. Prytaneis, die Skias und das alte Prytaneion, der Epistates, der

RatsBclireiher
,
Kompctenz des Rates (430— 438); Apodektai (410). —

Areopag, Volksvcraanunlung (438); Ostrakismos (439—440).

d Auswiirtige Verwickelungen Atbens, Gcsandtschaft an Artapbrencs 411 ;

pelupounesisches Bundesheer unter Kleomenes und Demaratos gegen

Atheu, Einfall derBoioter und Chalkidier in Attika, Zwist zwischen den

spartanischeu Konigen, Auflosung des Bundesheerea, Siege der Atbener

i'tber die Boioter und Cbalkidier (412— 44T
; Kleruehieu in Cbalkis und

Salanu's 1

44 -1
,; Xvveck und staatsreebtlicbe Stellung der Klerucbien

445 — 447); Fortdauer des boiotiscben und Ausbruch des Aigineten-

Krieges, Widersprucb der pelupomiesischen Biindner gegen eine Inter-

vention in Attika, Ilippiag in Sigeion (448—449).

Ftipftes Kapltel. Die PerBerkriege (450—807).

§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persern (450—556).

Ubersicht iiber die Qnellen und neuere Litteratur (450—453).

a) Lydiscbe Industrie, Haudelsbezichungcn zwischen Ioniern und Lyderu,

Industrie und Handel der Ionier, Miletus, soziale Entwickelung in den

ionischcn Stadten (454—456); Dynastie-Wechsel in Lydien, die Menn-

naden, Gyge.s, Cbronologic (457— 458, •, oHensive Politik der nenen Dy-

nastie, ioniscbe Stadte von Gyges angegrihVn (459— 401): Kinbrucb der

Kimmerier und Trerer (401— 4011"; Gyges hnldigt dem assyriachen Kunige

Aasurbanipal, fa lit im Kampfe, die Kimmerier erobern Sardeis (4G.'l); die

Trerer zeraturen Magnesia, Kalliuos von Kpbesos (404) ; Ardys, Wieder-

herstellung des lydisehen Reichs , Erueiiei ung der AngritYe gegen die

Ionier (465); Sadyattes, Alyattes, Krieg gegen Miletus, Tbra.sybulos,

Tyrann von Miletos ( 4(>5— !*->(>) ; Aufkominen der Meder, Nabupnlusur

von Babel macht sich von Assyrien unabbiingig (467); Einbruch der

Sky then (407': Auftreten der Pcrser. Teispes (408;; Fall Ninivehs

(468); Krieg zwischen Kyaxares von Medien und Alyattes von Lydien,

Schlacht. SonnenfiuBternis (469); Alyattes gegen die Ionier (469).

b) Parteikampfe in den ionkcben Stadten: Erythrai, Chios, Ephesos, Mi-
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l»:to» 470—472;; Mytilene, Pittakoe. Alkaios, Sappho 473—476): Pitta-

ko8 Aisymncte* (477— 47*).

<: W'-il' f Kntwi«;k< j lnng vtiii Han if 1 und Indu^tri. in den ionischcn

Stadten, Koloiiisatiou. die Ionier in A^yptei;. Fn'rni-npolitik des Amaais,

NaukratiH (479—4*1); die Mile<ier und ihre Kolunu-n am schwarzen

Macro '481—48*>) ; die Megarier und ihre pootischen Kolonieu v487 489,

:

Aufbliibeu von Kunst und Wi&seuschaft. Tempelbauten 490,; Erzgufc:

dllauko*, Khoiko* und Theodoroa, Bathykles 41*1: Eutwickelung der

kuiiHtlf'rifccheu Bearbeitung de» Manners 4!»2—49."i ; lyrische Poeaie

'4'.':"*,; ionische Naturphilosophie : Thales. Anaximaudros . Anaximenes

d , Kroi»oa und die Ionicr 49*»--U>V* ; lydische* Munzsystetn 499 : Bias

von Pri«:ii«? 5U0,; Sturz de* Afrtyagrs durch Kyros und Begriindung

der peritenon Orofe'hacht rum - Qui : Kiuiiti":i zwi<i-lu j
tj Babi'l, Agypteu

mid Lydien gegen Persien , Anschlul's Spartas oUl : Krieg zwjschen

Kmiwog und Kyroa, Chrouologie, Fall des lydischcn Reiches >

K
b0'2 5t>3,;

Halt ung der Lakedaimonier, lydischer Aufstand unter Paktyas (5*'4);

Kroberung dcr ioniKchen Stadte durch Harpagos, Bias, die Phokaicr

nach Maaaalia und Korsika, die Teier uach AbJora
v505 507); Uuter -

werfung der Karer und Lykier, der dori&cheu Stadte, der Chier und

Lcabicr unter pereiwche Herr*chatt Cm '7 ]; Polykrates. Tyrann von

Samoa, Heine Seemacht, aein llof. lbykos Anakreou, Demokedes. Theo-

dorow ^508— 51
1 ) ;

Puiykrates lost die Verbiudung mit Amasis und stellt

ili-iii Kamliys'-'i cin Kl.)tt' hkuiitiii^'-iiT, Ki-tifbun^; aVr Flc>t;e:;inanns<:lial'len,

lakoniftcb-korintliische Expedition gegen Poiykratea. Kydonia ^51 1—;">1.'P
;

Knde de.s Polykrates, Maiandrios, Sylosou :»l;J;.

e DareioH Konig ,
Satrapieu

,
Einverleibung der lonier in die Keiclis -

provinzen, pcrsiache Reichswahrung, Grundsteucr und audere Auf'lagen.

pcrsische Dynastcn in den ionischeu Stiidten .*>14—ol> F rtdauer des

ri'giin gri*:igeu I^eben*, Hekataio-. lirraktcito* hli* - 522"..

fj Skythenzug dt;r> Pan-jos .522- 520'; Vorgaugf an der Donau brim

Kuckzuge, Miltiades. Histiaios -'»J7 . Aufataude helienischer Stadte am
BoHporow, Miltiadrs, Histiaio* J>2* —529 ; Interwerfung Perinths und

dew thrakisclnii Kiistenhuiden durch Me^aba/.i»> . Mak.-duniep 529) ;

OtancH iTobcrt By/.autioti. Kalchadou, Lemnot .;>->0'-; Miltiades im Be -

wita von lvCiiinui> .'-ir ,

Hi Perwihcber Kriegnzug gegeu Barka, Arkv^ilaos 111 von Kyrene und Phe-

retime, Arkesilaus und Alazeir vou Barka unterwerfeu sich dem Kam-

lty«<'H , beide in Barka ennordet ,
Wiederber^telluug der Battiadeu-

H«-rrBchaft durch den agyptischeu Satrapen Aryandes J).J2 -534;; Bat-

ton IV., Arkenilaos IV , Euesperides, Knde de« Konigtums und Demokratie

:»:;:>;

>> IVrniiiche Expedition zur Kiturscliung der hellenischeu Ku?ten . I)i-n>o-

kedt'H -,
f>3*>"j

;
Ilippiaw in Sigeion, kniipft mil Ai t.tphrenes, dem Satrapeu

miu Sardeiw, und mit ami koniglioln'ii H.fe Beziehungeu an. Atliiu

(ohnt ilie Forderung de* Artaphrenea ab ^.'>:>7
. vertriebene uaxi»che

Atittokraten in Milctos, AriatagoraM , F.iptHlition t:egen Xaxoa, Fehl-

mvhUgen des Unternehmens v
5:t8 i*LVJ ; Ar»»tag\>ra» und Hitttiaion,

H.kiUiti* ."»•!( t. : Atlsbrueh d.'.s ioui.-vlii", Aut>» un\vs .
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i Aristagoras in Sparta und Athon (a4l--.")4i.)
, ; Zug dor lonier gegen

Sardeia (543) ; ihre Niederlage bei Epheaos (.543) ; Anschlufa der Aiolier

und Karer an den Aufstand (544); Erhebung und Unterwerfung der

Kyprior i,r>45 :">47).

k Dio Aiolier untorwortVii, Aristagoras nach Myrkinos. sein Kudo 518
;

Katnpfe in Kaiiea ^549): Hiatiaioa in Sardeia, Chios, Byzaution y550);

die iouiacbe Fiottc bei Lade, Diouyaioa vou Fhokaia (5511; Niederlage

der Ionier bei Lade (551—552),

1) Bolagerung und Einnahme vou Miletos ;554); die Samier, Aiakea
v554);

Eude dea Hiatiaioa ^555); Operationen der kimiglichen Flotte, Miltiadea

vcrliifat die Cherroneaoa; Ordnung der Verhaltniaae in Iouien durcb

Artaphrenea (555—556).

S 20. Die Untertiobniungen dea Dareios gegen Holla;? (557—599).

Uberaicht iiber die Quollen und neuerc hittcratur (557 - 5M).

a) Feldzug der Lakedaimonier unter Konig Kleotnenea gegeu Argon, mu -

rdsche Bildung dor Argoicr, Krzindusti it-
,
Hagcladas 501"'; Niederlage

der Argeier, Kleomcnea kehrt nach Sparta zuriick, ohne Argoa cirige-

nommon zu habi'ii, Folgen dor Niodorlngo t*ur Argos 5ti'J 5ii4';.

b) Parteiverhaltnisse in Athen, Hipparcbos, der Fuhrer der Tyrannenfreuude,

Archon, Miltiadea, Xanthippoa, Ariatcidos, Megaklcs, dea Hippok rates

Sohn (565-567V
c.i Mardonios in lonien . sein Kriogszug naoh Thrnkien und Maki'donien.

KataMrophe dor persiselien Flotte am Atlio-s 5ti8 5ti!t;; Bofestigung

dor persisehon Herrscliaft an der tin ukischen Kiiste, Thaso* 57(1 ].

il j Boten dos Kijnigs in Hellas 571 ; Vot^ohen di-s Kleuinenes gegen

Aigina, Stunt de8 Demaratoa. Leotychidaa Konig (.572 - 573) ; Ende dea

Kloomcuos, sein Nachfolger Leonidas 57 4 .

e) Peraiacher Heereazug gegen Hellas unter Datia und Artaphrenea: Naxos,

Polos, Kiotria von don Persom erobert ,575 :"i7S
; Landung dor Parser

bei Marathon, der atbeuiache Eilbote Philippidea nach Sparta, die Hal,

tung der Lakedaimonier (579 580).

f) Boschlufa der Athcner, ca mit den Pcraorn im Feldc aufzunehmon : der

Polemarchoa Kallimachoa, Miltiadea und die ubrigen Strategen (581 585.;

Stellung dea atheniacben Heerca itn Thalo von Vrana bei Marathon

(586); der Kriegarat ,587-588); die Schlacbt ^589 592).

g) Die peraiacbe Flotte nach Sunion, Schildzeichen, Maracb dea atheuMcheit

Heerea nach der Stadt, Abfahrt der peraischeu Flotte (593 594); Ver-

luate in der Schlacbt, Stiftungen der Athener fur den Sieg, der Schlacht-

tag (595 - 596).

h) Die pariache Expedition des Miltiadcs, aeinc Verurteilung und sein Tod

(597—599).

§21. Per Kriegazug des Xerxes (6U0— 745).

a Quollon und ncuore Litteratur, Inscliriften bUUi ; Litterarische Cjmdln)

:

Siinonidea, Persai dos Aisehvlos
,

(
<i01) ; Herodotus — 6'Jlii; Ktesias

Kphoros (»jJ2--t>2.'i ) ; Aristoteles, Phainias von Kresus , N'eanthes

i,G'24); Pompeius Trogus iiL'5 , Xepus (6^5 : Aristodemos JiJii ; Pin

tarcboa (626— 630); Ailioa Ariateides (630 ; Neuere Litteratur i63I).

b) RufltuDgen und Tod dea Dareioa (632); Xerxes, Niederwerfung dea
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agyptisclicu Aufstaudes (633) ;
Agitatiooen der Peisistratiden uud Alcuadcn

>i.»4'
;
Vorbereitungen fur den Feldzug pacli Hellas

, Athos-Kanal

6.15 - 636

.

c Parteiverhaltnisse in Athen , Xanthippos . Aristeidea , erste Anweudung
de.s Ostrakismos, Hipparchos und Megaklcs verbannt (637—G3S

; wach-

scnder Einrlufs der Demokratie, Eiiifuhrung eines neuen Verfahreus fur

die Besetzung der Archontenamter, Xauthippos verbannt (638—639);

Thetnistokles leitender Staatsmann (639-641) ; Thernistokles Arehoii,

Begimi der Peiraieusbefestignng , langsame Fortwchritte des Bams
(642— 644^ ; Ausbruch des Krieges gegen Aigiua, Verlauf desselbcn,

Xotwendigkeit einer staikeren Marine (644—647); Flottengesetz des

Thomistokles (648-651); Aristeides verbannt (651).

d Auszug und Ansanunlung der peraischcn Streitkriit'te. Xerxes in Sanleis,

Hotfn nacli Hellas (6.~>2—W Bildung der hellenisehen Eidgeiiosscn-

sehaft auf dt'in Istlnnos (654— 6;~>6
; Abgesnndte der Eidgenossca an die

Argeier, Kreter, Korkyraier und Oekm ,;6r>7—568); weuig lioffnungsvollc

Aussu-htfii der Kidgpnossen li.'.'i'
; die Athcr.er criassen eine Amnestic

tir.tr;
; Haltung Pelphis (661;.

t
,v

Xerxes am Hellespontos, tbessalischer Feldzug der Eidgenosseu die Tbes-
>al» r nnd andere Stliinine untenverfeu sich dem Kouige ."662-666;.

t' Organisation der Eidgeuosseusehaft walirend* des Krieges, Synedrien der

bevollmachtigten Strategy ,667—668) ; Beschlufs, die Steilung Thermo -

pvlai Artemisjoii in verteidigen
v
<i<i^ tit;!'

.

g Starke der Streitkrafte des Xerxes (670 -672^; Marsch des Kooigs big

su deu Jhermopylen (6Y3); Starke des Heeres des Leonidas (674 -675);
die upartaniacbe Politik (676—6771; die Flotte der Eidgeuoaseo, Verluste
der persiwehen Elotte durcb eineu Sturm an der magnesischen Kuste
^678- 679):die Kampfe indenThermopylen und bei Artemision(680—687).

\\" 1 'entailer Aug gegen Delphi ^688 tiftr ; das persische Heer in Boiotieu.

Kiiumung Attikaa, der Areopag ,691— 692 N
; die helleniache Flotte bei

Salamis, die Peloponnesier auf dem Isthmos (693—69^; Fall der Akro-
polis 0»95); Beratung der hellemschen Flottenfiihror (695- 696 : per-
Msi-hrr Kriegsrat; Vprseliiebung der p. r>w-hen Flotte bis zur Eintahrt
in den .salamiiiisehen Sun.i. Beset.-ung von Psyttaleia ti^ti-iil'T

. m»u»-

Beratmig der r iottenfuhrvr
. Them-stoKSe* <o»'d.-t den S:kiimo< an den

Kbuig (698- -699 .

i I.ii.seldiefcung der hellenisehen Flotte *5hreud der Xacht, Steilung
beider Fiottcn (7(X>-7P2\ Amtoido* moldot die EiuscMicfsnng 103);
chronologische Bestimmung des Schlachttagv*

v
7iU ; die Schlacht bei

Salamis rm—'Or .

k) Scheiomanover des Kouigs [Sohifohriicke mm Dammbau nach Sa-
' ""'"l 7-nv yerhiiUiy oIn^ ^rti^n Anj^iffw der hdleniacben Flotte,
Abfahrt der komgUeheu Flotte, KHegxrat der tVt^pfuhn»r. xweite R^t -

scbaft d«»s J hemistoklos an deu Kouy Tt^ 710'; Rackiug dcsgdben,

J?,'

1

"!
0 "'""!5

'

b ' Clt,t lh
;'
sv;i!ic " V''--*^-^ Ivjtlr.tft Jet' K:-^g Feldzug

des Arnibazos g.-gcn o;v»th ^> uv.i V.-'.- •..Sv.s' 71! TM ; Ko-ug Kleom
brotos optert auf dem Isthwo* V^wr^W, Soowufinsternb

-~

l>w ndg. nos^Ucbo Flotto gty>» Ai^^w K«okk<>hr nacb Salamis, Ver-

t< dung a,T K rjygabemr. Ah»t»mmmy ftWr^w tVi^vrtoilmig 715 -7167
;
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Inhalt. XVII

Themiatokles in Sparta
,

politischer Umschwung in Atbeu , Aristeidea

und Xanthippos bevollmachtigte Strategen (717).

1) Stellung der Peracr in lonien, Gegensatz zwiachen Athen uud Sparta

(718—719); die eidgenuasisehe Flottc von Aigina nach Delos 7 1«*— 720)

.

Mardonios vcrhandelt durch den makedonischen Kbnig Alexandres mit

Atben ,
Zusicherungen Spartas an die Athencr (720) ; Aufbruch dea

Mardonios, zweite Riiumung Attikas, athenische Gesandtschaft in Sparta

(721— 723); Mardonios in Attika, Verwiistung des r«aiide*, Hiickzug des

Mardonios auf die Nachricht von dem Ausrucken der Lakedaimonier,

Stellung des Mardouioa am Asopos (723—725).

m) Pausanias bricbt mit dem Heere vorn Isthmos nach Boiotien auf,

Stellung der Eidgenossen auf den Auslaufern dea Kithairon (725—726);

Gefecht gegen die persische Reiterei unter Masiatios (727) ; Veriinderung

der hellcnischen Stellung (727—728); Maidonios andcrt ebeufalla seine

Aut'stellung (729), schncidet den Hellenen Zufuhrcn ab , ontschliefot

Bicb endlich znr Scblacbt 730). — Die Athener und Lakedaimonier

weehsclu den Plat/, in der Scblachtordnung (731); Besehlufs der hellc-

nischen Strategen nach ,,dcr Iusel'' zuriickzugeben
,

ungeordnete Aus-

fuhrnng der Bewegung, Angriff der Perser (732—733); die Scblacbt bej

Plataiai und die N'iederlage tier Perser (733-737'; Krstihinung des

persischen hagera (737) ;
Beutcverteilung und Weihgeschenkc der Eid -

genossen (738—739); Verluste, Beschlufe zu Ebren der Plataier, Eleu-

therien (740— 741); Kapitulation Thebens, Pansanias nach dem lathmoa,

entlaTst das Bundesheer '711-7421

u) Die Flotte der Eidgenossen von Delos nach Samoa, Stellung der Peraer

bei Mykale (742—743); Schlacht bei Mykale (741-745).

§ 22. DieWe8tgriocheniniKampfemitdenKartbagernundEtraskern(74G 807).

a Ubersicht liber die Quellcn und nouere Litteratur i 74*> -74S).

1) Die Kartbager fassen die schutzbediirftigen K'*te des tyrischen Koluuial.

gebietes zusammen und beginnen cio grofses Reich zu begriinden, die

kitrtlmgisc.be Stellung in Sicilien (749—750); Vertrcibung kuidiscber

und rhodischer Kolonisteu unter Pcntathlos von Lilybaiou durcb die

Kartbager und Elymer, die Koloniaten lassen sich auf Lipara nieder

(751); karthagische Fcldzuge unter Malchus in Sicilien uud Sardinien

(752—753); phokaeiacbe Kolonie Alalia auf Koraika, Auswamleruug der

Pbokaier nach Maasalia und Alalia (753); Bundnis der Kartbager und

Ktrusker gegen die Pbokaier 751); kadmeiscber Seesieg der Pbokaier,

sie raumen Konsika und begriinden Hyele (755); Koloni.sationsversuche

und Tod des spartaniscben Prinzen Dorieus iin Katnpf'e mit den Kar-

tbagern und Scge.staii i n , ilerakleia Minoa (.756 — -757;; Krieg zwiscben

Syrakusai und Katnarina, Kamarina zcrstort (758); Zerstorung von

Siriis durcb die Sybaiiten, Krotoniaten und Metapontiner; Krieg zwischen

Kroton und Lokroi. Sieg der Lokrer am Flusac Sagra '758 -759';.

c) Pythagoras in Kroton, scin Wirken und seine Lebre, pytbagoreiscber

Bund (760—766); Kylon und die Gcgner der Pythagoreier, Pythagoras

nach Metapontion (766—768); Gegenaatz uud Krieg zwiscben Kroton

und Sybaria
,

Niederlage der Sybariten und Zerstorung ihrer Stadt

768 -770
; Krhehung gegen die Pythagoreier, Kataatrophe im Hausc

Milons, I'berre^tc der Pythagoreier 771 772;.
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d) Die eleatische Lehrc, Xenophanes, Parmeuides (770—775).

e) Beginu der Munzpragung in den italiotischen uud sikeliotischen Stadten

(775-779).

f) Kleandros, Tyrann von Gela; sein Bruder und Nachfolger Hippokrates

fiihrt gliickliche Kriege, erobert Naxos und Leontinoi (779—780) ; Ana-

xilas, Tyrann von Rbegion ; samische Auswanderer setzen sich in Zankle

fest, Vertrag des von den Zanklaiern herbeigerufenen Hippokrates mit

den Samiern, Zankle Messenc genannt, Anaxilas bemachtigt sich Mes-

senes (781 -783); Hippokrates besiegt die Syrakusaner am Heloroa,

fallt im Kriege gegen die Sikeler, Gelon Tyrann von Gela; Syrakusai

kommt unter die Herrschaft Gelons 783—785); Verpflanzung der Ka-

marinaier, vieler Geloer und der Aristokraten von Megara und Euboia

nach Syrakusai, Heer und Flotte Gelons (785—786) ; Theron von Akra-

gas (786—787).

g) Beziehungen der Karthager zum Perserkonig (787—788); Anaxilas und

der von Theron vertriebene Tyrann Terillos von Himcra rufen die Kar-

thager an, Rustungen, die Gesandtschaft der hellenischen Eidgenossen

bei Gelon (789—791); Landung der Karthager in Panormos, Theron in

Himera belagert, Anmarsch Gelons, Schlacht und Niederlagc der Kar-

thager bei Himcra (792—794); Abschlufs des Friedens, Gelons Gattin

Damarete, Tempelbauten in Syrakusai, Weihgeschenke , Ende Gelons

(795-797).

h) Hieron Regent in Syrakusai, Konflikt zwischen Hieron und seinem Bru-

der Polyzelos (797—799); Hieron Kbnig; Begriindung Aitnas (799); Hilfe-

gesuch der Kymaier gegen die Etrusker, Ausdehnung der ctruskischen

Macht, die campanischen Griecben und ihre Kampfe mit italischcn

Stammen, die Kymaier unter Aristodemos entaetzen das von den Etrus-

kern belagerte Aricia (800— 804); cin Geschwader Hicrons schlagt mit

den Kymaiern die etruskische Flotte bei Kyme (804); Kampfe der Ta-

rantiner mit den Iapygcrn, Biindnis zwischen Taras und Klicgion, Mi-

kythos Vonnund der Kinder des Anaxilas, Niederlage der Tarantiner

und Rheginer im Kriege gegen die Iapyger, Verfassungsiinderung in

Taras (805-806); Ruckblick.
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Zweiter Teil.

Die altere attische Gesehichte, die Perserkriege

und die Pentekontaetie.

Huso It, Oritcliuche GescbichU. JI. *. Aud. 1



Viertes Kapitel.

Der attische Staat bis zu den Peraerkrlegen.

Cbersicht ttber die Quellen und die ucuere Litteratur.

I. Denkmalerim weitestea Sinne: Uberreste von alten Bauten \

Vasen 8 und andere Graberfunde, Miinzen und Inachriften 3
. Die alte-

sten Inschrii'ten geben bis etwa zum Ende des 7. Jahrhunderts lunauf *.

1) Uber die Graber und Cberreste vou Bauten aus inykenischer Zeit vgl.

Bd. I*. S. 2. 15, Anin. 6; S. 18. 39, im fibrigen vgl. die weiter uatea in derLittc-

ratur-Ubersicht angefuhrten Schriften.

2) Uber die fur die attische Kultur uamentlich des 7. Jahrhunderts wichtigeu

Dipylon-Vasen vgl. Bd. I\ S. 118ff. und S. 448, Anm. 4. Vgl. ferner Bohlau,

Fruhattische Vasen, Jahrb d. arch. Inst. II (1887), 33 ft. und mehr fiber die atti-

echeu Vasen im § 28.

3} Corpus Inscriptionum Atticarum consilio et auctoritate Acadeuiiae litterarum

regiae Borussiae Vol. I, I. A. Euclidis anno vetustiores ed. Ad. Kirchhoff, Berlin

1873. Vol. IV Supplements Fasc. prior. Suppl. vol. primi partem priorem cont.

cd. A. Kirchhoft, Berlin 1877. Fasc. alter, Berliu 1887; Fasc. tertius, Berlin

1891. Uber die Miinzen vgl. die bei der solonischen Munzreform angefuhrten

Schriften im § 16.

4) Die bisher bekannte, alteste Inschrift ist auf einem der beim Dipylon ge-

fundenen alten Thongefafee linkslaufig eingekratzt und diirfte uoch vor 600 v. Chr.

anzusetzen sein. CIA. IV 2, p. 119, Nr. 492 a. Ygl. Kirchhoff, Stud. zurGesch. d. gr.

Alphabets4
, 8. 93. Wahrscheinlich in den Anfang des 6. Jahrhunderts gehort die

Weihinschrift CIA. IV 2, p. 105, Nr. 422\ in die erste Halfte des 6. Jahrhunderts

die Weihinschrift der tapim der Gottin CIA. IV 3, p. 199, Nr. 373. Ober andere

der ersten Halfte und der Mitte dieses Jahrhuuderts augehorende Vasen - und

Weihinacbrifteu vgl. K. Meisterhans, Grammatik der attischen Inschriften* (Berlin

1888), p. VIII, Anm. lb. — Der alteste uus erhaltene Volksbeschlufs ist der uber

die Kleruchie Salamis. CIA. IV 2, Nr. la und IV 3, p. 164. Vgl. fiber den-

selben aufser der im CIA. angefiihrtcu Litteratur noch H. Lipsius, Leigzig. Stud.

1*
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4 Viertes Kapitel.

11. Litter arise he Quelle n. Auiser dem homerischen Hyinuus aut'

Demeter 1 und einigen in Betracht kommenden Bruchstiicken der

Epiker sind die Fragniente der Gedickte So Ions * die alteste litterarische

Quelle fur die attische Geschichte. Einige gelegentliche, aber wertvolle

Angaben namentlich liber den kyloniscken Aui'stand. die Peisistratiden,

die darauf lolgeuden Parteikampte und die Einiuischung der Lake-

daeinonier linden sich bei Herodotus, der das wiedergiebt, was man zu

seiner Zeit dariiber erzahlte 3
. Diesc miindliche Uberlielerung mil wirk-

lichem historischen Gebalt reicbte damals iui ganzen nicbt weit iiber die

Herrschait der Peisistratiden hinaus. Auch inbezug aut' die peloponne-

siscbe Geschichte bildet etwa die Mittc des 0. Jalirhunderts ihre Grenze.

Mancherlei Material bieten die alteren Tragi ker: Aeschylos, Sophokles

und Euripides. Thukydides berichtet namentlich in grolseu Ziigen

iiber den theseischen Synoikisiuos (II, 15). Wie er Uberhaupt die aut

Horensagen beruhende Uberlielerung als durchaus unzuverlassig be-

trachtet 4
, so tkllt er auch liber die im attischeu Volke inbezug aut' die

Vergangenheit herrschenden Vorstellungen ein gcringschatziges Urteil und

erhartet dasselbe an der Geschichte des Peisistratiden 6
. Er benutzt in

seiner Archaologie eine Chronik, wahrscheinlich Hellanikos °, begriindet

aber seine Ausiuhruugen liber die Anfauge der Stadt Athen wescntlich

aut' Beobachtungen liber die Lage alter Heiligtlimer und liber alte

Sitteu, woraus er seine Schlusse zieht

Die Sagen, Mythen und Stauimbaumc Attikas hat, so viel wir

wissen, zucrst der Athener Phorekydes in seinen urn die Mitte des

5. Jalirhunderts verl'al'sten taioQ(ai oder yeveaioyiat eiugehend behandelt 7
.

Der erste Vertasser einer Spezialgeschichte Attikas war Hellanikos
von Mytilene , ein Zeitgenosse des Thukydides * Seine von den Ale-

Xll (181M)\ 221 if. Der Volksbeschlul's ist keiuet,falls jiiuger als die Weihiuschrift

auf dcin zwischeu 527 und 510 von detn juugeru Peisistratos im Pythioii geatifteten

Altar iClA. IV 1, p. 41, Nr. 373c), auf ciuc uauerc Zeitbestiminuug niocbte jedoch

Kirchhoft verziebten. In die Zeit vor den Pcreerkriegen fallen auch die Bruch-

atiicke der auf die Verwraltung des Hekatompedon, des alteu you deu Persern zer-

storteu Athenaternpels, beEUglicheu Volksbeschliisse. CIA. IV 3, p. 137.

1) Bd. I , S. 140, Auui. 5.

2) Bcrgk, PLGr. IP, 34—01. Vgl. dazu Aristot. 'A»,
t
r. rwk. 5 und 12.

3) Vgl. Bd. P, S. 153.

4) Vgl. Bd 1», S. 154.

a) Thuk. 1, 20; VI, 84 n'.

Oj Vgl. Bd. 1*, S. 155, Auui. 4.

7) Vgl. Bd. 1*, S. 150, Aiun. 4.

8) Vgl. Bd. 1*, 8. 151, Anm. 1.
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xandrinern wahrscheinlich in tunf Biicher eingeteilte 1 Atthis enthielt

eine attische Geschichte von Ogygos, also von der vorkekropischen

Urzeit an , bis zum Endc des peloponnesisehen Kriegcs 4
. Der Stoff

der Clironik war annnlistisch angeordnet, in der altesten Zeit nach den

Regierungen der Konige unter BerUcksichtigung der Oeschlechterrechnung,

in der spiitern nach Archontenjahren *. Wenn Thukydides die ungenaue

Chronologic des Hellanikos in dessen kurzer Darstellnng der Pentekon-

taetic tadelt, so bezieht sich dieser Vorwurf allem Anscheine nach nur

darauf, dafs Ilellanikos nicht, wie es Thukydides fur erforderlich hielt,

die Ereignisse nach den natiirlichen Zeitabschnitten (Sommern und

Wintern), sondern blofs nach Amtsjahren bestimmte. Auch von Epho-

ros und Apollodoros ist Hellanikos wegen seiner Unzuverlftssigkeit und

Unwissenheit scharf getadelt worden, aber ihre Angriffe richten sich

gegen einen Autor, der viel benutzt und beachtet wurde 4
. Die my-

thische Zeit war in der Chronik ausfuhrlich, die geschichtliche kurzer

dargestellt. Hellanikos erzilhlte die Landessagen, behandelte die Stamm-

bflume und ging auf die Orts- und Phyleneponymen ein 6
. Namentlich

bearbeitete er die mythische Genealogie. Die iiltere attische Uber-

lieferung kannte vor Theseus nur vier Konige: Kekrops, Erechtheus,

Pandion und Aigeus «. Wahrscheinlich hatte mit Rucksicht auf die

bereits vervollstandigten und hoher hinaufreichenden Listen von Argos

und Sikyon bereits Akusilaos von Argos 7 die attische Konigsliste er-

ganxt *. Hellanikos brachte die crweiterte Listc zur allgemeinen Gel-

1) Im vierten Bnche war der megarische Hafen Pagai erwahnt (Frgm. 72),

wahrscheinlich gelegentlich der Besetznng desselben dnrch die Athener in der

P*»ntekontae"tie.

2) Vgl. Bd. I
4
, S. 151, Anm. 1.

li) Frgin. 80 Miiller I 5« und IV «32 (vgl. Bd. P, S. 151, Anm. V\ Frgin.

*2; 71.

4) Vgl. Bd. P, S. 153.

5) Frgm. «8. 71. 70. 78.

*S) Hdt. I 173 und VIII, 44. Erechthetw: II. II, 547. Thuk. II, 15: irtl

Kt'*{>o7io< xa) rtov nQairtoy jla«tX(<i>y q 'Atnx>] xrX. Pandion schon in Hesiods Erg.

5*i8; vgl. Sappho, Frgm. 88 und dazu Wilamowitz, Philol. Unters. I, 132. Diese

Ronigsreihe zeigen auch die Namen der kleisthenischen Phylen. Nur vier: Kekro-

pis, Erechtheis, Pandion in und Aigeis sind nach alten Konigen benannt. Vgl.

Philippi, Beitr. zur Gescb. d. att. Burgerrechts, S. 2«3.

7 Vgl. Bd P, S. 14f».

H) C. Frick, Beitrage zur Chronologie (Hbxtcr Progr. 1880). S. 3 weist darauf

hin, dafs Akusilaos (Frgm. 14 = Euseb. Praep. Ev. X, 10 nach Iul. Africanus)

wie Hellanikos (Frgm. 02) von Ol. I bis zum autochthonen Ogygos in Attika 1020

Jabrc recbnete und Ogygos gleichzeitig mit Phoroneus, dem Sohnc des Inachos,

des ersten mythischen Konigs von Argos, setzte.
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tang. Er verraehrte die Konigsliste vor Theseus urn mehrere Namen,

indem er Pandion und Kekrops verdoppelte, Erichthonios von Erech-

tbeus trennte und wahrscheinlich Rranaos und Amphiktyon einschob *.

Uber Kekrops I. hinaus verlangerte er die Liste bis Ogygos, den er

189 Jahre vor Kekrops I. und, wie es bereits Akusilaos gethan hatte,

1020 Jahre vor 01. I. (1795) setzte 2
.

Hellanikos gehort noch zu den sogenannten Logographen, die es

1) Brandis, De temporum graecorum antiquissimorum nitiouibus Bonn 1857"),

p. 7sqq.; C. Robert, De Apollodori Bibl. (Berlin 1873), p. 91. G. -en Ad - Kinsta-

hoff, Hermes VIII (1874), 184 ft., der gegen Brandis nachzuweisen suchte, daf*

Kekrops II. und Pandion IT. erst spater eingescboben wurden , that C. Frick

a. a. 0. mit Berufung auf Frgm. 82 (= Schol. Eurip. Orest. 1684) und 69 (= Suid.

l4g$io( rtdyof) dar, dafs Brandis recht hatte. Nach Frgm. 82 fand der Prozefs

des Oreates vor dem Areopag 9 ytvtnl spater atatt als der Prozefs gegen Ares

wegen der Totung des Halirrhothios , der einer Enkelin des Kekrops Gewalt an-

gethan hatte (Frgm. 69). Ferner wird ersterer Prozefs 6 ytvtnt spater angesctzt,

als der des Kophalos, der seine Gattin, eine Tochter des Erechtheas getotet hatte.

Darnach mufs die Liste des Hellanikos zwischen Erechtheas und Aigeus bereits

Kekrops II. und Pandion II. und zwischen Erechtheus und Kekrops mindestens

drei Konige enthalten haben, sofern er nicht etwa den Prozess des Halirrbotio*

nocb unter dem lange lebenden Kekrops (nicht . wie bei Spatern , unter Kranaos)

stattfinden liefs. Letztere Annahme ist aber ausgeschlossen , da er von 01. I bia

rum Regierungsantritte des Kekrops 831 Jahre zahlte (Hellanikos und Philochoros

bei Euseb. Praep. ev. X 10 aus Iul. Africanus = Hellauikoa Frgm. 62 und Phi-

lochoros Frgm. 8). 831 Jahre sind 25 Generationen weniger zwei Jahre. Diese Zahl

von Generationen zeigt, dafa die ganze Konigsliate, wie sie bei Spateren vorkommt,

im wesentlichen bereits bei Hellanikos vorlag. Abweichungen in Einzelheiten sind

freilich nicht ausgeschlossen, und darum ist auch die Wiederherstellung der Liste

des Hellanikos bei Arnold Sch&fer, Quellenkunde der gr. and rom. Gesch. . § 16

nicht genugend gesichert. Vgl. Niese, Hermes XXIII (1888\ 85. Dafs Hella-

nikos den Erichthonios (der bereits in der Danais und bei Pindar vorkam. Harpokr.

«i>'ro/*or*f) von Erechtheus trennte, zeigt Frgm. 65 (Hellanikos und Androtion bei

Harpokr. s. v. n«va&nvnut). Das that auch Euripides Ion 267 : 1007. Vgl. ferner

Platon Kritias 110A; Philochoros Frgm. 25 (Harpokr. s. v. Kuvr^ogot) und Frgm.

33 (Harpokr. s. v. Boytigofiut). Amphiktyon findet sich nachweislich erst bei Phi-

lochoros ;Frgm. 18 = Athen. II, 38 c), Amphiktyon und Kranaos im Mann. Par.

24; 25, bei Ps. Apollod. Bibl. Ill 14, 6, Paus. I. 2, 6; 31, 3; Euseb. Chron. II. 28;

I. Append., p. 10 Schoene. Isokrates Panath. 126 lafat noch auf Kekrops unmittel-

bar Erichthonios folgen. Bei Hdt. VIII, 44 heifsen die Athener in pelasgischer und
vorkekropischer Zeit Kgaraoi (vgl. dagegen Strab. IX, 397). Uber Konym! als

altertiimliche Bezeichnung der Burg und «i Kgnrnai al l/tf->m vgl. Pind. 01. VII,

82; XIII, 38; Nem. VIII, 11; Aeschylos und Sophokles bei Schol. Aristoph.

Acharn. 75 {Kgayan noXtt); Aristoph. Acharn. 75; Vogel 123: Lysiatr. 480.

2) Bei Hellanikos kamen vorkekropische Konige vor Munychos: Frgm. 71:

Aktaios: Philochoros Frgm. 8 = Euseb. Praep. ev. X, 10), ob er aber eine feste

Reihe derselben hatte, mag dahingestellt bleiben. Niese, Hermes XXIII 1888), 83.
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xn ihrer Hauptaufgabe machten, den vorhandenen Sagenstoff in Prosa

zu bearbeiten und die Oenealogieen roit einander in Einklang zu brin-

gen. Als Verfasser der Atthis war er ein Vorlaufer der eigentlichen

Atthidographen, die zwar auch eingebend die attische Sagen-

geschichte darstellten aber vorwiegend antiquarische und historische

Interessen hatten. Sie liefsen sich unter BerUcksichtigung des Lokalen

die Erforechung und Erklarung der sakralen und staatlichen Alter-

tumer angelegen sein und erzahlten die attische Geschichte nicht ohne

Ruhmredigkeit und mit unzuverlassigen Einzelheiten in der Form von

Jahrbiichern *. Bei der Erlauterung der Mythen verfielen sie oft auf

hochst bedenkliche Etyinologieen und auch auf ebenso zweifelhafte ra-

tionalistische Deutungen.

Als ftltester Atthidograph wird Kleidemos genannt 3
, der seine

roindestens zwfllf Biicber 4 umfassende Atthis nach dera Jahre 378 ver-

fafste 6
. Unsere Kenntnis seines Werkes ist rnangelhaft. Noch weniger

wissen wir von Phanodemos*, dagegen ist wenigstens die Person-

1) Kleidemos, Frgm. 6 (= Plut. Thes. 27): laroQtt dl K\f{fi)[AO{ ttaxQtpovy

t« **»' txaora povX6utvo< xrX. Dasselbe gilt auch von den anderen Atthido-

grapben. Vgl. uber dieselbe im allgemeinen: Philochori Fragm. a Lenzio coll.

dig. C. Godofr. Siebelis. Acced. Androtionis 'Ardl&oe reliquiae, Leipzig 1811; Pha-

nodemi, Demonis, Clitodemi atque Istri 'ArMdw et reliquorum librorum Fragm.

colligere instituit C. 6. Lenzius. Ab illo praetermissa addidit , omnia digessit et

notulas adspersit C- Godofr. Siebelis, Leipzig 1812; Siebelis, De llr&idotv scrip-

toribus, Bautzen 1812; Miiller, Fr. Hist. Gr. I, p. LXXXIlff. Die Fragmente

selbst I, 359 ff.; Nachtrage: IV, 645 ff.

2) Dion. Hal. Arch. I, 8: <»/'>« di onodidatfti rjj n^ayfiartiq ovte . . . ovte

raTf xQoytxaTf naQunXqaiov, us SSedtoxay ol rn( 'Ar&idas nQttyparevoafityoi- fioyo-

ttdtsf yaQ ixsiyui rt xa\ Tn%v npoaiartrfityat reft uxovovaiv. Die Atthis des Pba-

nodemos nennt Dion. Hal. I, 61 : 'Arrixri a^atoXoytn. Bei Androtion und Pbilo-

choros lafst sich noch an den Fragmeuten die annalistische Form nachweisen. In-

bezug auf ersteren ist ein wortliches Fragment wichtig, das aus einer anonymen

Redaktion alter Scbolien zum fttnften Boche der aristotel. Ethik stammt und von

Usener, Jahrb. f. kl. Philol. CHI (1871), 311 publiziert und besprochen ist. Das

Fragment begiunt: Evxrrifiuy Kvda&qyaioc ini rovrov noiaptis qXfh>y ttno Aaxe-

daipoyos xrX. Vgl. Frgm. 46. Genau dieselbe Form kehrt bei Philochoros wieder.

Frgm. 132: KaXXtpaxos [JegynaiiOey • ini rovrov X)Xii'&ioa rrX. Frgm. 135: &fo-

q>Q«oro{ ^XXmevf ini rotrov 4>iXinno( xrX. Vgl. Frgm. 82. 83. 90. 97—99. 107.

108. 117-120. 144. 146.

3) Pans. X. 15, 5: KXeirodfjuof di, onoaoi nl A&nvnhay im/ulgta tyga^ny , o

ttQxeuoraroc xrX.

4) Frgm. 9 (Hesych. s. v. 'Ayapefiyofia yoittm).

5) Frgm. 8 (Phot. s. v. yavxQuoia).

6) MOller, Fr. H. Gr. I, p. LXXXIII und p. 366 ff. Das hochste Citat stammt

aus dem neunten Buche. Frgm. 6 Harpokr. s. v. AtotxoQHoy).
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lichkeit Androtions etwas n&her bekannt *. Er war ein Sohn des

Andron aus Gargettos *, gehorte zu den Schiileni des Isokrates 3
, be-

schiirbgte sich viel mit Rhetorik \ beteiligte sich Jahrzehnte hindorch

lebhaft an den Staat&geschaften 5 und war mehriach in Prozesae ver-

wickelt. So bestand er im Jahre 355 gliicklich einen Prozefs wegen

Gesetzwidrigkeit, bei dem sich der Anklager Diodoroe von Demosthenes

die Rede abtasaen liels «. Er nahro an einer Geuandtachaft an den

karischen Dynasten Maussolos teil \ und war, wohl wahrend des Bon-

desgenosaenkriege* , athenischer Archon in der Stadt Arkesine aui

Amorgos, die ihm wegen seiner Uneigenniitzigkeit und Liberaiitiit die Pro-

xenie verlieh s
. Im Jahre 346 beantragte er einen Volksbeschlula zu

Ehren der Sonne des bosporanischen Fursten Lenkon a
. Dann wurde

er verbannt und vertafste in Megara seine Atthis, die um 330 ver-

offentlicht wurde 1" In derselben behandelte er die Crzeit verhaltnia-

maTsig kurz; im zweiten Buche war bereits v<»n Kieisthenes und dera

ersten Ostrakiamos die Rede, im dritten von den Ereigniasen beim

Sturze der Dreiisig, im tiinften stand eine Begebenheit aus dem Jahre

359, im aechsten kam wahrscheinlich der Bundesgenoaaenkrieg vnr. Da
ein zwolftes Buch der Atthif* citiert wirtl", erziihlte Androtion die

1 A. Schaefer. Rhein. Mua. XXXIII 187*\ 418
-. Demosthenes u. Zeit I-

351) f 390; G Radet, Bullet, d. corr hell. XII 1**8 . 224 ff. : Blab. Attiache Be-

redaamkeit IF. IS If.; Ill I. 244 ff.; MUUer, Frgm. H. Gr I :J71 ff. : IV. K46 and

dazu I'sener, Jahrb. f. kl. Philol. CIII 1871 . 311: Wilamowitz, De Rhesi scholiia

Ind. schol. Grypbiaw 1877*. p. 13; B. Keil, Die solonische Verfasaung Berlin

1892 , l!M)ff.

2 Rhein. Mus. a. a. O.. S. 419, v. 8; Bullet a. a. O.. p 225. v. 17

.'5 Said. ». v. 'y«fpnr»W: Schol. Demoath. g Androt. titi. Zoaimoa, Leben d.

Isokr. b. Westermaon. Biogr gr.. p. 257.

4 Demoath. g. Androt. 4: con yixp refrit is rnv ktyeiv xnt narra t>)v -Har

5 DcmoBth. g. Androt. <iti: era?* arrow nAno'yw rj rmaxuvm im Jahre 365''

dtf' ov «n» noXuevti CIA. II, 27 (vor 37'v : Androtion Epiatates. Vgl. CIA. II, 74.

An der Ldentitat des Reduers und Staatamannes mit rlem Hlsfcoriker ist nicht zu

zweifelu. Zoaimoa a. a. O. ; Plut. de exil. 14. p. »>05c. Vgl. Am. Schaefer. De-

moathenea V 390

'5 Demoath. g. Androtion: g. Timokr. 7tT. Ill If. : vgl. Blala, Attiache Be-

redaainkeit III. 1. 244 tf.

7' Deuioath. g. Timokr 12 und die Hypothesis xur Rede

S , fi. Radet, Bnllet. d. corr. hell. XII ISM*,, 224 ff. : vgl. Frgm. lit = Steph.

Byz. *. v. .jQxeaivrj.

9
s Am. Schaefer. Rhein. Mua. XXXIII 1878 . 4l8tF.

10) Plut. de .>xil. 14, p. »j<i5c. Vgi. iiber die Zeit ler Ver.;ffentlichung B. Keil.

Die solonische VerfaaBung. S. 192.

11 Frgm. 27 = Harpokr. h. v. '4fu?in»Ui..
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Ereignisse mit immer grofserer Ausfuhrlichkeit
,

je naher er seiner

eigenen Zeit kam. VVie weit das Werk reichte, ist unbekannt, min-

destens jedoch bis zum Jahre 346/5 Infolge der Persiinlichkcit des

Verfassers und der Bedeutsamkeit seines Inhaltes erlangte es rasch

grofseres Ansehen. Aristoteles hat es vielfach benutzt, aber audi ein-

zelne Angaben angefochten.

Ein jiingerer Zeitgenosse Androtions scheint Demon gewesen zu

sein *, von dessen Atthis nur wenig Fragmentc erhalten sind. Eine

grofsere Anzahl stammt aus dem mehrere Bticher umfassenden Werke'

KEgi ;rctQotuiQv, das namentlich von dem Paroemiographen Zenobios

benutzt wurde 8
.

Der bedeutendste und am besten bekannte Atthidograph ist Phi-

lochoros 4
, Sohn des Kyknos aus dem Demos Anaphlystos * Er

war von Beruf Wahrsager und Opferschauer und fungierte als solcher

mit einem damals seltenen Glauben an seine Kunst bereits im Jahre

306 6
. Nicht lange nach der Eroberung Athens im chremonideischen

Kriege (im Jahre 261) liefs ihn Antigonos Gonatas wegen der ihm

sehuldgegebenen Anb&nglichkeit an Ptolemaeos II. Philadelphos er-

morden 7
. Aufser zahlreichen Monographieen iiber Mantik

,
Mysterien,

Opfer und Feste, iiber archaologische
,

chronologische und litterar-

historische Gegenstande verfafste Philochoros eine Atthis, die siebzehn

Bticher zahlte und bis zum Regicrungsantritte des Konigs Antiochos II.

1) Harpokr. s. v. tSuttpfoiotf = Philochoros, Frgm. 133. Uber die annali-

stische Form der Atthis vgl. S. 7, Anm. 2.

2) Vgl. A. Schafer, Demosth. u. s. Zeit Illb, 56. Ed. Meyer, Philol. XLVIII
= N. F. II, 478, Anm. 30 macht es gegen 0. Crusius, Beitr. zur gr. Mythologie

(Leipzig 1886, Progr.), S. 4 nicht unwahrscheinlich, dafs Demon bereits aus Epho-

ros schopfte.

3) Vgl. 0. Crusius , Analecta critica ad paroemiographos graeco* , Lipsiae

1883, p. 77aqq. und 132 sqq. Nachtragliches iiber Demon als Quelle der Piiroemio-

graphen. Philol. Supplbd. VI (1892). 269 ff; vgl. auch Rhein. Mus. XL, 318 ff.

4) Bockh, Uber d*»n Plan der Atthis des Philochoros, Abhdl. Berl. Akad.

1832, S. Iff. (Kl. Schft. V. 397 ff.); Jul. Strenge, Quaestiones Philochoreae, Got-

tingen 1868 , Diss. : De Philochori operum catalogo qui exstat apud Suidam

quaestio, Festschr. der Gott. phil. Gesell. an E. Curtius (1868), S. 5ff.: F. Suse-

mihl, Gescb. d. gr. Litteratur in der Alexandrinerzeit I (1891), 594 ff. — Die

Fragmente bei Lenz und Siebelis Philochori Athenicnsis librorum, Leipzig

1811; Muller, Frgm. Hist. Gr. I 384-417; IV, 646—K48, dazu einige weitere bei

Stiehle, Philol. VIII (1853), 638f und bei Strenge a. a. 0., p. 65.

5) Suid. s. v. +1A0/o^oc; CIA. II, 869. Vgl. Wilamowitz , Hermea XX
(1885\ 631.

6) Frgm. 146 (Dionys. Dein. 3, p. «37\

7) Suid. s. v. 4>iU/oQot.
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Theos von Syrien, d. h. bis zum Jahre 2til reichte 1 Der Stoflf war

nach der Folge der K»'»nige und Archonten annalistisch geordnet *. Die

I'rzeit hatte eine austiihrliche Behandlung ertahren, im zweiten Buche

war noeh von Erechtheus and Theseus die Rede Die von Hellanikos

rur Anstfillung der Liicke zwischen Kekrops and Ogygos eingetiigten

Konige Aktaios, Munyehos a. a. w. verwart' Philocboros als rein er

tundene aber de*»sen Chronologic der Urzeit hat er angenommen *. Im

dritten Buche handelte er iiber die soionisehe Gesetzgebung und iiber

Kleisthenes. Sehr eingehend waren die kleisthenischen Deraen be-

sprochen, deren Eponymen er samtlich aulgezahlt haben durfte 5
. Dieses

Buch reichte mindestens bis zum £tnrze des Areopags "
f

das vierte

wahrseheinlich bis zur Wiederherstellung der Demokratie nach dem
Peloponnesischen Kriege. Im tunffcen Buche kamen der kononische

Mauerbau % die Einrichtnng der ^ymmorien und die Karapfe der Athener

an der thrakischen Ktiste vor. Das aeehste umtai'ste etwa die Zeit

vom Regierungsantrine Philipps bis zur Fferrschalt Kassanders. Aach

in dieser attischen Chmaik war also der Stoff. je weiter die Errahlnng

tortschrift, mit waehsender Austuhriichkeit bebandelt, and die Zeit-

ffeschiehte nahm den breitesten Raum ein.

Philochoros war ein hochst gewissenhaiiter und gelehrter Forscher.

Von seinen Vorgangern bat er aieherlich die Atthis des Androtion

stark benutzt *
, wiihrend er gegen Demon eine Streitschrirt richtete *.

Unter *einen Quellen beiand sich aueh Tbukydides "

1 Suid. a. si. O Da* hnehste. una *-rbaitene Citat ntammt aas Jem |*v Bucbe
Frgm. 152.

2 V^l. S. 7. Anm. 2. Said, x a* 0. : rttott^et >Ft rue l^fr^woir io> ;*k mi
rnri; fl*tmls»\ *«» ao/' ytite *«»c .4»ru> f»v xri.

:\) Frgm. vgL Hellaniko». Frgm. 71. Auch nonst stimmte er aicht immer
mit Hellanikos uberein. Vgl Frgm. 4i>.

V Bellaniko*, Frgm. Philoch.. Frgm. *.

5 Wilamowitz, Phil. I'nter*. I. 14»\ Aam.

^ Die lakonisehea Stadte Aithaia and The* Frgm. ^ and s7 kaan ex wohl
nar bei < ieiegenheit den Heiotenaafstandes erwihnt haben. V^l. Took. I, 101.

7" Frgm. and SI. 12K-12S ; Bach 4 bis zur Wt^lnrberstellung der De-
mokratie mit RScksiche auf Frgm. 91 ^Harpokr *. t. yev»>jaS and CIA II. 2,

Nr. <41 b.

Frgm 5!). 12<>. l*)a. m. 150. 15*
%

9" Said. ». v. «*tio/fwjf>c ; Philochoros, Frgm. 115 Harpukr. s. r. fttrttn'a),

gl. Frgm. 2 Said. i. . Ttttmn* r<-tot^ ami Frgm. 4<> Fiut. Tbes. 19

Biickh, Abhdl. i. BerL Akad. 1*32. S. 15 tf. ; F Srhroder. Tbacvdidis
historiamm memoria .jaae prnsraf ipud Aristidem etc., <;>..ttiogen 1SS7 Di&«.
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Cbersicht iiber die Quellen und die neuere Litteratur. 11

Die Arbeiten der Atthidographen t'anden im wesentlichen ihren

Abschlufs rait einem Werke des Istros 1
, eines Schttlers des Kalli-

machos (etwa 310—235) *. Zu den zahlreichen Schriften dieses fleifsigen,

aber kritiklosen 8 Vielschreibers und Kompilators gehorten die "stratta

oder —I'x/ju/xrw , welche allerlei arch&ologische Fragen mit besonderer

Beriicksichtigung Attikas bebandelten *, und cin grofses, wabrscheiniich

—vvaytoyt} tCtv 'slc&idiov betiteltes Sammelwerk 5
, in dem ein weit-

schicbtiges mythologisches und archilologisches Material 6 aus den Atthi-

dographen und daneben auch aus zahlreichen anderen Autoren, sowohl

Dichtern , als Prosaikern
,

zusaramengetragen war 7
. Diese reich-

haltige Synagoge bot sich den Spfitern als eine bequeme Fundgrube

fiir attische Archaologie dar und wurde darum von Lexikographen und

Grammatikern viel benutzt. Ferner schopften aus derselben na-

mentlich Plutarch im Leben des Theseus und der sp&talexandrinische

Verfasser eines Kompendiums der Mythologie, das von Diodoros im

vierten Buche, von Ps. Apollodoros in der mythologischen Bibliothek,

von Hyginus in den Fabulae und von Pausanias im ersten Buche

stark benutzt wurde * Nach Istros ist keine Atthis raehr erschienen

1) Lenz und Siebelis, Phanodemi, Demonis, Clitodemi atque Istri Fragments,

Leipzig 1812; Miiller, F. H. G. I, p. LXXXV; XC, 418-427; Nachtrage bei

Stichle, Philol. VITI (1853), 643—654 ; M. Wellmann, De Istro Callimacbio. Greifs-

wald 1886, Diss.; F. Susemihl, Gesch. d. gr. Litteratur in der Alexandrinerzeit I

(1891), 622 ff.

2) Suid. s. v. 7«rp«><; KaMiuux"0* b. Athen. X, 478 b.

3) Plut. Thes. 24 bemerkt zo einer von Istros wiedergegebenen Erzahlung

:

'MXii rorro ulv ?/ei ttoMqV nXoytu*. Dafs bei Istros viel Ungereimtes und Un-

richtiges stand, zeigt namentlich Frgm. 11 und 12. Polemon nrteilte uber ihn

sehr scharf. Polemon, Frgm. 54, MUller, F. H. G. Ill, 131 (Athen IX, 387). Vgl.

auch Diod. I. 29, 6 und dazu Wellmaun a. a. O., S. 12, Anm. 13.

4) Frgm. 6. 8 (3. Buch) 21. 22 (5. Buch) 31. Vgl. 52 Plut. Quacst. gr. 43).

Dafs die "Atuxta oder Ivppixin (dieser Titel nur Frgm. 22) als besouderes Werk
von der Atthiden- Sammlung zu unterscheiden sind, zeigt Wellmaun a. a. 0. 5ff.

5) toryoe iy if, Ivrttytayt, xvSv lltttdcoi : Harpokr. s. v. in fvty xtiy <f< Qv

^Frgm. 19); iv rfi Iryaytoyi) rije 'AiM&os: Harpokr. s. v. Koigiuvufat (Frgm. 29);

iv ixr/i xai Sfxtirji ra>y Urnxmy avvaytoyoSv : Harpokr. s. v. 7(>«7ftCo<y<<'poc v Frgm.

16). Sount wird das Werk citiert als Svyayuyr^ Zwayatyttf, \itiixu, 'Jt$iife(. Vgl.

Wellmann a. a, O., S 8.

6) Auf H istoriaches bezieht sich nur Frgm. 24 ;Diog. Laert. II, 59).

7) Frgm. 11 (Schol. Aristoph. Vog. 1694): Kp»jVij iv UxponoAn $r KXt*i>rfea,

/< 'largos iv rfi tfi' piuvqim ra nt'ffti roi« avyyQtttfu'oty ttvuXfyoutytn. Uber die

von Istros benutzten Autoren vgl. Wellmann a. a. 0. 43 ff. 53 ff.

8) Wellmann a. a. O. 13 ff.; A. Kalkmann, Pausanias Berlin 1886), 268:

Bethe, Quaestiones Diodoreae mythographae (Gottingen 1887, Diss.) 17 ff. 81 ff.

Vgl. Knaak, Deutsche Litteraturzeit. 1886, Sp. 1<>6 und Maafs rbenda 1887,
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12 Yiertes Kapite!

nnd zwar bauptsachlich desbalb, weil init dein Niederpange Athens die

Teiinahine tur seine Geschiehte in weitern Kreisen allmahlich aufhorte

und die litterarisebe Kubrune an Alexandria. Pergamon und andere

One iiberging, wo die Schriftsteller und ihr Publikum fur andere, ihnen

naher liegende Stoffe p-ofseres Interesse hatten 1

Von einera Atthidographen . der vor Philochoro* sehrieb, ist der

niYthi*cbe Teil der parischen Marmorehronik abhingig. Diese

Chronik enthalt einen kurzen chrv>n.»k>gi$chen Abrifc . in dem unter

Lanpt^achlkher Benicksiehrigur.g Attika* Yorgan<re aus der Sagen-

£«?*:• hiette. p-i:tische. litterar^eschichtliche und ag^nistische Ereignisse

v .n Kekr-p* an zuerst naoh artiwhen fv-rvoMu dann nach Archonten

• rati telle Auswahl zusammer.irestelit sir.d. Die Jabre zahlt der

< hr n;st rickwarts v.-.m Ajvhvv.tat des Di«>3jne:>> und zwar betolgt er

irr. erstec. we*en:i:L-h nmhi>cher. Te;!e il — SI' die inklosive Zablung,

irz. zwei:-^ L>:..r:^hen die exklusive. ^ :ern Di-'gn**'** im Jabre 263*2

. r. : r:- h: ire r< rbenjehenden Archon war 1

A::h;i -irrapber! war auch die Yer:**$unir5€«sciuchte Athens

'^hii:5*l: w -rd-rc. ied-x-h cur im Kahmeri ihrer die atrisehe Geschichte

-r i Ar Ls/.-~.e :S?rL,"p: ur.::;^:. .ie:: Cr.r n:ken Die emen Sehrif-

ttr^ >;-ziri. .v> «aa:l Kir.n*:h:~':^-z usd die innere sta.it-

ii:ie Lrrw: Ather.* Sesrafrr.. rer:-. "irer. wer.^r h»t*rwcbe als

priktiv L - :» •] «->r r-. :;s?'r - *r»*k ..^.r^ Zwevke. Zu diesen

>: ,V f .
>:.«.•---: ^ i. .r i_~-->...* r A ''lit- > :- -r**

1
-. I. «Sfci. Anm.

" ." II.. % \>'. K 1. > A— i

: K K >: >:.*: * u. i. v • >
r Kvii.. C". -r V . a V Vx-- : < 1. aS>€. Bwaeir

A^sc^^a *»::• • it. r*-.?rc A .".v,*"^: ?i/ v.-<r V. i\vv. • ors tnanDore

A:—- (-.-. i.— pjiLT.;u> v.i: • .-v^i> s." ''-o*v «^,*i.-r.- >--<"^
_

i;r>- racv^eli DAch-

c^»-»-*«f':. si.'* i-f xjt 'f r ^wot T - <
:>v - > i->'^w* Diodor.

ml r-r* A:-?> n- :>«f v1; ' - « ^ •"•^ » ^-.."^ -i T • <<** »m #»ek nicbt

iJ.i - r^r-itmr, -~ ^ \»^ : -r.vx \\ . > v . Knn. > . iorb nod

i^-— V»i xtj^ 0 -"" K*K » ^ ^vi- utv Tio.-t n»rt Lrw Robde,

£ii-it. Nik. \\\; . .->itrr:v^-i ,^S>ixix >4 : ifamf«*^T-JSf3iewl<*rf.

Ai--r- m^ •• a Kk-'VA . . , i v\ ;\ f v-rWint« a«* I>wp-

71^.- ti. * ~ > - WsW-b:'.i.:ohl',- ; i. -vx .^.t. v-,^-.ri.- > ^r. ****** >Vi-

iLTl* ••--^ \**:-- v ^ . > \\S r- ^ , ..^>- SsTfr Ak»d
> f >i.:.. s. X ' .... *-

Digitized by Google



Ubersicht iiber die Quelleu und die ueuorc Litteratur.

Schrilteii gehort die in der ersten Epoche des peloponnesischen Krieges

verJ'aiste pseudoxenophontische ^-ilh^aiiov .lohictia l
. Eine Schmah-

achritt aut' die Demokratie und hervorragende Volkstiihrer, wie Solon,

Themistokles uud Kleon, gab Kritias heiaus Zugleich hatte sich

die Philosophic von ethischen Gesichtspunkten aus politischen Problemen

zugewandt. Platon eutwart' in seiner Politeia das Bild des idealen

Staate6 aut' der Grundlage des Begriffes der Gerechtigkeit und be-

handelte in den Gesetzen den nachstbesten Staat. Der Begnirider eiuer

wirklicheu Staatswissenschat't wurde Aristo teles. Er wollte nicht

bloi's eineu Idealstaat darstellen, sondern vor allera zeigen, welches

.Staatsweaen unter bestimmten, gegebenen Verh&ltnissen das erreichbar

beste ware und welche Einrichtungen sich liir die Staaten im allge-

nieiuen am meisten eigneten. Mit der philosophischen Theorie ver-

bindet er in seinen zwisehen Uerbst 336 und Herbst 335 zum Ab-

!*hiuis gebruchten Politika 3 eine aui umiassender Kemitnis der ge-

sohichtlichen Thatsachen beruhende Betraclitung der realen Bedingungen

de* Staatslebens 4
.

Nach der Vollendung der Politika begaun Aristoteles unter Mit-

wirkung Theophrasts und anderer Sehuler 5 mit der monographischen

Ausarbeitung des fur die einzelnen Staaten gesauunelten Stoffes °. So

entstand ein grolsartiges Ilolitelai betiteltes Sammelwerk, in dein 158

Staateu 7 in der Weise behandelt waren, dais auf die Veriassungs-

geschichte eine systcmatische Darstellung der zur Zeit des Philosophen

bestehenden Veri'assung iolgte 8
. Von diesem Werke hatten sich nur

I Uber dieselbe Bd. HI, 1.

2) Miiller, Frgm. Hist. Gr. II, 70; F. Diiininler, Die 'ASuvaltov no'Aue(a des

Kritias, Hermes XXV II (1892), 200 ff. Vgl. weiter uutcu die AuHfuhruugeu iiber

die Quellen des Aristoteles. — R. Scholl, Die Aufaoge der politischen Litteratur

bri den Griecben, Miinchen 1890, Festrede.

3 Philipps Ennordung erwahut. Pol. V 10, p. 1311b. v. 2. Thebeu noch

nicht zemort: Pol. VI 7, p. 1321a, v. 2B. Vgl. Onckeu, Die Staatslehre des

Aristoteles II 241; R. Keil, Die solonische Verfassung (Berlin 1892), 122tf.

4) Vgl. Eth. Nikoin. X 10, p. 1181c, v. 15 ff.

5) Usener, Pr. Jahrb. L1II, S. 18 ff.; H. Nissen, Rheiu. Mus. XLVII 1892),

Ober die Ausieht V. Roses vgl. S. 14, Aum. 1.

*>'i B. Keil, Die solonische Verfassung (Berliu 1892), 122 ff. 194 ff. Die Au-

acht, dais die Politeiai eioe blofse Materialsammluug fur die deduktiveu Scbriften,

ia*besondcre fur die Politik geweseu warcu (Heitz, Die verloreueu Schrifteu des

Aristoteles 241 ff.; WilamowiU, Philol. Unter. I, 122), liifst sich uicht mehr auf-

recht erhaJteu.

«) Die beziiglicheu Quelleu-Augaben bei Rose, Aristot. Frgm. ', p. 25s
;
Nisscu,

Kbein. Mua, XLVII (1892), 187 ff.

*, Plut. Nou posse suaviter vivi 10 uenut xfiaea xnl noAtrtfru 'AqioioiiXovs.
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14 Yierte* Kaph^L

raLireicbe, Lauptsachlich durch die Lexik<>grapheu und Scholiasten
ut>erlielerte BruchMucke erhalten l

. Ein nicht unwichuge^ Fragment

d*rr zu dem Jvunmelwerke gehorenden 's4iti
t
raiu* :ro).ntia, das

sich au: r>-ion. Damasias. Kieistbenes und da* Flottengesetz des The-
mi st'.>k]--s be&jg. trat im Jahre It^J am' einem Papyrus dee Berliner

Museum- zutage *. Dann wurde aber im Jahre 1£90 aui' der Ruck-

It eii-L-rii P-.-LfrUi tcbeint der bistoriscbe Teil $o ubenrogen zu baben, dafs sie

ai> zTicd,- b^zeicbuet werien koaatea. Aocb die Fragmente ergebeu, dafs

Yerfa^j^^~ehk-b:L:cbe uad die vieiiaeb eineu breiteru Kaum
XgL B Kei* a. a S 144

1 Mu-er. Frgax Hi*t. Gr. 11. l'Otf . b>e-**<?r bei Yalentin Rose. Aristotele*

Psrr&irrpi^rap" it» LeipxLj l^iM
, 3^ff., dann in Ariitoteli* Opera ed. Acad. Reg.

B>:-ru**:ca X>y.. Y 1*7<> . p. 536*0/1 uad in 3. Au*^. Arbtotelis Fragmenta
(,
Leip-

zig . p 2> ff. Ygl. feraer Heiu, Die Terioreneo Scbrifteo des Axistotek*

Leipzig Ivo . 2& -ff. : Ari*toteU> Fragmenta, Paris lvS. Ed. DidotUna. — Gegea
dl~ An«:eht Y. Roses . daf* die Puliteiai . die uater dem Xamen des Aristoteles

on weriea. er>: oach dem Toie de* Meister* in der peripatetiscbeu Schule,

x»i*ca^a 31 * uad 3>j7. verta**! worien waren vgl Heitz a. a. 0- und namentlicb

S*aiv«, Aristctlrr's Constitution of Athena Loai>u l^.^o . p XIX sqq. — Scbon
Tiraioi'S La: die Pt.-i::e:ai fur ein AYerk des Aristotelea gebaiten. an dem Tbeo-

pbra-t<j» taitg^arbeitet batte Tiaaeo* Frjpa •>> und 70 = Aristoteles Frgm.
547 R -e =>c-Iyb XII. 5: Atbea. YI. ^- v^i. P,!yb XII 11, 5; 23, 8. Ferner

brtruoLtete Ci>ru vie na. Y. 4 Arisv.teie* ai> Yerrasser der a-iajrcicu. Aucb
?;rafa- Y1I. o.'l eitiert iu '.<

t .<r »{i i; a.Jur*^. u^d versebiedene andere Aristo-

Ci:^:e ke:._ra «- bea falls aur *u« d : ~xu, VWrke staa-i2:eu. Strab. YIII, 345
Yzzrz. 4.v> oT.i Fr-rai 4>2 . 374 Frgu- 4^1 X 446 uod 447 Frgm. 601

nad ».» Ih*a*vlc«e iT-.t voa Piutarva. der N^a pos>e s-uaviter Tivi xn'aftf xtu

.-; iurfi'i aafuhrt uaj wU\it-rhv\t Anpibea uater dem Xamen dea Ari-

mach: T"be# *-6. ^-:oa 1'6. Tbea;:>t. 1': Kimoa 1"; Perikl. 9. 10;
Ma '1 . die aich wort dob coer tv<t wort.ich w der kxsx roriiegeaden ^V^«w
-T.i.ijte wi --irrr^iea I> ^ L*;r: Vlll, li .^-.wri^T.'it, (r i'iiW aoiiriif. Bei

A:i:eLj-~. c-r *«i:.e i^>hr*a:::a: i: au* I> iy.-.xxs Tn-.-hoa, Pampbilos und Favo-
— a* s^Lr-j.rt. ^ch e c*i.ix> AazAh: vitrart i^-r C:r*te Atben. YI , 272d:
,1.-st .a*.** 4' t' AH. ^c, / tr if J^iimr noattft^t;

XL 4 ": /; r. <*»f.,i*-r \ Cl l, v yj VUI 348 . x
4 XI U. 67v; XIY. t>l^e P:e Ha.;; ;: .*ss, drj Otate atammt aos den Lexiko-
ira;-irra :A»=tli.b Harivkratioi;" «::d dry. S .v d b in: letxten Grunde aua
-r- Art^itea alexaadriaiscber aa.i js r^.v^;::^ vU . arto^

. G^:"-ade_ u::i ruerst »vr. :V. t »\s>-. Ft H*a;$, Hermes XY (^1880
>

'

o*-> a, *ber il> Bruoh^t^ok der .*» v-i.m^ x' KjtrtViaai^ erkannt von Tb
Berrk. Ka _ XXXYl 47 ^ l^»v Awv,r»be roa H Dieis, Abhdl.
d Bcr Ak*i i^>5. S 1 «

N 7 r. :i s»»v. l\r Y^. »svb daruber Blafs, Her-
ce* XYI , 4itf ; Stt-eavlh! . Hut* „Uhtv^K ^ ; H La,,^^^
Paf-yr. Be.-;-.. Nr l-.o Mu» aey AUt.v! tatv d«Wi\ Gs^ba *SSS ; Pbiiol Supplbd
Yl >M . I d T W Wkr*. Ho;uk>* \ \ I U

1 1 Nn> , 4^
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Ubersicht uber die Quellen uud die neuere Litteratur.

seite von vier durch das British Museum erworbenen Papyrusrollen 1

der grofste Teil * einer 'Aihrpaitav TcoXtnia 3 uufgefiinden, deren Iden-

1} Auf der Vorderseite standen Abrechnungen eine* Gutsverwaiters hub dera

elften Jahre Vespasians (August 78 bis Juui 79). Beschreibung des Papyrus in

den Ausgaben von F. G. Kenyon, p. Xft. und Sandys, p. XXXIV ff. Facsimile

ed. I und 11, London 1891, FoUo.

2} Am Anfange fehlt ein nicht unerbebliches Stuck. Vgl. F. Riihl, Jahrb. f.

kl. Philol. Supplbd. XVIII (1892). G78, Anm. 2. Der erhaltene Teil begiunt mit

der Verurteilung der Alkmeoniden, die bei der Nicderwerfung des kylonischen

Aufstandes einen Blutfrevel begangen hatten Die letzten Columneu (XXXI—
XXXVI) sind stark versturamelt.

3) Ausgaben: Editio princeps vou F. G. Kenyon, Aristotle on the con-

stitution of Athens, London, Januar 1891 , 2. Ausg. (nur Druckfehler verbessert)

Februar 1891; 3. durchgreifend verbesserte Ausgabe Januar 1892. — Aristotelis

Uohnta 'Aitnwtmv ed. G. Kaibel et U. de Wilamowitz-Moellendorf,
Berlin, Juli 1891 ; 2. Ausg. Sept. 1891. — Aristotelis quae fertur 'A&iv*i>oy no-

hxtiu. Post Kenyon recensuerunt H. van Herwerdeu et J. van Leeuwen,
Leyden 1891. — Aristotelis A&'{vtUuir nokixeia ed. Fr. Blafs, Leipzig 1892. —
Aristotle's Constitution of Athens. A revised text, with an introduction critical

and explanatory notes, testimonia and indices by John Edwin Sandys, London

1893. Deutsche Ubersetzungun namentlich von G. Kaibel und A. Kiess-

ling (Strafsburg 1891) und F. Poland, Berlin 1891 (mit brauchbaren sachlichen

Anmerkungen). Uber sonstige Ausgaben und Ubersetzungen in andere Sprachen

vgl. Sandys a. a 0.. p. LXVIII und Val. v. Schoffer, Burs. Jahresber. 1893 I,

S. 14.

Zusammeustellung der gesamten ueuerenLitteratur bis Ende 1892 aufser

in der Bibliotheca philol. classica bei Sandys a. a O.
, p. LXV41—LXXV und

von Val. v. Schoffer, Bursians Jahresb. 1893 I, S. Iff. Abgesehen von den po-

pularen Aufsatzen sind zunachst folgende Abhandlungen uud selbstandige Schrifteu

von allgemeinenn Inhalte hervorzubeben : Ad. Bauer, Litterarische und historische

Forschungen zu Aristoteles Miinchen 1891; F. Cauer, Hat Aristoteles die

Schrift vom Staat der Atheuer geschriebenV Stuttgart 1891; P. Cauer, Aristo-

teles' Urteil uber die Demokratie, Jahrb. f. kl. Philol CXLV (1892), 582 ff. ; 0.

Crusius. Die Schrift vom Staat der Athener uud Aristoteles tiber die Demo-

kratie, Philol L = N F. IV (,1891), 173 ff.; H. Diels, Zwei Funde, Archiv f.

Gesch. d. Philos. IV (.1891), 478; H. Droysen, Vorlaufige Bemerkungcn zur

'A&n., Berlin 1891 Progr. (hauptsachlich chronologisch); G. Gilbert, Aristoteles'

Aifn. Einleitung zur 2. Aufl. von Bd. I der gr. Staatsaltertiimer, Leipzig 1893;

Gompertz, Uber das neueutdeckte Werk des Aristoteles und die Vcrdachtiger

seiner Echtheit, Ber. d. Wiener Akad. 1891. Die Schrift vom Staatswesen der

Athener und ihr neuester Beurteiler, Wieu 1891; Holzinger, Aristoteles' athe-

nische Politie und die heraklidischen Excerpte Philol. L = X. F. IV , 436 ff.

;

B. Keil, Die solonische Verfassung in Aristoteles' Verfassuugsgescbichte Athens,

Berlin 1892; J. H. Lipsius, Das neu gefundeue Buch des Aristoteles vom
Staate der Athener, Verhdl. d. sachs. Gesellsch. d. Wisseusch. 1891, S. 41—G9;
R. W. Macan, 'Ad^vaitjr nol*xt(u , Journ. of hell. stud. XII (1892), I7ff; J.

Mel ber, Aristoteles 'A9n. und die bisher daruber erschiencne Litteratur, Blatter
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16 Viertes Kapitel.

titat mit der Schritt, welche die Lexikographeii und Scholiasteu als ein

Werk d es Aristoteles citieren, hinlanglich gesichert ist
1

. Es steht auch

f. buyer. Gvtnuasialw. XXVIU, S, 29-44; Peter Meyer, Des Aristoteles Po-

litik uud die U&n., Bonn 1891 : K. Niemeyer, Zu Aristoteles 'A&n., Jahrb. f. kl.

Philol. CXL111 H891), 407 ff. ; B. Niese, Uber Aristoteles Geschichte der athe-

uischen Verfassung, Hist. Zeitschr. LXIX ,1892), 38 ff. ; H. Nisseu, Die Staats-

schriften des Aristoteles, Rhein. Mus. XLVII (18112), ltilff; Ettore Pais, A.

Proposito dell' 'A9n. di Aristotele, Riv. di Filologia XIX, 557 ff.; Th. Reiuacb,
Aristote ou Chritiaa, Revue des Etudes grecques 1891, p. 143ff: M. Pokrowsky,

Studien zur ^Aittp m>A. des Aristoteles, Moskau 1893 trussischi; F. Ruhl, Uber

die von Mr. Kenyon veroffeutlichte Sehrift voin Staate der Atheuer, Rheiu. Mus.

XLVI (1891), 42«i—4W: Der Staat der Atheuer und keiu Eude, Jahrb. f. kl.

Philol. Supplbd. XVIII (1892), 675— 70<j; Valerian v. Schoffer, Einleituug m
„ Biirgerscbaft und Volksversaminlung in Athen" I, Moskau 1891 (russisch) ; E.

v. Stern, Die neu eDtdeckte Attn, des Aristoteles, Aus Bd. II der Annaleu der

hist. phil. Gesellsch., Odessa 1892 (russisch}; John Henry Wright, The Date

of Cylou, Harvard Studies in elass. philol. Ill (1892), 1 ff. (auch ini Separatdruck,

Boston 1892).

1) Von 5ii, nameutlich bei Lexikographeu uud Scholiasteu erhalteneu Frag-

inenteu, die ausdriicklich die 'Attn, des Aristoteles citieren, fiudeu sich 53 in der

Sehrift wieder, ein Fragment (Rose3
, Nr. 385) stand iu dem uicbt erhalteuen An-

fange, ein anderes (Rose*, Nr. 4G3) iu dem ebenfalls nicht erhalteuen Schlusse,

das dritte (Nr. 447) ist eiue nachla»sige und stark verdorbene Uinschreibuug von

'Ait n. L1V. — Von den iibrigeu 37 Fragmeuten, in deneu ohne ausdriickliches

Citat der llitn. nur Aristoteles als GewUhrsmaun genannt ist, kommeu 25 iu der

Sehrift vor. Was die 12 auderu betrifft, so gehoreu drei (Nr. 381. 384 und ein

bei Rose fehlendes im Schol. Vatic, ad Euripid. Hippol. 11 Schwartz) wiederuin

dem Anfange uud eines (Nr. 45G) wahrscheinlich dem Ende an. Sechs Fragmente

(Nr. 382. 3SG. 392. 399. 401. 415) standen offenbar uicbt iu der A&n , sondern

in andere 1 1 Schriften des Aristoteles. Ein Fragment [Nr. 394) ist unecht, boi

einem (Nr. 389) scheint der Autor Abn. II, 1 im Auge gebabt zu haben. Vgl.

iibcr das Vcrhaltnis der Fragmente zur Attn.: Blafs, Ausg. d. A»n.
, p. 106;

Kaibel-Wilamowitz, Ausg. der 'Aitn., p. 87 ff: Sandys, Aristotle's constitution of

Athens, p. LIU und 251 ff. F. Ruhl, Rhein. Mus. XLVI (1891), 4<il und Jahrb.

f. kl. Philol. Supplbd. XVIII <1892i, IJ81 ineint, dafs das Lexik. rhet. Cantabrigiense,

p. 674, 17 Rose 1

, Nr. 418) eineu vollstaudigern und richtigern Text als die vor-

liegende Attn, darbote, benutzt hatte. Die Gloase lautet: itriat xul dt*(>o£trta;

dia<psg$i' 'AQiatottkr^ iy tij Afyvtrftov nohtttu tpqai fvSv 9eafto&trtvv dtuit-

ynfiirai" eia) di xut yftatpat npoj uvtovf tu*> naQooiaai^ tlitttai xai dto?o-

frviai- |fW«c ptv iuv r»c xa r >i y off »7r «t ^c'^of ctrttt, d utQo^ty i a; die <«>

m dioQu dov$ anotpvyji n> Stria*. Die gespeiiteu Worte fehlen in dem Texte

der A9n., sie fehlen aber auch bei Harpokr. s. v. nuquotdeis und dtoQo£iria, wo

ebenfalls wortlich die U&n. citiert wird. Mithiu hat der Verfasser des Lex. rhet.

Cant, oder dessen Quelle auf eigene Hand jene die yQtupri |«Wac erklarenden

Worte hinzugefugt, wahreud der Verfasser der lOfn. eine Erlauterung des gam
geltiufigeu Ausdruckes nicht fur erforderlich hielt. Vgl. V. v. Schoffer, Berl. phiL

Wochenschr. 1892, Nr. 42, Sp. 1318.
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Ubersicht iiber die Quellen und die neaere Litteratur. 17

aalser Frage, dafs diese zwischen 329/8 und Herbst 322 verfafate 1

1) Der Verfasser der U»n. kennt Cap. XLI und XLIIff. nicht die im Herbst

322 bei der Ubergabe Athens an Antipatros erfolgte timokratische Umgestaltung
der demokratiacbeu Verfaaaung, die er als die zu aeiner Zeit beatehende (l*«t <?

'

r, riy xaidoxaoie r$c noXtxela; xovde roy rgonov) beschreibt (vgl. Diod. XVIII,

18: Pint. Pbok. 28). Ferner erwKhnt die U&n. LXII athenische <*Qza) ti( 2a-

uw. Dieae Inael verloren aber die Athener im Herbst 322 (Diod. XVIII, 18;

Diog. Lasrt. X, 1). Vgl. F. Cauer, Berl. phil Wochenschr. 1892, Sp. 458. Aucb
die BefugnisRe der uoxvyopot werden Cap. L ao geschildert, wie sie vor 320 19

bestanden. Dittenberger
,

Sylloge inscr. gr. , Nr. 337. — Der Terminus post

quem ergiebt sich zunachst ana dem Bestande der auswartigen Besitzungen

Athens. Derselbe amfafste nar noch Lemnos, Imbros, Skyros, Delos und Samos.

Dm war der durch den Frieden vom Jahre 338 geachaffene Zustand. Wenn
V. v. Schoffer, Einleitung zu „ Burgerschaft und Volksversammlutig in Athen"
Moskau 1891), S. 12ff. die Schrift namentlich wegen der Nichterwiihnung des o

tni rp juHxjoti bis gegen 350 hinaufruckt, so ist das unstatthaft, denn dieses

Kinanzamt wurde wahrscheinlich erst im Jahre 306 als standige Behorde ein-

gefuhrt Vgl. Busolt, Mullers Handb. d. klass. Alterlumsw. IV*, 239ff. Einen

aadern Anhaltspunkt giebt aber die Entwickelung der Spezialkompetenzen der ein-

zelnen Strategen , die urspriinglich eine ihren ganzen Amtsbereich umfassende,

gle»chmiiff?ige Kompetenz batten. Zuerst ist im Jahre 352 ein aiQartiyog 4n) rf,v

qvlmx^r rifc /a/pa; und ein axtHtrqyos in\ rove 6n\ixttg nachweisbar. Bullet, d.

corr. hell. XIII (1889), 434; Demosth. g. Philipp 1, 26. Die 'A&n. LXI kennt

funf Strategen mit Spezialkompetenz. Darunter befindet sich auch ein oxqaxnyvs

o tnl xd( avfifio&ac Ein solcher wurde erst nach 334 bestellt, da in diesem

Jahre noch ol ax^axtjyof Anordnungen fur die Symmorien treflen. CIA. II, 804

Col. A v. 63. Dagegen kommt im Jahre 325/4 bereits ein axQttxnyog 6 ini t«c

tvupooiat tenfiivos vor. CIA. II, 809 Col. A v. 210. Die Schrift ist also nach

334 rerfafst. Dazu stimmt die ErwShnung des Archontats des Kephisophon =
329$ im Cap. LIV, 7. Allerdings ist die Datierung ini Kr)<puro<pa>vxoe ap/ovro;

inBofern auff&llig, als sonst im systematischen Teile keine chronologische Angabe
Torkoramt, allein das geniigt noch nicht, um mit V. v. Schoffer a. a. 0. dieselbe

»1« eine in den Text gekommene Randglosse zu betrachten. — Eine noch genauere

Begrenzung der Abfassungszeit haben B. Keil und H. Nissen versucht. Ersterer

<Berl. philol. Wochenschr. 1891, Nr. 20, Sp. 613) machte gleichzeitig mit Cecil

Torr i Athenaeum 1891, 7. Febr.
, p. 185) und H. Lipsius (Verbdl. d. sfichs

Oesellsch. d. Wissenscb. 1891, S. 45, Anm. 2), darauf aufmerksam, dafs es Cap.

XLVI, 1 vom Rate heifst: itmeTxat xatrdt TQttjQttf rj xtXQ^QStg, onoxiQnq txr c ir\^ioq

IHQetovrtaji. in den See-Urkunden begegnen nun im Jahre 356/5 nur 283 Trieren,

im Jahre 330/29 neben 392 Trieren 18 Tetreren, auch 329/8 wurden Tetreren er-

baut (CIA. n, 809 Col. B. v. 42), 326/5 gab es 360 Trieren und . . Tetreren,

325 4. 360 Trieren, 50 Tetreren und 7 Penteren. — B. Keil, H. Lipsius, Cecil

Torr, Macan (Journ. of hell. stud. XII, 17 ff.), Sandys (Aristotle's Constit. of

Athens, p. XXXIX) u. a. haben daraus geschlossen, dafs die Schrift vor 325 4

abgefafst wurde. Allein zwingend ist dieser Schlufs nicht, denn abgesehen von

der Terschwindend kleinen Zahl der Penteren, ist es sehr fraglich, ob der Penteren -

ban aach nur in geringem Umfange fortgesetzt wurde. Diod. XVIII, 10 berichtet,

d*fc die Athener zu Beginn des lamischen Krieges 200 Trieren und 40 Tetreren

Built. Oft«chi»cb« GtschlehU. H. 8. Aufl. 2
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^itr^ulojv 7io)urua ifarem Inhalte und ihrer Form 1 nach ein aristo-

auszuriisten beschlossen, von Pentercn ist nicht die Rede. In der See -Urk undo
Tom Jahre 323/2 (CIA. II, 811 Col. B, v. 141) werden 315 Trieren and mindestena

50 Tetreren aufgeziihlt, aber keine Penteren. Vgl. H. Nissen, Rhein. Mas. XL.VII
(1892*, 197 und dagegen B. Reil, Die solonische Verfassung 148. Nisseu a. a. O-

i vgl. auch F. Cauer, Hat Aristoteles u. s w., S. 7 and 77) sucht aas den Namen
dcr beiden Staatsavisos einen Terminus post qaem zu gewinnen. l49n. LXl , 7

heifsen dieselben Paralos und Ammonias. In den See - Urkunden von 326/5 and
823,2 kommt nur eine Tetrere Paralia Tor {CIA. II. 2, Nr. 808, Col. A, 49
und Nr. 812, Col. A, v. 40

1 und in dem Inventor von 323 2 das von 324/3 fehlt

leider; eine Tetrere Salaminia — CIA. II. 2, Nr. 812, Col. A. v. 123. EHe
Triere Salaminia war vor 325/4 zugrunde gegangen >CIA. II. 2, Nr. 809, Col. D.
v. 27). Nissen halt die Tetrere Salaminia fur das Ersatzschiff des Staatsavisos Sa-

laminia and meint, die Athener hatten, als sie im Herbst 324 (A. Schaefer, Deinostb.

III
7

. 324, Anm. 2j dem Alexandros gottliche Ehren zuerkannteo , die Salaminia

Ammouias genannt, sie aber nach dem Tode Alexanders iMai Juni 323) wieder

umgetauft. Unter makedonischer Herrschaft waren sie zu dem Nameu Ammonias
zuruckgekehrt. Das erste Auftreten des Staatsavisos Ammonias beschranke sich

ubrr auf die Zeit vom Oktober 324 bis Juli 323. In dieser Zeit, nach dem har-

paliNchen Prozesse (auf den Cap. XXVITI, 3 anspiele . sei die ll&n. verfafst wor-

deu. Allein ebenso wie die Tetrere Paralia schwerlich mit der Paralos (das ist

der offizielle Name des Avisos. CIA. II. 2, Nr. 804, Col. B. v. 66 1 identisch war,

iat es mindestens zweifelhaft, ob die Tetrere Salaminia das Ersatzschiff der Triere

Salaminia war, denn die beiden Staatsavisos werden durchweg Trieren genannt

Aristot. Fragm. 443 Rose J
). Die Athener, die bereiU im Jahre 333/2 dem Ammon

ein allerdings recht bescheideDes Staatsopfer darbrachten CIA. II. 2, Nr. 741 \
batten recht wohl scbon infolge der Yorgange im Ammonion

{
Winter 332/1) den

als Ersatz fur die untergegangene Salaminia erbauten Aviso Ammoniaa taufen

kouuen. Gegeu Nissen vgl. B. Keil a. a. 0. 149. Es ist jedoch zuzugeben, dais

die Wahrscheinlichkeit dafiir spricht, dafs die Umtaufung des Staatsavisos im

Herbst 324 erfolgte und dafs auch cap. XXVIII, 3 unter dem Eindrucke des bar-

palischen Prozesses beschrieben zu sein scheint. Der unfertige Zustand der Schrift

vgl. weiter unten S. 29, Anm. 4, , weist auch darauf hin, dafs sie wohl erst im

Jahre 323 verfafst wurde. Die Ubersiedelung des Aristoteles nach Chalkis im

Herbst 323 und die damit verbundene Storung, dann die zunehmeode Kr&nklich-

keit des Meisters hinderteu an der Anlegung der letzten Feile, welcbe die

vennisecn lafst.

1] Gegen die Versuche einiger Euglander (Mayor, Class. Review V, 122—123;

H Richards ebenda 184-186. 272-273. 333; Chinnock ebenda 229—230 durch

eine Sammlung voo Ausdriicken. die in den erhaltenen Schriften des Aristoteles

uicht vorkommen, die Echtheit der U»n. in Frage zu stellen vgl. Goropertx, Cber

du* ueu eutdeckte Werk des Aristoteles und die Verdachtiger seiner Echtheit,

Her. d. Wiener Akad. 1801; Newman, Class. Review. V, 155ff. : Sandys. Aristotle's

coiwditutiou of Athens, p. XLVI. Ein grofser Teil der sogenannten unariatorelischen

Worle LH-trirTt technische Ausdriicke oder findet sich iu I'rkunden. Wenn einzelne

Wurtc in ht Abn. sich in den erhaltenen Schriften des Aristoteles uicht nachweUen

U^u, *» darf das urn so weniger Anstofs erregeu, als *v«* k*
} ,«,V« »Uch vie,.
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telisches Geprage tragt , ernstliche 1 Zweifel konnten nur inbezug

duraaf geltend gemacht werden, ob die Schrift vom Meister selbst und

nicht vielmehr nur unter seinen Auspicien von einem Schiller verlalst

worden ist oder ob sie in ihrer ursprunglichen Gestalt und nicht viel-

mehr in einer spateren Bearbeitung vorliegt

Friedrich und Paul Cauer halten die 'A^vaiuv 7io).ixeia fur eine

im gaozen selbstandige Arbeit einea seiner Aufgabe nicht gewachsenen

Schulers, wahrend aie F. Ruhl als eine, vermutlich von Herakleides,

dem Verfasser der Kompilation 7iegl 7toXiTeiQv
}
herruhrende Bearbeitung

der echten Schrift des Aristoteles betrachtet. Der Bearbeiter hatte sich

an letztere sehr nahe, stellenweise fast oder ganz wortlich angeschlossen t

anderseits aber viele Stellen zusammengezogen oder erweitert Auch

R. W. Macan kommt zu dem Ergebnis, dafs der Text nicht voll-

standig in der urspiinglichen Aufzeichnung erhalten ware *.

Die Cauersche Ansicht sttttzt sich zunachat auf sachliche

Widerspriiche zwischen der 'ASrpaitov nohiua und der aristotelischen

faeh in andern Schriften des A. vorkommen, und auf der andern Seite die

xahlreicbe echt aristotelische Ausdriicke und Begriffe en t halt. Vgl.

Aristote, Coast. d'Athenes trad. p. Haussoullier, Parts 1891 ; Pokrowsky, Uber die

Frage der Echtheit der A&n. Journ. d. Minist. f. Volksaufklaruug, Okt./Nov. 1892,

p. 29 ff. (ruasiscb). P. beriicksichtigt namentlich auch die naturwissensch. Schrifen.

Vgl. ferner Sandys a. a. O., p. XLVI; B. Keil, Die solonische Verfassung, S. 16,

Anin, 1. Auch stilistische Abweichungen von den erhaltenen Schriften des A. er-

klarcn sich dadurcb, dafs die ji&n, einen andern Inhalt und Zweck als jene hatte.

Denn sie gehorte zu den verloren gegangenen, fur eiuen weitern Leserkreis be-

stimmten Werken, nicbt zu den erhaltenen, fur die Schultbiitigkeit verfafsten Lehr-

schriften. — Der Satzbau ist ungleichmafsig, entspricht aber im allgemeinen der

Forderung des Aristot. Rhet. III. 9, p. 1409 a, v. 34 inbezug auf die elQo^ri US*
xaitinQau/jirri i* nBQtwfotf. Auch das von Aristoteles fur das Ende und den Anfang

der Perioden verlangte Hervortreten eines Rhythmus (Rhet. III. 8, p. 1409a, v. 19)

UU*t sich vielfach nachweisen. B. Keil a. a. 0., S. 17 ff.; Fr. Blafs, Praefatio zur

Ausgabe, p. 16sqq. (B. gebt jedoch zu weit). Der Hiatus ist aufser in den letzten

Abschnitten (von cap. LXII an) im ganzen vermieden, und der Verfasser der !d9n.

befolgt inbezug auf ihn etwa dieselben Regeln, wie A. im 8. Bucbe der Politik. Blafs

a a. 0.: J. W. Headlam, Class. Review V. 270—272; Sandys a. a. O., p. Lsqq.

1) Denn die Ansicht von JuL Schwarz, Aristoteles und die 'Ad*\vai<ov noXneia,

Auszug aus „Die Demokratie (Leipzig 1891) II, 25 ff., dafs Demetrios von Pha-

leron der Verfasser ware, ist eine unbegriindete Vermutung.

2> Vgl. die S. 15, Anm. 2 angefuhrten Schriften von F. und P. Cauer,

F. Riihl and Macan. Gegen Cauers und Riihls Ansicht und fur die Echtheit:

0. Cruaius, H. Diels, Gompertz, B. Keil (mit tiefer in den Stoff eindringenden

Grunden <, P. Meyer (der Hauptsache nacb mifalungen) , K. Niemeyer, H. Nissen,

Sandys, V. v. Schbfter, E. v. Stern in den S. 15, Anm. 2 angefuhrten Schriften. —
Fiir echt halten die Schrift ferner Blafs, Comparetti, Haussoullier, Kaibel, Kenyou,

A. Kirchhoff, U. Kohler, R. Schoell, Wilamowitz u. a.

2*
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Politik. Allerdings enth&lt der verfasBungegeschichtliche Abrifs der
eratern neben vielfacben Ubereinstimmungen mit letzterer 1 mehrere

Angaben iiber Solon und Kleisthenee, deren Widerspruch mit Aufse-

rungen in der Politik sich entweder gar nicht oder nur durcb nicht

einwandsfreie Erklarungen beseitigen lafst 2
. Jndessen verachiedene An-

1) Dazu gehort die besonders gtinstige Beurteilung Solons, der nach AO>n.

V, 3 h t«> fxiaur. Vgl. Pol. IV. 11, p. 1296a, v. 19: SoXmv ts ydg jy rovr***

(twv ftiaaty nokirtuv). Uber die Ubereinstimmung der GesamtauffaMung der solo-

nischen Verfassung vgl. B. Keil, Die soloniscbe Verfassung, S. 120 ff., der aucb
gleicbzeitig mit B. Niese, Hist. Zeitscbrift LXIX (1892), 68 richtig bemerkt hat,

dafs das Feblen der soloniscben ko'^uo* in der A&n. der Aufserung des Aristotelea

iiber das Verhaltnis zwischen voftoi und noXireta entspricht. Pol. IV. 1, p. 1289

a. v. 15. Der Areopag war sowol nach der A$n., als nach Pol. II. 12, p. 1274 a

vor solonisch. Peisistratos vor dem Areopag: A9n. XVI, und Pol. V. 12, p. 1315 b,

v. 21 (teilweise Ubereinstimmung im Wortlaut). Harmodios und Aristogeiton

:

A»*. XVIII, 2 und Pol. V. 10, p. 1311 a. v. 36. Verderbliche Wirkung der See-

herrschaft und der Demagogen nach den Perserkriegen : Adn. XLI, 2 und Pol.

II. 12, p. 1274a. v. 10 ff.; Beschrankung der Befugnisse des Areopags durcb

Ephialtee und Perikles: A9n. XXV und XXVII und Pol. II. 12, p. 1274a. v. 7.

Vgl. dazu B. Keil a. a. 0., S. 120; O. Crusius, Philol. L = N. F. IV (1891\

173 ff.; Niemeyer, Jabrb. f. kl. Phil. CXLIII (1891), 411.

2) Die A&n. schreibt dem Drakon eine Verfassung zu und zwar die zweite

noXixt(« oder t«S« inbezug auf die Behorden. Vgl. Ill, 1; IV; V, 1; XLI, 2.

Dagegen heifst es bei Aristot. Pol. II. 12, p. 1274 b: Jgdxoyjos &i vopot f*iv c/n,

noXuefif o*' vnttQxovoQ rovg yofxovg i&tjxe, Xdiov if* iv roff ydfiois ovdiv iariy c r«

xal ftvetae a(toy, itXrjy r] ^aXfnor^ did to rijt Ctyifac ft£ye9os. Diese Stelle ist

(trotz des Ausgleichsversuches von P. Meyer, Des Aristotelea Politik, S. 31 ff.) mit

den Angaben der A9n. schlechterdings unvereinbar. Freilich steht sie in einem

Abschnitte (II. 12, p. 1274 a. v. 22 ff.), der scbon l&ngst von Gottling (p. 346 seiner

Ausgabe), dem sich u. a. Susemihl anschliefst, fur eine Interpolation erkl&rt wor-

den ist, aber an der Ecbtheit dieses Abschnittes ist doch nach den Ausfuhrungen

von Spengel, Abhdl. d. bayer. Akad. Philos.-Philol. CI. V (1849), S. 11, Anm. 13;

J. P. Nickes, De Aristotelis politicorum libris (Bonn 1861), p. 55 ff. und P. Meyer a. a. 0.,

cap. II nicht zu zweifeln. Es ist aber die Ausdrucksweise sehr bezeicbnend, mit der

die A&n. von der Verfassung Drakons spricht, sie verrat sehr deutlich, dafs sich der

Verfasser nur schwer dazu entschliefsen konnte, dem Drakon eine Verfassung zu-

zuschreiben. Vgl. weiter unten S. 37, Anm. 1. Ferner wurden nach Aristot. Pol.

II. 12, p. 1273b, v. 40 bis 1274a, v. 16 und III. 16, p. 1281, v. 25ff. die Be-

amten nach der soloniscben Verfassung vom Demos gewahlt und zur Bechenschaft

gezogen («?/"* alQttat, to t«c alQtiailtH xal tvdvvuv, $n( re t«c aQ/atgeaiai

xoi cv&vyat rtav «qxgvio>v). Nach der A&n. VIII, 1: Solon xd( 6 ' dggdi tnoiipt

xXrjQtuTas ix ngoxgfroty. Freilich lag die Vorwahl den Phylen, also dem Volke ob,

aber dadurch ist der Widerspruch keineswegs, wie K. Niemeyer, Jahrb f. kl. Philol.

CXLIII (1891), 408 meint, zu beseitigen, denn die dem Solon zugeschriebene Be-

stellungsart der Beamten betrachtet Aristotelea als eine Art der Losung. Vgi.

Pol. IV. 14, p. 1298b, v. 9: <T iytmr fiiy algirof, ivitay <fk xX^wroi ij dxXaf
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gaben iiber einige obschon wichtige Punkte der VerfaBBuugsgeschichte

konnen, wie F. Cauer selbet zugiebt, noch kein ausreichender Grund

*

t
(x npoxQittuv. Dahcr sagt auch die \49n. a. a. 0.: oquciov d' on xXt)Q<uxde

motyjfy ix xujy Tipnfiaruty. Nach der
%

Afrn. mule nicht dem Demos, aondern dem
Areopag da* ti'9i>v*u> der Beamten obgelegen haben. Vgl. B. Keil, Die solon. Ver-

t'as«ung 121. Wichtigeriat^toi. XXI a. E., wo ea von Kleiathenea heifat: i« di yivn

xal ttt; (fQatffittf xai xds legtitouyag elaaty ££*tv l*doiovg xaxit itt natQia , wahrend

Aristotelea Pol. VI. 4, p. 1319b, v. 19ff. sagt: exi di xai xd xotaixa xaxaoxswiapaxa

XpriJifta 7lf>6$ tjjV dtjfiOXQaxiav tt,v roiavtrjy, olg KXtta9iyr^ re A&t'jVqotv 4%(}r
t
auxQ

povlofUros av£rjaai xrjy dijfAOXQariay, xal ntgl Kvpyvyy ol tor dqfAoy xa&%axd*xti'

(ftXai it ytiq irtgtu nou}x4at nX$iovg xal qqaxQlai , xai xd nor idlwv Uguy awax-
tiop ei( dXiya xal xoira, xal ndyxa aotpiote'oy Sntof tiy on pdXuita aVa/ut/^cufft

mints a'XXqXotf, ul di ovyij&uaiv diafrvx^oioty al n gottgov (bemerkenswert aind die

wortlicbeu Anklange von 'A&n. XXI, 1: dva/Att$at povXoptyoq — § 3: dyafito-

y$«\hn to nXit&of — onu( petti a/oi<r» nXeiovs rqc n o Xix e t ue an Ariatot.

a. a. O. und III. 2, p. 1275b, v. 37: Saot pe xio%ov fitxafioX^t ytyopiyijg noXt-

riiaf, otoy l-f9i}yt)Qt t'noiqot KX(io&4yr)(). Allerdings kann die Aufserung dea Ari-

stotelea in der Politik, aoweit aie die Pbratrien betrifft, nur auf Kyrene bezogen

and damit ein Auagleich mit der A&n. herbeigefiihrt werdeu. Vgl. Th. Bergk,

Rbein. Mua. XXXVI (1881), 104; H. Landwehr, Philol. Supplbd. V (1884), 168;

W. R. Paton, Claaa. Review V, 221. Aber wenn ein Gesetzgeber auf die voll-

•itiiadige icvdfitiu; der Burger ausging, ao war ea docb vor allem Kleisthenes. K.

Xiemeyer, Jabrb. f. kl. Philol. CXLIU (.1891), 409 hat darum auch auf anderem

Wege eine Vereinbarung geaucht (vgl. auch P. Meyer, Dea Ariatotelea Politikt

S. 51 ff.). £r beton t, dafa der Satz in der Afhi. nicht besage, dafs Kleisthenes die

Phratrien unverandert liefa, sondern nur: „ lhre Geachlechtagenosaenachaften und

Phratrien und Prieatertiimer geatattete er jeglichen zu behalten nach Vatersittc",

Der Verfaaeer der A&n. sei aich wohl bewufst geweaen, dafs Kleisthenea allea that,

um die Menge zu vermischen. Aristotelea habe aber in der I4*n., wo er eingehend

aber die Neuerungen dea Kleisthenea handele, auch die vorsichtige Schonung des

Alten (die Nichtaufldsung der bestebenden Bruderachaften) hervorheben wollen,

wahrend ea ihm in der Politik weaentlich auf die Gesamtwirkung der Reformen

dea Kleisthenes augekommen aei. — Wenn der Verfaaaer der 'AOn. in dem ange-

fuhrten Satze nur daa Verbleiben der Phraterea in ihren biaherigen Verbanden und

den Fortbeatand der familienrechtlichen Bedeutung deraelben im Auge hatte, ao

aberging er einen sehr wichtigen Punkt, namlich daa Verhaltuia der kurz vorher

erwahnten ytonoXUai zu den Phratrien. G. Gilbert, Gr. Staataaltert. P, 164, der

sich den Auafuhrungen Niemeyere anschliefst , schreibt dem Kleisthenea eine Er-

ginzung und Erweiterung der alten Phratrien-Ordnung zu, indem er die Neubiirger

entweder in die alten Phratrien aufgenommen oder aua ihnen neue Phratrien ge-

bildet habe. Beziehen aich die Worte der Politik: tpvXai re ydg ittgai noirfxiat

xltior ( xai tfoaiatai auch auf Kleiathenea, ao beaagen aie, dafa er die Phratrien

went nur vennehrte, aondern auch veranderte. Wenn er die Neubiirger in eigene

Phratrien vereinigte, an ware die von ihm auch nach der A&n. angeatrebte Ver-

miBchung der Alt- und Neubiirger wenigatena in dieaer Hinaicht nicht erreicht

worden. Nahm er aber Neubiirger auch in die alten Phratrien auf, ao blieben die

PhrateTea nicht mehr xuxd to mixgut im Beaitze ihrer biaherigen Verbande, da aie
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sein, die Schrift dem Aristoteles abzusprechen, da dieser infolge weiterer

Studien seine Ansicht ge&ndert haben konnte. Nach F. und P. Cauer

soil aber der Verfasser der Afhjvauav noXixiia auch den politischen

Grunds&tzen widersprechen, die Aristoteles in seiner tiefdurchdachten,

ira gereiften Alter verfafsten Politik zum Ausdruck gebracht und ge-

wifs nicbt mehr ver&ndert habe.

Aristoteles stelle die vollendete Demokratie mit ihrer Allgewalt der

Volksbeschltisse und ihren Allen zuganglichen Volksgericbten in eine

Reihe mit den schlechtesten Verfa&sungen *, die *Afh\va'uav noXivzia

ja dieselben mit ueuen Elementen tcilen mufcten. Auf diese Fragen giebt die

A9n. keine Antwort, die Vermischung vollzieht sicb nach ihr nur durch die Urn-

gestaltuug der Phylen und die Einrichtung der Demen, die Phratrien bleiben,

ebenso wie die Geschlecbtsverbande, jeglichen xtna to ndtQia. Da nun die Genneteu
niemals Nichtgenneten in ihre yivq aufhahmen, und hier die Phratrien durchaus
parallel mit den yi*"i genannt werden, bo hat offenbar die A9n. die Auffassung,

data die bestehenden Phratrien ausschliefsUch den bisfaerigen Phrateres und deren

Kachkommen verbiieben. Folglich miifsten nach der A&n. aus den Neubiirgern

neue Phratrien gebildet worden sein, sofern diese (was doch nach der schon im
5. Jahrhundert befolgten Praxis angenommen werden mufs) uberhaupt in Phratrien

eingeordnet wurden. Ein Widerspruch gegen die Politik wiirde um so weniger

aufTallend sein, als in einem andern, damit eng zusammeuh&ngenden Punkte die

A9n. eine von der Politik verschiedene Auffassung hat. In der Pol. III. 2,

p. 1275 b, v. 37 heifst es von Kleisthenes noXXovt itpvXdtvat $ivot>c xcA dovXovg

fteroixove. Nach der 'A&n. nahm dagegen Kleisthenes navntc in die Phylen auf,

onwf fitti'tax*"" nUlovs Ttj< noXnttas, d. h. alle diejenigen Attiker, die bisher

aufserhalb der PhylenverbSnde gestanden batten, wurden in dieselben aufgenommen.
Da nach der A&n. XIII, 5 damals eine Revision der Burgerliste erfolgte. weil viele

zur Burgerschaft gehorten, die rai yivti fii\ xadaqof warcn und sich darum den
Peisistratiden angeschlossen hatten , so kann schwerlich gleichzeitig eine um-
fassende Aufnahme von Fremden und Metoeken stattgefunden haben, denn dabei

hatte man doch von dem Grundsatze rein burgerlicher Abkunft ganz absehen
miissen. Ohne Zweifel hatte Aristoteles bei der Abfassung der A&n. von den
vfonoXittu des Kleisthenes, die er friiher fur eingebiirgertc Fremde hielt, eine

andere Anschauung gewonnen.

1) Pol. II. 6, p. 1266a, v. 3: (x d*i)uoxqaita( xui xvqayviioq
y at ij to nttqanay

ovx 5v it( noXireias % x(tQtaTa <: naatSv. IV. 4, p. 1292 a, v. 5: Die letzte

Form der Demokratie ist diejenige, wo xvqtoy to nXij&os und nicht d ro>of jovro

dh yfyttui, orttv ni tytitpin/Aaja xvgta p tiXXa pij 6 vdfiot, Eine solche Demo-
kratie ist keine noXirein, onov ydq jiij ydpot aQ/ovotr, ovx eon no/Urefa xtX. Pol.

IV. 6, p. 1292b, v. 41 — 1293a, v. 10: Uraqjoy eldog dtipoxqaiias »} rtXtvia(a
to if /?dro4« iv rats noXici y e y e yij ui yt). In ihr ist to twv tlnoQtoy nk^9os
xvqiov rfje noXiKfag, dXX' oi»/ ol vouoi. IV. 14, p. 1298a, v. 29: Teraproc 6*i

rponos to navta; n«pl ndvttov §orXsveo&m ovyiovrnc, roe di «?;«c
niQi (iidey6( kq(v$iv, <tXXa ijlovov n qoa i « x Qtye t y, ovneg t] T $Xtvrattt
Stipoxoai ia vvy diotxtUai tqohov, i]y dyaXoyoy qpautv tiyai oXiyaQx**? T€
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billige aber die Ubertragung der Gerichtsbarkeit des Rates auf das

Volk 1 und drticke damit ihre Zustimmung zu einer Mafsregel aus, die

der letzte entscheidende Schritt auf dem Wege zu jener Demokratie 8

gewesen sei. Allein der Verfasser der ^tf^raiW noXiteia billigt die

Ubertragung nicht als Ubergang zur vollendeten Demokratie, wodurch

er Rich auch mit eigenen Aufserungen iiber dieselbe in Widerspruch

setzen wurde, sondern nur von dem einen objektiven Gesichtspunkte

aus *
, dafs wenige leichter als viele durch Gabe und Gunst zu be-

dwaoieviixTj xai poyaotfa rvgavvixfj. Zu dieser letzten Form der Demokratie ge-

horte zweifellos die zur Zeit deg Philosophen in Atheu bestehende. Es ist eine

Demokratie, wie sie die A$n. schildert. Ill, 5 heifst es von den Archonten : xvqioi

<F* t,oav xai rag dixaf av'xoxtXsif xgtyur , xai ov% Oaneg *€v n qo a vaxQirt tv.

XLI, 2: antlvttov yag uvjoq avxov ntnotyxtv 6 (fr^oc *i'p<or, xrri ntfyxa

ttioixeir ai ipqfpto u ao tr xai dixaoxi)gfot{, iv otf 6 df
tft6( iaxtv 6 xgaxtov.

1) Vgl. unten Anm. 3.

2) Pol. VI. 1, p. 1317 b, T. 30 ff. : xtSv di ag/riv dtiuoxixtoxaxoy ftovXt] , Snov

/iij fno&ov evnogin ndotv ivxav9a yag ayatgoiyxat xai xitvxt}( ri}S «ftt")ff rt\v dv-

vafuv tig avxov yag axdyti xas xgic(t( naoag 6 dr,fiO( tvnogtSy /Jio9oi xxk. IV.

12, p. 1299b, r. 38 ff. : xaraXvktat dk xat xr,e ^ovXr}( i) dvyttun iv xotavxai; (fijuo-

xgax/atg iv ati avrof ovvtuv 6 dijfiog xQlf*07^'1 neQ i navxwv. Das geschieht,

wenn er Sold bat.

3) Die 'A&n. sagt cap. XLI : Seit der Verfassungsreform im Arcbontenjahre

des Eukleides haben sich die Befagnisse der Menge immer mehr erweitert. anav-

xwv yag avxos avxov itenoitixtv 6 dqjuof xigtov , xai navra diotxtTxat tpt]<p(6f<taoiv

xai dutaoxijQfon, iv ol( 6 dqpof iaxiv o xgaxtuV xai yaQ al t?,( povXr,{ xgiattt

ti( xov dijfior iXqXv &aatv. xai xovto doxovoi noitiv OQ&tis" ei'dia-

qt&opto r egoi yaQ (ol) oXiyot xtvv noXXfov eialv xai xigdu xai yagtatv.

Die Worte *ai rovto doxovoi notelv 6o&to( beziehen sich nicht auf die Einfuhrung

der entsobieden demokratiscben Verfassuug Uberbaupt, sondern nur auf die Uber-

tragung der Gerichtsbarkeit des Rates auf das Volk. Vgl. K. Niemeyer, Jahrb.

f. kl. Philol. CXLIII (1891), 41U: 0. Crusius, Philol. L = N. F. IV (1891), 174:

P. Cauer, Jahrb. f. kl. Philol. CXLV (1892), 583 ff. und F. Cauer (seine fruhere An-

sicht aufgebend) Quiddes Zeitschr. VIII (1892), 9. Der Ausdruck dox$iy entbSlt an

sich in der Politik keine Bestimmung dariiber, ob A. selbst die betreffende Au^erung

fur richtig bait oder sie ablehnt. Wenn A. sein eigenes Urteil zu erkennen geben

will, so spricht er es entweder aus oder deutet es durch den Zusammenhang an. In

der 'A9n. wird doxtix mehrfach als bescbeidener Ausdrck dea eigenen Gedankens ge-

braucht. Das ist auch bier der Fall, wie der mit yag eingeleitete Nachsatz zeigt.

Immerhin giebt das doxoiat dem Satze eine objektiT referierende Ffirbung 'Kdoxovx

doxvv wird in der 'A9n. mit Bezug auf Urteile der Athener gebraucht, die Ari-

stoteles selbst teilweise nicht fur richtig gehalten baben kann. Vgl. B. Keil, Die

solonische Verfassung, S. 214. P. Cauer bemerkt mit Recht , dafs wenn der Ver-

fasser der lA*n. eine fur den Ubergang zur vollendeten Demokratie cutscheidende

Mafsregel fur richtig erklfirt , er damit seinen sonstigen Aufserungen iiber die

Politik der demokratiscben Staatsleiter widerspricht. Diesen angeblicheu Wider-
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stechen sind. Einen gleichartigen Gedanken spricht Ariatoteles aucb

in der Politik aus ».

spruch erklart P. Cauer fur eiae Gedankenlosigkeit dee Verfassers. Allein es liegt

auf der Hand, dafs eine Mafsregel, die unter einem bestimmten Gesichtspunkte ins

Auge gefafst wird und von diesem aus als richtig erscheint, von andern Seiten

angesehen und im Zusammenhange mit andern politischen Faktoren betrachtet, als

eine schadlicbe beurteilt werden kann. Die 'A9-n. beurteilt nun die Ubertragung

der Ratgericbtsbarkeit auf das Volk nicht als eine fur die Vollendung der De-

mokratie entscheidende Mafsregel, aondern allein von dem objektiv ricbtigen Ge-

sichtspunkte aus, dais viele scbwerer zu bestechen sind als wenige. Gerade dieser

Gesichtspunkt, der auch von den demokratischen Befurwortern der Mafsregel gel-

tend gemacbt werden und im allgemeinen einleuchtend erscheinen {doxovai) konnte,

lag dem Verfasser urn so naher, als die Bestechlicbkeit ein Grundiibel der athe-

nischen Burger war, und die Gemeinde nicht blofs in diesem Falle sich durch

Heranziehung der grofseren Menge dagegen zu scbiitzen sucbte. So bericbtet die

l49n. LXII, 1 : 4Wij d ' inaiXovy oi dr^oi (die Los&mter), xai tavtai 4x qjvXije

SXije xXnQotot, xrX. XLtX, 3: Ixoww d£ note xai rd naoad$ly^utTa ro eis tdy

ninXov ij /fouljj, vvv dh rd dtxaoir
t
Qtoy to Xaj(6y' idoxovv ydo ovtoi xata/aQ(^$a9ai

rqy xotoiy. Eine Billiguiig der Ausdehuuug der Volksgericbtsbarkeit von dem
einen, fur die Athener selbst, wie die Dinge nun einmal lagen, anscheinend mit

Recht mafsgebeuden Gesicbtspunkte des starkem Scbutzes gegen Bestecbuugen be-

dingt naturlich noch nicht eine Billigung der Einrichtung iiberbaupt, namentlich

nicht insofern sie ein Glied in der Entwickelung der vollendeten Demokratie war.

1) 0. Crusius, PhUol. L (1891), 175 und K. Niemeyer, Jahrb. f. kl. Pbilol.

CXL11I (1891), 411 haben darauf hingewiesen, dafs Aristot. Pol. III. 16, p. 1286 a,

v. 30 ff. bei der Erorterung der Frage: notegoy Iva Toy uqmtov dtl ao/ft** if nay*

i«S bemerkt xoivei apeiyoy o;fAo? noXXd if e«{ donsovy ' Irt fidXXoy ddui(p9ogoy to noXv "

xaddneo vduQ to nXtfoy, ovtid rai to nXr,9oe oXtytoy «duup9ootaMQoy. A. f&hrt fort:

tov d' ivof vn' oQyr\s xoatijteytos ij nyo( irfyov nd&ovf xmoviov uvayxaioy du<f-

»dg&m rijV xQiow (xiid'fyyoy a fta ndvtac ogytoPrpat xai dpaojfiv. (orat dk to nXq-

&u( of iXtv'tBQoi, (ttfdkv nagtt Toy vofnoy 7ioa'irovr5j, dXX ' q neoi t£y txXeineiv dyayxaioy

av'itv. P. Cauer a. a. 0. hebt gegen 0. Crusius und Niemeyer mit Recht hervor,

dafs A. an dieser Stelle seinenSatz rd n X*,9of oXtyuty ddiuop9ogoirtqo* ausdnicklich

von der Voraussetzung abbaugig macht, dafs die Menge aus 4Xcv9eooi, dyu9oi und

onovdalot (III. 15, p. 1286a, v. 40 ff.) besteht, was inbczug auf den athenischen

dijfios zu seiner Zeit nicht zutreffe, da er dessen Herrscbaft derjenigen der Geaetze

gegeniiberstelle. Der Satz ware mithin von dem Verfasser der A&n. mifsverst&nd-

lich auf die atheniscben Verhaltnisse angewandt worden. Dagegen ist zu bemer-

ken , dafs A. in der Politik das Richten einer Vielheit von Guten dem eines

Einzelnen, selbst des Beaten, deshalb vorzieht, weil ein Einzebier leichter votn

Zorn oder andern Leidenschaften der Art hingerissen werde, als eine An-
zahl von Einzelnen insgesanat. In der 'A9n. handelt es sich nicht um eine Triibung

durch Zorn oder irgendeine ahnliche Leideuschaft iiberbaupt, sondern allein
um Bestechlicbkeit durch Gunst und Gabe. Dabei behalt der Satz seine

Kichtigkeit, dafs weuige, die nicht zu den dyadoi und onovdaloi gehoren, leichter

xiodti xai xdgioiv zu bestechen sind, als viele, die ebenfalls nicht dya&oi und
cnovdmoi sind. Die Gleichartigkeit des Gedankens liegt darin, dafs unter be-
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Die ^ixHpaiutv nohrela verrat sonst nirgends irgendwelche Hin-

neigung zur entschiedenen Demokratie. Wohl lobt sie die gewohnliche

MLlde des Demos 1 und zollt dem Verhalten der gemafsigtern Demo-
kratie bei der Wiederherstellung der Verfassung im Archontenjabre des

Eukleides in warmen Worten die verdiente Anerkennung, aber letzteres

^eschieht nicht ohne einen scharfen Seitenbieb auf das Verfabren der

Deniokraten in andera Stadten *. Die Abneigung des Verlassera gegen

die Fuhrer der entschiedenen Demokratie, namentlicb gegen Kleon und

dessen Nachfolger, kommt unverhohlen zum Ausdruck. Auch Perikles

wird sebr ktibl bebandelt und erscheint bereits im Licbte des Dema-
gogen. Anderseits zeigt die Schrift Sympathie mit einer gemafsigten

Oligarcbie. Sie bezeichnet Tbukydides, Nikias und Tberamenes als die

tiicbtig8ten Staatsmanner nach der altera Generation und lobt den Zu-

stand Athens unter der Vorberrscbaft des Areopags nacb den Perser-

kriegen s
. Das steht mit der politischen Auffassung des Aristoteles voll-

kommen im Einklange. Sein Grundsatz, dafs die (xeoozr^ die hochste

staatebiirgerliche Tugend ware, bat offenbar in der Schrift vom Staate

der Atbener das Urteil iiber die einzelnen Staatsmanner, namentlich

fiber Solon und die auf einander folgenden Verfassungsepochen wesent-

lich mitbestimmt 4
.

rtimmten Voraussetzungen and in gewissen Fallen die Menge oder die Mehrzahl

eine gro&ere Sicherheit for die Integritat des Urteil* bietet, als der Einzelne oder

die Mindersahl. — Ubrigens erklart Aristoteles es sogar fur moglich, dafs eine

Menge, die nicht aus anovdatoi bestehe, besser urteile , als wenige aQiaiot. Er
*agt (Pol. III. 11, p. 1281a, v. 40), in der Behauptung: on dei xvqiov etyai pdX-

ior to nXr,dos if tovs ttfttotovs f*iy dXtyovs di liege vielleicht etwas Wahres {xai

if' f/€4*» dnoguty, T«/o dk xity dXq&ttay). tot>e ydq noXXovg, toy ixuarog ianv ov

noodaiof dvfo, Ofiiug iyd4x**ai owtX&oytat ityat jttXrfovf ixtivtoy, ov/ *Jf ixaatoy

»( avpnanac, oloy id avfMpogtjrd dilnva tdiy tx put; dandy x°QW>9tvta,y '

*tX. Vgl. III. 11, p. 1282 a, v. 16. 34 ff. Freilich setzt Aristoteles hinzu ei

ftiy oiv negl rxdvta drjpoy xal ntQl nuv nXf)&os iydi%?ttn xacir,y elvat rr> dia-

ycody itSy noXXdtv nQOf love oXiyovg onovdaiovs, adqXoy towf di *i} Ala dr,Xoy

on ntQk kviatv ddvvaxoy.

1) l-i&n. XXII, 4: /po^jwo* rjf ekudvfq ioir dijfxov nQqotijtt.

2) A&n. XL, 3: iv di tats dXXaif noXeaty ovx 0l0y itQooT&damv idty

tnxiituy ol dijfiot Xf/aiqaartts dXXd xal rijV /tu'pay dyddaotov noiovOiv. Vgl. Pol. V.

5, p. 1305a, t. 5; V. 8, p. 1309a, v. 14; V. 7, p. 1307 a, v. 1 (wo der Ausdruck
*ydd*ctoy nouly t^y x*>Qtt* wiederkehrt).

3| Uber die Beurteilung der verschiedenen Staatsmanner und Verfassungs-

epochen Tgl. namentlich B. Keil, Die solonische Verfassung, p. 204 ff.

4
1 B. Keil a. a. 0. Uber den /*ioo( und die /neaotrjg vgl. Aristot Pol. IV.

11, p. 1295 a, v. 34 — 1296 b, t. 12; V. 8, p. 1308, v. 30; 1309 b, v. 18 f. Die

beaten Gesetzgeber gehoren zu den uioot, loXoty rc ydQ tp rovtwv xtX. IV. 11,
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Wie F. Cauer, so erklart auch F. Rlihl die ^thpaiiov nokixtia

fur eine des Aristoteles unwurdige Arbeit und weist scharfsinnig die

Schwachen nach, die sie inbezug auf ungleichmafsige Behandlung, un-

deutliche Darstellung und mangelhafte Kritik in dem Abrisse der Ver-

fassungsgeschichte hervortreten l&fst. Diese Schwachen sind allerdings

teilweise vorhanden. Die Schrift enth&lt roancherlei hochst Frag^rtir-

diges oder geradesu Unrichtiges. Man darf aber anderseite bei der Ab-
wfigung ihres Wertes weder die formellen Vorziige : die schlichte Klar-

heit des Stils und den ausgezeichneten Grundrifs der Disposition 1 un-

p. 12% a, v. 19. Auf Solon bezieht sich auch die darauf folgende (p. 1296a,
v. 38) Aufserung: e/j yttQ avtig awtneio9ii uovoi rtor nQoitQo* i<p' tytfiovfy ytro-

fiivtav lavrrjv rinoifovvai ri)y raftr (iqv pioijv noXtrtiav). Vgl. A9n. XI, 2: ffaiffoc

r%y naiQida xai i« (UXnaia vofAo$eTtflac Vgl. B. Keil a. a. 0. 225, der aller-

dings zu weit gebt, wenn er meint, dafs die A&n. alle Erscheinungen des athe-

nischen Vcrfassungslebens nach dem Ideale Solons messe und zeigen wolle, dafs

die Athener immer tiefer gesunken seien, je weiter sie sich von jenem Ideale ent-

fernten. F. Cauer, Jahrb. f. kl. Philol. CXLVII (1893\ 113ff. F. Cauer wendet
a. a. 0., S. 116 gegeu Keil ein, dafs ein Gesetzgebcr, der nach der A9rt. IX, 1

rgia t« 6r,^oxixtuxaia einftihrte und die grundlegcnden Institutions der Demo-
kratie ins Leben rief, von Aristoteles uicht als das Ideal eines gemafsigten Staat?

mannes betrachtet worden sein konne. Auch cntspreche diesem Ideal nicht das
Bild , dafs die A9n, von der Lage der Athener unter Solon entwerfe; die Unzn-
fricdenheit habe ja fortbestanden. Indessen, wenn Solon einzelne volksfreundliche

Mafsregeln traf, welche die vorhandenen IJbelstiinde erfordertcn, so bewcist das

ganz und gar nicht, dafs er uicht ein gemafsigter Staatsmann war. Aristot. Pol.

II. 12, p. 1274 a erklart, dafs Solon dem Volke die fur die Erhaltung der Ver-
fassung notwendigste Macht gegeben habe. und dafs, wenn die von ihm eingefuhrte

Gerichtsbarkcit die Grundlage fur die Entwickelung der entschiedenen Demokratie
geworden sei, es nicht seine nQouiQtatg gewesen sei, sondern das habe sich durch
ein Zusammcntreffen iiufserer Umstande gemacht, namlich durch die in den Perser-

kriegen vom Demos emmgene Seeherrschaft , das dadurch gesteigerte Selbst-

geftihl des Demos und das Aufkommen von Deraagogen. Waren die Zustande
unter der solonischen Verfassung noch keine befriedigenden, so giebt die 'A&n. doch
dem Gesetzgeber das Zeugnis, dafs er den Staat gerettet habe. Tief eingewurzelte,

die Existenz des Staates in Frage stcllende Gebrechen lassen sich auch vom besten

Gesetzgeber nicht mit einem Schlage vollstandig heilen. Die A$n. sagt von Solon
t« pi'ATtera yofto^n^aag. Ebenso zahlt Aristot. Pol. II. 12, p. 12% a, v. 18 Solon

zu den ptktioioi vopoSirm. Da nun Aristoteles kurz vorber (p. 1286a, v. 8) sagt:

crt it' t) fitat] (noXtrefa) ptXrtot*), yavegor, so mufs wohl Solon als bester Gesetz-

geber eben die pion nohxtla eingefuhrt haben. Wenn irgcnd etwas den Gesetz-

geber als fiioos kennzeichnet, so ist es auch der Umstand, dafs er den eztremen

Forderungen beider Parteien entgegentrat, zwischen ihuen die Mitte hielt und, wie

die '49n. sagt, rt^qportpcMf qravritJ&q.

1) Nisseu, Rhein. Mus. XLVII (1892), 192 bemerkt, dafs dieselbe dem von

Aristot. Pol. IV. 1, p. 1289a, v. 18 ff. angedeuteten Plane entspricht.
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beachtet lassen, noch an die Quellenbenutzung den Mafsstab des Thu-

kydides oder gar der gegenw&rtigen Forschung anlegen. Aristoteles

hielt sich, wie die Geschichtschreibung jener Zeit, wesentlich an die

bereits vorliegende Uberlieferung. Sowohl die Politik , wie die Uber-

reste der Ubrigen Politeiai zeigen, dafs er keineswegs darauf bedacht

war, diese Uberlieferung auf Grund selbstandiger kritischer Forschuug

zu sichten oder ftir die von ihm erzahlten Dinge methodise!) eine ur-

kundliche Beglaubigung zu gewinnen Er behandelt aufserdem Ge-

schichtliches nicht nach kritisch-historischen, sondern nach antiquarischen

und vor allem nach staatstheoretisch-spekulativen Gesichtspunkten *.

Gegen die Annahme, dafs die Schrift im wesentlichen in der ur-

spriinglichen Gestalt vorliege, macht F. Rtihl ammentlich geltend, dafs

Plutarchos, der die *Afhpaliav noXixeta des Aristoteles benutzt babe,

einerseits die Kenntnis eines bessem Textes verrate, anderseits Diuge

nicht kenne, die in der erhaltenen Schrift breit behandelt, aber an-

stofeig seien. Dagegen ist zu bemerken, dafs an einigen Stellen Plu-

tarchos oder vielmehr sein Gew&hrsmann nicht den Aristoteles, sondern

dessen Quelle benutzt hat, und dafs an andern, wo eine direkte Be-

nutzung des Aristoteles keinem Zweifel unterliegt, der Nachweis nicht

gefUhrt werden kann, dafs Plutarchos die Dinge, die er ubergeht, hatte

anfiihren miissen 5
. Dazu kommt der Urastand, dafs die Aristoteles-

1) So hat er in der Politik in umfassendem MaTse den Ephoros beuutzt, ob-

wohl er schon an der Hand der litterarischen Quellen (die den neuern Historikern,

die demselben Glauben scbenkten, nicht zugebote standen) sich liber die bereits

im Altertum vielfach erkannte (vgl. Bd. F, 158, Anm. 11) Unzuverlassigkeit dieses

Autors leicht unterrichten konnte. — Anekdotenhafte Erz&hlungon, wie sie in der

!A(ht. vorkommen, enth&lt auch die Politik. — Die Bruchstiicke der iibrigeu Poli-

teiai betreffen meist Mythisches und Antiquarisches und beweisen , dafs ihr Ver-

fasser bei der Behandlung des Ursprungs und der altesten Geschichte der einzelnen

Staatswesen keineswegs auf einem hohern historisch-kritischen Standpunkte stand,

als etwa Ephoros. Er folgte der vulgaren Uberlieferung und nahm auch an ganz

abgeschmackten Fabeleien keinen Anstofs. Hochst selten ist einmal eine Urkuode

(z. B. der olympische Diskos: Frgm. 533 Rose 8 = Plut. Lyk. 1) zur Feststellung

einer Thatsache herangezogen. Das that aber gelegentlich auch Ephoros (Bd. I
a
,

158, Anm. 8). Weiteres bei B. Niese, Hist. Zeitschr. LXIX (1892), 52 ff.

2) B. Keil, Die solonische Verfassung, S. 226 ff. 168 ff. Vgl. auch H. Nisseu,

Rhein. Mus. XLVII (1892), 147. Eine etwas andere Auffassung sucht F. Cauer,

Quiddes Zeitschr. VIU (1892), 7ff. zu begrunden.

3) Riihl, Jahrb. f. k). Pbilol. Supplbd. XVIII (1892), 685 bemerkt mit Recht,

dafs Plut. Solon 13 inbezug auf die txrf,poQoi und die Verschuldung des Volkes

verstandlichere Angaben bietet als die Id&qyaiwv noAtrefa. Ferner kann Plut.

Solon 18 und 19 oder sein Gewfihrsmann nicht gelcsen haben, was in der *A9n. IV

uber die Naroen der ri/iij/u«T« und die voraolonische Existenz des Areopags, sowie
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Citate Plutarcln* aich in der ^Aihpu'uov rto'uttia wiederlinden, und dais

en sehr merkwlirdig ware, wenn Herakleides Lembos , der von Ruhl

die flovii) der Vierhundcrt steht. Aber Plutarchos oder dessen Gewahrsmanu

«chtfpft« sicbcrlicb bier aus einer Quelle der A9ti., in der fiber diese Dinge teil-

weise andcrea stand. Der in alexandrinischer Zeit entstandene pseudoplatoniscbe

Dialog Axiocho* der die ^#71. benutzt baben muls, redet p. 305 von einer nolitfi*

Drakons. Vgl. Busolt, Phiiol. L = N. F. IV (1891), 393. Freibch citiert Plat

H0I011 2f) und 32 deu Aristoteles, aber das erstere nor den Namen xvpftic be-

troffende Citat nahm er wahrscheinlich aus einer andern Quelle heriiber, und

letztcre* stand nicbt iu der 'A9n. Riihl a. a. 0., S. 693 nimmt ferner daran An-

utofo, dafs Plutarchos in den Biographieen des Themistokles, Kimon und Perikles,

wo cr mebrfach den Aristoteles citiert, nichts von der Beteiliguag des Themi-

btoklcH am Sturze des Areopag» sagt. Das ist allerdings zunachst auffallend, aber

nicbt unerkltfrlicb. Die drei Biographieen sind in folgender Reihenfolge verfafst:

Themistokles, Kimon, Perikles. Vgl. Plut. Perikl. 9 und mehr bei Ad. Schmidt,

Pcrikleisches Zeitalter II, 74 ff. Im Themistokles citiert Plutarchos den Aristoteles

uur im Kap. 10 fur die Angabe, dafs der Areopag bei der Einschiffung der Burger

jedem acht Drachmen Zehrgeld verschafft batte (A9n. XXIII). Fur die Lebens-

geschichte des Themistokles nach den Perserkriegen (Kap. 19 ff.) benutzte er den

Epboros, Herakleides von Kyme und verscbiedene andere Quellen, aber von einer

Beuutzung des Aristoteles ist keine Spur zu eutdecken (Bd. II 1

, 317). Da er also

die Aim. beiseite legte, so ist es nicht auffallend, dafs er die Beteiligung des The-

inistokles am Sturze des Areopags. von der nach Argum. Isokr. Areop. fFrgm.

404 ltosc
J
) Aristoteles in der A&it. in der That erzahlt batte, ubergangen bat. —

Im Leben des Kimon 10 und 15 folgte Plutarchos inbezug auf Kimon, Ephialtes

und den Hturz des Areopags wesentlich der Erzablung des Theopompos (vgl. Bd.

IP, ill 7 4.%), in die er allerlei Einzelheiten aus andern Quellen, darunter auch aus

der Attn. XXVII, einschob. Der Nachweis, dais Plutarchos den Bericht der A*n.

in d«r Erziihlung vom Sturze des Areopags nicht uuberuckeichtigt lassen konnte,

wird tuhwer xu fiibren sein. Wenn er eine Angabe des Aristoteles, dafs Kimon
niidit, wio TlieojHiinpoM erzahlte , alien Biirgern, die es wfinschten, sondern nur

•uiitiui Dcmotou K|iel»eti darbot, beriicksichtigte, so erklart sich das dadurch, daCs

oiul. di**IU auf das personliche Verbalten dea Helden seiner Biographie bezog.

Iiagugcn faud «r in d«r A&n. nichts von den Beziehungen des Kimon zu Tbemi-
•loklim, Mia! tm Ut daber bcgreiflich, dafs er auf die abweichende Darstellung der

ii*n viiui Hxunto dim Areopags nicbt einging. Jedenfalls gehorte die *A9n. zu den
QiinlUui, dit) IMutarcbus bei der Abiassuug dieser beiden Biographieen nur ganz
^uli^niiiliiJi tdiiftab - lin lichen des Perikles erzahlt Plutarchos dann Kap. 9 den
raiiuikaii.pf d.K. Pnrlkles und Ephialtes mit Kimon, den Sturz des Areopags und
dm VmUmiuiig KUmm* uacb seiner Biographie Kimons Kap. 10 und 15. auf die

u *u»UiUuUuv!i liiuwt'Ut. Nur die Bemerkung, dafs Perikles zur Verteilung von
(ibUtuiiiUu^cltliiiit nut den Kat des Dainouides schritt, und nach Einschaltungen
ttda hiv»iutbi«>|iia unti Idotneueus) dafs Ephialtes von dem Tanagraeer Aristodikos

uuiiv.fdiii wuitle, I'Ugtti er aiu Aristoteles {A9n XXV und XXVII) binzu. Beide
Nfiuew UeUeu mWU utit wiiu-r frUheru Darstellung vereinigen und daher ohne
waiiture* einbcbiuUu WeUhe Qriiude ihu veraulafsten, die Erzahlong des Aristo-

ttdu* vuiu 8tm*« de» Areopags uuberucksichtigt zu lassen, wissen wir nicbt, in-
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vermutete Verfasser der vorliegenden Schrift vom Staate der Athener,

gerade dieselben zahlreichen Stiicke aus der urspunglichen '/ifhjvaitop

nohtaa des Aristoteles in seine Abhandlung durchweg unverandert

aut'genommen hfitte, welche die Lexikographen und Scholiasten ebenfalls

wSrtlich aufhebmen sollten *. Ein kleiner ZwiBchensatz kann freilich

Bchwerlich von Aristoteles herrtthren
;
es handelt sich aber dabei zweifel-

los urn eine alexandrinische Interpolation *. Der Text enthftlt auch

sonst bier und da kleine Zus&tze, wie er anderseits einige Liicken auf-

weist s
. Jedenfalls sind die Grunde dafUr, dafs die Schrift wesentlicli

in der ursprunglichen Gestalt vorliegt und von Aristoteles selbst ver-

tafst wurde, nicht erschUttert worden. Wirkten auch bei der Abfassung

der Politeiai Schtiler mit, so geh6rt doch gewifs die 'yid^vaitjv nohztia

bei ihrer Wichtigkeit und ihrem besondern Interesse zu den Politeiai,

die der Meister selbst bearbeitet hat. Wahrscheinlich ist er jedoch

nicht dazu gekommen , an die Schrift die letzte Feile anzulegen *, so

dessen unbegreiflich ist die Nichtberiicksichtigung keinoswegs, und vermuten lafst

sich allerlei. Vielleicht liefs Plutarchos diese Erzahlung beiseite, weil sie im voll-

standigen Widerspruche mit dem stand, was er im Leben des Themistokles und

Kimon dariiber gesagt hatte, vielleicht weil bei Aristoteles Perikles, der Held der

Biographie, bei der Hauptaktion gegen den Areopag gar keine Rolle spielte, viel-

leicht ^veil sie ihm aus irgendeinem andern Grunde nicht zusagte. Es ist be-

zeichnettd, dafs er bei der Erzahlung von der Frcigebigkeit Kimons in der Bio-

graphie des Perikles 9 die in der Kiroons 10 erw&hnte abweichende Darstellung

des Aristoteles gar nicht beriicksichtigte, sondern ohne weiteres dem Berichte Theo

pomps folgte.

1) Valerian v. Schoffer, Berl. pbilol. Wochenschr. 1892, Nr. 42, Sp. 1318;

Barsians Jahresb. 1893 I, 31.

2) Bei der Angabe der Dauer der einzelnen Prytanien ist Kap. XL1II, 2 der

Satz eingeschoben: „*ard otXtjvqv yaq ayovoty roV cVrnvroV, den schon die Quellen

von 8chol. Plat. Nom., p. 459 und Phot. Suid. s. v. npvmvela in der Schrift lasen

(Rose, Aristoteles Pseudepigr. 435 f.; Frgm. 433 Rose"). Diese Worte kann Ari-

stoteles nicht geschrieben haben, denn zu seiner Zeit und noch lange nachher

batten alle griechischen Staaten und auch die Makedonen ein gebundenes Mond-

jahr und rechneten xttrti atXijytjy (Aristopb. Wolk. 626; Diog. Laert. I, 59; wei-

teres bei Unger, Mullers Handb. d. kl. Altertumsw. I, § 41). Verstandlich ist der

Satz nur unter der Voraussetzung, dafs ihn jemand schrieb , der in einem Lande

lebte, wo, wie in Agypten, ein freies Sonnenjahr gebrauchlich war. F. Riihl,

Rbein. Mus. XLVI (1891), 462. Er wird also eine alexandrinische Interpolation

•ein. Vgl. H. Lipsius, Ber. d. sachs Gesellsch. d. Wissensch. 1891, S. 47, Anm. 1,

der zugleich auf einige Shnliche Glossen hinweist.

3) Namentlich ist, wie Kaibel und Wilamowitz bemerkt haben, ein Stuck

iwischen Kap. LX und LXI schon in voralezandrinischer Zeit ausgefallen. Vgl.

auch B. Keil, Die solonische Verfassung, S. 196 und 200

4) Cber UngleichmaTsigkeiten im Satzbau, stilistische Mangel und andere Au-
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Viertes Kapitel.

dafs sie nach seinem Tode in etwas unfertigem Zustande veroffentlicht

wurde *.

Die '^iihpaivw 71olueia war keine selbstiindige Schrift, sondern

Teil eines Sanimelwerkes, das als eine Art Handbuch der hellenischen

Staatenkunde den tiir staatstheoretische Untersuchungen unentbebrlichen

Stoff enthielt, aber nicht blofs fur Schulzwecke, sondern fur einen wei-

tern Leserkreis bestimmt war *. Namentlich konnte es auch zum prak.-

tischen Gebrauche fiir Staatsmauner dienen s
. Schwerlich verfolgte

jedoch AristoteleB bei der Abfassung des Werkes einen unmittelbaren

politischen Zweck *. Die ^Aihpauov nohxEia giebt zwar deutlicb zu

stofse, die fiir die Unfertigkeit sprechen, vgl. B. Keil a. a. 0. 50 ff. 196. 230.

Uber die Vernachliissigung der Regeln inbezug auf den Hiatus von Kap. LXII an

vgl. Headlam, Class. Review V, 270 ff.; Blafs, Praefatio, p. XVI; Sandys, Aristotle's

constitution of Athens, p. L.

1) B. Keil a. a. 0. 196ft. Nach A. Nissen, Rhein. Mus. XLVII (1892), 185

hatte Aristoteles die Vcroffentlichung der Politeiai noch erlebt, die \i&n. ware als

politische Gelegenheitsschrift sehr rasch abgefafst worden.

2) Vgl. 8. 13, Anm. 6 und S. 18, Anm. 1.

3) Aristot. Pol. IV. 1, p. 1288 b — p. 1289 a verlangt vom praktischen Staata-

manne eine Kenntnis der verschiedenen Verfassungen. Eth. Nikom: X. 10, p. 1181 b
vergleicht er die Sanimlungen von Gesetzen und Verfassungen mit medicinischen

Haudbiichern. Durch das Lesen derselben wiirde niemand Arzt, solche Biicher

waren fiir die Erfahrenen nutzbringend , fur die Unkundigen unbrauchbar. toots

ovv xai roir rofiur xai rtuy noXirneSv ttl avynytoyal tots f*iv dvyaftivois Stwp^eat

xai xgiyai 1/ xaXtis »J tovvayrior xai nota nototf aQftortet, tifQijot' ay eltf tots

aviv i;H»< in xotavta dtt$tovot to ftiy xgtyfiy xaXeus ovx tiv wrap/or, tt aQa
avtoftatoy, evai yet ah $got J' us intra «v yixourto. Wenn H. Nissen Rhein.

Mus. XLVII, 200; vgl. 183) aus dieser Stelle schliefst, dafs die Politeiai zum Ge-
brauche praktischer Staatsmauner und weiterhin zur Ueranbildung solcher dienen

soil ten, so ist das uicht ganz zutrefteud. Ronnten die owayotyal t£v vq/auv

xai noXiiud* Maunem, die bereits ein richtiges politisches Urteil hatten, wohl von

Xutzen sein und auch in der Hand derjenigen, denen es noch fehlte, zur Forderuug

des Verstandnisses politischer Dinge beitragen, so fblgt daraus noch nicht, dafs sie

weseutlich nur fur diesen Zweck verfalst waren. Die Aufserung des Aristoteles

steht in einem Abschnitte, der gegeu Isokratcs Antidosis 81 ff. gerichtet ist und
die Behauptung widerlegen soli, es sei schwerer Reduer als Gesetzgeber zu sein,

weil tots pi* tors vouovs itdirm ngoatporufyots npoigyov yiyovt ro nXT
t
iH>s ttuy

xtouiroir, oidhr yog «iW» <f«» CqffiV h('ooi\ . aXXtl tuts naQtl roi» aXXots
etd oxtuovrra s neiQ*9irut cvrayaytty, <V gafiati Setts <>** ©rr jJovXa^tis

rtott-otte. Vgl. Aristot. a. a. O, p. 1181a, v. 15: otV <*r wo»iu padtor cirat to

youo$ttr
t
Oat err a yayo ri i roi < f iVonuor/r*; tvr rouiuv *'xXi(tto9at yog

ttyat tot's agiOTOv*, iicntg orrfe r»> exXoy^y uiovr arr*«<«K xai tc xgUat vgfhiis

fttytoror, vontg dr roi\ xnta uovo»x>,y

V P. CasseL Vom neuen Aristoteles und seiner Teudeux .Berlin 1891 , meint,

dafs A. dem jungen Alexander darthun wvilte, dais das erhUche. gesetzhche und
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erkennen, dafs ihr Veriasser von einem bestimmten politischen Stand-

punkte aus und keineswegs objektiv schreibt, indessen das Urteil iiber

die einzelnen Staatsmanner und Verfassungsepochen ist gewifs nicht

durch Riicksichten auf die makedonische Regierung und politische

Tagest'ragen bedingt. Vielmehr ist es einerseits abhiingig von der durch

Platon begrundeten Schulmeinung tiber die atheniscbe Demokratie,

anderseits richtet es sich nach dem aristoteliscben Staatsideal der pe-

aotr^ l
. Im besondern gebort die Auffassung, dafs die Seeherrschaft,

welche die Macht der grofsen Menge begrilndet h&tte, und das damit

in enger Verbindung stehende demokratische Demagogentum ftir den

atbenischen Staat verderblich gewesen waren, der politisch-philosophischen

Theorie des 4. Jahrhunderts an. Aristoteles teilt sie rait Isokrates und

vor allem rait seinem Lehrer Platon ».

^wissenhaftc Kouigtum die beste Verfassung ware. Nach Ad. Bauer, Litterar.

and hist. Forschungen za Aristot. *A9n. (Miinchen 1891), 18 ff. hatte A. vielmehr

die Athener mit der Gegenwart versohnen und zeigen wollen, dafs die Dekla-

mationen fiber den Verlust der Freiheit wenig begrfiodet seien, da Athen im Ver-

gleiche mit vergangenen Tagen uuter Alexanders Herrschaft, in allerdings be-

scheidenen Grenzcn , ein beneidenswertes Dasein babe. Durch die Wucht der

Tbatsacheu lege er dem Leser die Folgerung nahe, dafs Athen am klfigsten thue,

unter makedonischem Schutze sich selber zu leben und dafs ein demokratisches

Staatswesen, wie Athen , im makedonischen Reiche zwar Raum babe , aber auf

tbatige Anteilnabme an der Reicbspolitik keinen Anspruch erheben diirfe. H.

Nissen, Bhein. Mus. XLVII (1892), 161—206 betrachtet die PoUteiai als ein

politisches Rezeptbuch fur die makedonische Regierung , als eine Vorarbeit fur

eine Reichsgesetzgebung Alexanders und ein Handbuch fiir den praktischen

Gebrauch der makedonischen Diplomaten. Gegen Nissen namentlich B. Keil, Die

solonische Verfassung in Aristoteles Verfassungsgeschichte Athens (Berlin 1892),

S. 127 ff. 237 ff., der nachzuweisen sucht, dafs Aristoteles, auf dem Boden der fiber

Politik spekulierenden Philosophic stiuer Zeit stehend, als Philosoph den histo-

risehen Stoff erfafst, durchdrungen und geformt habe. Wenn A. einen praktischen

Zwcck verfolgt habe, dann sei es der gewesen, den Athenern zu zeigen, dafs der

Entwickeluugsgang ihres Staatslebens der Weg zum Ende sei und dafs die Rettung

in der Riickkehr zur natQtot (solonischen) noXntia liege. Auch B. Niese, Hist.

Zeitschr. LXIX (1892), 42 betont, dafs das Urteil des Aristoteles von der poli-

tischen Theorie und der Schulmeinung bestimmt sei. Gegen die Annahme einer

politischen Tendenzschrift ferner F. Rfihl, Wochenschr. f. kl. Philol. 1892, Sp. 4

and Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. XVIII (1892), 706; Valerian v. Schoffer, Berl.

philol. Wochenschr. 1892, Nr. 42, Sp. 1320.

1) Vgl. S. 25, Anm. 4.

2) Isokrates Areopagitikos und Friedensrede ; Plat. Gorg., p. 519a. Die Frage,

ob eine Marine fur einen Staat schadlich oder nutzlich ware, wurde viel erSrtert.

Aristot. Pol. VII. 6, p. 1327a, v. 10 ff. Schadlichkeit ffir den atbenischen Staat:

PoL II. 12, p. 1274a, p. 12; V. 4, p. 1304a, v. 20; — Utn. XXVII, 1; XLI, 2.

Vgl. S. 25, Anm. 4.
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Dor zweite, den eigentlichen Kern der Schrift bildende Teil der

'sf&ipaitov 7roXiT6ta schildert in systematischer Daretellung trocken die

beatehende Verfassung und verrat keineSpur einer politischen Tendenz-

schrift Im ersten Teile bietet Aristoteles in ungleichmaTsig, teils apho-

ristisch und liickenhaft l
, teils breit ausgefiihrten Umrissen eine Reihe

von verfassungsgeBchichtlichen Bildern, die offenbar keinen andern Zweck

haben, als die Wandelungen vor Augen zu fuhren, welche die Ver-

fassung bis zur elften und letzten, auf deren Boden die bestehende er-

wachsen war, durchgemacht hatte. Er wollte dadurch das Bestehende

als Glied und Ergebnis einer bestimmten Entwickelung charakterisieren

und verstandlich macben.

Was die Quellenbenutzung und den Quellenwert des

verfassungsgeschicbtlicben Abrisses betrifft *, so hat Aristoteles durch-

1) Wichtige Dinge, wie die Einsetzung der Hellenotamien , die Verlegung der

Reichsschatzverwaltung nach Athen, der Ostrakismos zwischen Thukydides und

Perikles, die Wechselbezieh'ungen zwischen den attischen Parteien und den Biind-

nern u. s. w., sind vollig ubergangen. Anderseite werden die geaetzgeberischen

Aktc der Oligarchen im Jahre 411 mit unverhJUtnismafsiger Breite erzUhlt, dabei

lafst aber Aristoteles die demokratische Gegenbewegung der Flotte unberiick-

sichtigt, so dais seine Darstellung ein einseitiges Geprage erhalt. Ferner stehen

in dem Abrisse manche Dinge , die mit einer Cbersicht iiber die Verfassungs-

entwickelung gar nichts zu thun haben. Dazu gehort die romanhafte Erzahlung

on der Folterung und dem Ende des Aristogeiton. Kap. XVIII. Dagegen ent-

spricht es der aristotelischen Unterscbeidung von vopoi und nolnsfo, wenn die

teapot Drakons und die ro'/uot Solons nicht in den Abrifs aufgenommen sind. Vgl.

S. 20, Anm. 1.

2) F. Cauer, Hat Aristoteles die Schrift vom Staat der Athener geschrieben

(Stuttgart 1891), S. 37 ff. [Cauer weist bereits auf die Atthidographen als Quelle

der 'M9n. bin]; Ad. Bauer, Litterarische und historische Forschungen zu Aristot.

'A&n. (Munchen 1891), 33 ff. [Bauer macht auf Beruhrungspuukte zwischen der

Methode des Thukydides und Aristoteles aufmerkaam]; B. Keil, Die solonische

Verfassung in Aristoteles* Verfassungsgeschichte Athens, Berlin 1892 [Eingehende

Quellonuntersuchung. Die Darstellung der jt9n. beruht in erster Linie auf litte-

rarischen Quellen. Nachweis der Benutzung Androtions durch Hermippos , den

Gewahrsmann Plutarchs in der Biographie Solons, und die 'A9n.\; B. Niefle,

Uber Aristoteles' Geschichte der athenischen Verfassung, Hist. Zeitschr. LXIX
(1892), 38 ff. [Die Verfassungsgeschichte des Aristoteles ist ein aus den gang-

barsten litterarischen Hilfsmitteln : Herodotoe, Thukydides, Xenophon, namentlich

aber den Atthiden geschopfter Abrifs. Von eigenen urkundlichen Studien des Ver-

fassers findet sich kaum eine Spur. Nirgends zeigt sich eine grfifsere Sorgfnlt in

der Feststellung von Thatsachen. Die Schrift ist fur den Historiker unersetzlich,

weil Bie den wahren Wert der altern attischen Verfassungsgeschichte kennen

lehrt. Diese Verfassungsgeschichte beruht wesentlich auf Riickschliissen aus

der Gegenwart, Konstruktionen und dem Glauben, dafs Solon und daneben Drakon
die athenische Demokratie geschaffen hStten]; G. Gilbert, Gr. Staatsaltertiimer
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weg, in bald mehr, bald minder umfassendem Mafse aus attbido-

graphischer Quelle geschopft und zwar haupta&cblich aus der kurz

vorher erschienenen Attbis des Androtion, der er vielfach fast wort-

lich folgt, bisweilen jedoch auch stillschweigend widerspricht *. Aus

F, S. XII— XLIII [Gegen Niese. Aristoteles benutzt sowohl litterarische Quellen,

ah orkundliche!. — Vgl. ferner Nissen, Rhein. Mus. XLVII (1892), 161 ff. [vgl.

S. 30, Anm. 3. Aus der Schrift spricht kein ernster Forscher, soodern ein Hof-

mann, der die edelsten Ztige der attischen Geschichte ausgelassen oder entstellt

hat A. benutzt FlugRchrifien, die in der Not des peloponnesischen Krieges in die

Welt flatteries], die S. 15, Anm. 2 erw&bnten Schriften von F. Rfihl und Gora-
pertz, dann F. Diimmler, Die A&nyabov noXtxtta des Kritias Hermes XXVII
1892), 260ff. [Benutzung derselben durch die aber nicbt fur die Verfassung

Drakonsj ; E. Herzog, Uber Aristoteles^. cap. TV (Tubingen 1892, Univ. Progr.),

it (L [die Verfassung Drakons stammt nicht aus den von Aristoteles sonst benutzten

attischen Chroniken, sondern aus einer oligarcbischen Parteischrift] ; M a can , Journ.

of bell. stud. XII, 36 ff.; De Sanctis Riv. di Filologia XX, 1 ff. und 147ff.
;
J. W.

Wright, Amer. Journ. of Philol. XII (1892), 310ff.; Sandys, Aristotle's Constit.

of Athens, p. LIVsqq.; Pokrowsky, Stud, zur *A9n. des A. Moskau 1893 frus-

sMch P. sucht die Benutzung des Kritias durch A. und bei Plutarch Aristid.,

Rnnon, Perikl. 9 nachzuweisen].

1) Fast wortlich findet sich Androtion Frgm. 5 (Harpokr. s. v. "Innngxog) in-

bezog auf den ersten Ostrakismos A»n. 22, 3. Was die 'Ato. 29, 2 nach einer

Urkunde fiber die Wahl der avyygafpeTs im Jahre 411 bericbtet, stimmt gegen

Thnk. VIII, 67 mit Androtion fiberein. Vgl. Harpokr. s. v. ovyyQttyiis. — Uber
die nlXto titxa nach dem Sturze der Dreifsig (lidn. 38 , 3) , von denen weder

bei Xenophon, nocb bei Diodor die Rede ist, hatte Androtion gebandelt (Frgm.

10 = Harpokr. s. v. dV*« *a\ <f*jr««fot7/oc). Uber den Areopag, der in der *A&n.

eine so bedeutsarae Rolle spielt, hatte sich Androtion ausfuhrlich und mit grofsem

Lobe verbreitet (vgl. Philochoros
,
Frgm. 58 und 59). Vgl. ferner Androtion,

Frgm. 42 (Schol. Aristoph. Acbarn. 253) und A»n. 15, 3; Androtion, Frgm. 43

Schol. Aristoph. Wesp. 941) und A$n. 28, 2. — Stillschweigende Bekampfung des

Androtion (Frgm. 40 bei Plut. Solon 15) A9n. 6, 1; 10, 1. — Die vielen Uber-

einstimmungen zwischen Plut. Solon und der A&n. beruhen darauf , dafs sowohl

die 'a&ii., wie Hermippos, der Gewahrsmann Plutarchs, Androtion benutzten

vgL S. 41, Anm. 2). Dann erzahlt Aristoteles A&n. 19, 4, dafs die Alkmeoniden

den Neubau des delphischen Tempels in Pacht nahmen und dadurch (den Vor-

schufs von Baugeldern) die Mittel erhielten npo'c tijV rtSv Anxtavuv /JoijSfmv.

Damit verbindet er die Uberlieferung bei Hdt. V, 62 - 63, indem er sagt: >} <t'e

fl'Wa n^ottptQtv eel ro«ff Attxt&aifiovlon /pqarqpmCo/icVotc (Xev'Hoovv rac A&rivtte,

"X. Nach Hdt. gewannen die reichen Alkmeoniden das delphische Orakel und

doreh dieses die Hilfe der Lakedaemonier , indem sie den Tempel priichtiger, als

« der Kontrakt vorschrieb, ausbauten oder (nach lakonischer Uberlieferung) indem

»ie die Pythia bestachen. Nun erzahlte Philochoros (Frgm. 70 = Schol. Pind.

Pyth Vn, 9), dafs die Alkmeoniden ffir das Versprechen, den Tempel wieder auf-

rabaaeo, Geld empfingen, darauf Streitkrafte sammelten, die Peisistratiden angriffen

and nach dem Siege mit grofsern Dankesgaben den Tempel aufbauten. Diese

attische Relation, welche die Lakedaemonier beiseite liifst, findet sich bei Demostb.

B«ieH, Oriccbische G**cbicbt«. It. i. And. 3
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dieser Quelle stammen naraentlich die ftir die Atthidenschreiber cha-

rakteristischen 1 Zeitbestimmungen nach Archontenjahren , die anti-

quarischen Anekdoten, die den Charakter eines Strategems tragenden

Geschichton * und viele Stiicke der Partei - und Veriassungsgeschichte,

nainentlich die kurzen chronikartigen Angaben. Mit der Atthiden-

uberlieferung hat Aristoteles in den einzelnen Abschnitten teils andere

Quellen, besonders Herodotos und Thukydides, verarbeitet, teils sie

durch Riickschliisse aus bestehenden Einrichtungen erganzt. Solche

Schliisse hatte nach dem Vorgange des Thukydides bereits Androtion

gezogen 3
, so dafs es bisweilen fraglich ist, ob sie von Aristoteles her-

g. Meid. 144, aber aucta bei Isokrates (Antid. 232), dem Lehrer Androtions, desseii

Atthis von Philochoros stark benutzt wurdo (vgl. 8. 10, Anm. 8). — Der alteste

Atthidograph, Kleidemos (vgl. S. 7, Anm. 3) ist von Aristoteles nicht benutzt

worden. Kleidemos, Frgm. 8 (Phot. s. v. vavxQttQfa) uber die kleistheni6che Ein-

teilung in 50 Naukrariecn steht im Widerspruche mit li&n. 21, 5, ebeuso Frgm.

18 (Plut. Them. 10) mit 23, 1. Bei der Angabe uber die Herkunft der Phye, die

als Athena verkleidet bei der ersten Riickkehr des Thcmistokles mitwirkte, sagt

Aristoteles U&n. 14, 4, nach Herodotos ware sie aus Paeania gewesen , w( d'

irioi Myovoiy ix rov KoXXvtov arttfayonatXiy 9Q^tJttv. Auch nach Kleidemos,

Frgm. 24 (Athen. XIII, p. 609 c) war Phye eine are<pavdn(oXi(, und zugleich findet

sich bei ihm eine aufTallende Obereinstimmung mit der '.4»n. im Wortlaut (Klei-

demos: it,* naQmftttxr
t
cn9ttV avrtp yvvaixtt. — Tiagai^arovatji rijc yvvmxoi).

Trotzdem kann Aristoteles nicht, wie u. a. Gilbert a. a. 0., p. XVII annimmt,

aus Kleidemos geschopft haben, denn nach diesem war Phye nicht ©p«rr« oder

thrakiscber Herkunft, sondern die Tochter des Sokrates und spaterc Gattin des

Hippnrchos. Aristoteles benutzte also eine Quelle, die ihrerseits aus Kleidemos

geschopft hatte, und das wird auch in diesem Falle Androtion gewesen sein.

1) Vgl. S. 7, Anm. 2.

2) Eine antiquarische Anekdote ist das Gespr&ch zwischen Peisistratos und
dem Bauer , welche den Ursprung des xu9'ov erklaren soil. l49n. 16.

Dieses Geschichtchen erzfihlt in etwas anderer Fassung und mit Zuspitzung auf

ein Sprichwort Diod. IX, 37 (vgl. Zenob. IV, 76 = Suid. s. v. xai atpaxeXot und
aynxtXiouoc) vermutlich nach Demon, (vgl. S. 9, Anm. 3). — Den Charakter eines

Strategems trftgt die mit Herodota Darstellung schwer vcreinbare Erzkhlung von

der Entwaffnung des Volkes durch Peisistratos (l4#n. 15, 4, in etwas anderer

Fassung bei Polyaen Strat. I. 21, 2), ferner die Geschichte, wie Themistokles die

Erbauung von 100 Trieren bewcrkstelligt (AOn. 22, 7; vgl. Polyaen Strat. I.

30, 6) und wie er den Areopag und Ephialtes gegen einander aufhetzt fy&n. 25).

Ahnlicher Art ist die Erztthlung von Aristogeiton, der auf der Folter den Tyrannen
dahin briogt, ihm die Hand zu reichen 18. In etwas anderer Form bei

Polyaen Strab. I, 22; vgl. Diod. X, 16; Justin II, 9; Seneca De ira II, 23).

Solcbe Geschichtchen standen bei den Atthidographen und wurden naturlich in

verschiedenen Fassungen Uberliefert.

3) Inbczug auf die Eiusetzung des Archontats sagt die Udn. 3: ol pi* y«Q
nXtiovq ini SHtonoi, frtot <T ini Utaaiov <fnn\ yrrto9tn (n> a'e/ijV oqptTor) cf*
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riihren oder aus seiner Quelle stammen. Ebenso kann man nicht

immer mit Sicherheit entecheiden, ob Aristoteles, wenn cr zwei von-

einander abweichende Uberlieferungen iiber einen Punkt anfdhrt, an

der betrcffenden Stelle selbst mehr als eine Quelle eingesehen bat, denn

er tand bei Androtion bereits verschiedene Ansichten und im besondern

auch solcbe, welche der herrschenden Auffassung widersprachen.

Auf atthidographischer UberKeierung (Androtion) und Ruck-

schltissen beruht die Darstellung der vordrakontischen, „alten" Ver-
fas sung, die einen durchaus hypothetischen Charakter trftgt

inupegovm (on) ol iwitt ttg^oyxeg dpyvovoi xxX. Das stamtnt, wie die Datierung

int 'Axdaxov und ini Mcfovxog zeigt, aus einer Atthis, welche den Ursprung des

Archontats erklaren wollte und bereits, wie Aristoteles, aus Bestehendem Riick-

schlusse zog. Die ertoi (ebenso wird 14, 4 die Atthis citiert, welche den Kleidemos

benutzte. Vgl. 8. 33, Anm. 1 a. E.) sind offenbar identisch mit den 7, 4 genannten

:

Inndda cfi xovf xgutxaoia noiovvxaf , nJf f I viol qpn<r« , xotg Innoxgoqptiy dwa-
ftirovc oqfteior Si tpdgovoi x6 xe ovofitt xov xiXovs ' • xai xd dvaOtjfittra xtdv ao^ctfW'

xxX. Hier wie dort wird der vorherrschenden Ansicht eine Schlufsfolgerung gegen-

ubergestellt. Da Plut. Solon 18 beide Erkiarungen der Innds miteinander ver-

bindet, so standen sie schon in der Quelle des Hermippos, d. h. bei Androtion. In

derselben Weise wird bei Plut. Solon 19 die Ansicht der nXttoxoi bekampft, dafs

erst Solon den Areopag eiogesetzt hatte. Zu den nXeiaxoi kann Androtion nicht

gehort haben, da er schon im ersten Buche seiner Atthis (Philochoros, Frgm. 17)

die Bcfugnisse des Areopags, wie die A&n. 3 in der Darstellung der «p/o<« no-

Xtxtia, geschildert und im zweiten Buche nochmals iiber die Zusammensetzung und

richterlicben Bcfugnisse des Areopags gehandelt hatte (Philochoros, Frgm. 58).

Der Autor Plutarchs beruft sich gegen die nXtiaxoi auf das solonische Epitimie-

Gesetz. Unmittelbar vorher sind bei Plutarch die Befugnisse des Areopags in fast

wortlicher'Ubereinstimmung mit der A9n. 8 , 4 gezeichnet. Dafs in der That

gcrade Androtion herrschende Ansichten bek&mpfte, geht aus Plut. Solon 15 her-

Tor. Hier heifst er inbezug auf die Seisachtheia : xatxoi nvte sygaxpav , «Sv iaxiv

Arifooxituv, ovx dnoxonp ygttHy , dXXd xoxtov fitxgioxrfxt xovtpio&jytaf dyanrjoai rot);

ntvqxas xtX. 01 6*i nXetoxoi ndyxtay n/aov opaoi xt5y avft^oXalwy dvaigeaiv ytvta9ai

xjv otu/«x&futy, xtti xovxots ovvqJei piXXov xd noi^uaxa.

1) Vgl. S. 34, Anm. 3.

2) A&n. 3. Das Amt des Archon ist jiioger als das des Basileus und Pole-

marchos. on o*i xtXsvxcUa xovxoiv iyivtxo xwv wo/coV, oqfteiov xai (to") fiqdky

T«i» naxgbov xoy dg%oyxa o*iotxeiv diontg 6 (iaotXevf xtti 6 noXipagyos , dXXd [iovoy

x« inl9tra. Die Thesmotheten sind jiinger als die drei andern Archonten, 6* 1 6 xai

fiwn xt»y dgydty ovx iyiytxo nXtiov if iytnvoios. Das Amtslokal des Basileus war

das povxoXtloy
,
atipelov 6i' hi xai yvy xxX. Ob Aristoteles selbst alle diese

Schlusse gezogen hat, mufs dahin gestellt bleiben, da auch seine Quelle bereits

von solchen anutla ausging (vgl. S. 34 , Anm. 3). Uber den Areopag in der

„alten" Verfassung hatte Androtion in wesentlicher Ubereinstimmung mit Aristo-

teles gehandelt. Vgl. Philochoros, Frgm. 17 und 58. Vgl. auch Phanodemos bei

Athen. IV, 168a (Philochoros, Frgm. 60). Ahnlich und mit einer wortlichen
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Fiir die Geschichte des kyloniscben Aufstandes und die

Schilderung der wirtschaftlichen Verhaltnisse ist Aristoteles

derselben Quelle getblgt, die Hermippos, der Gewahrsiuann Plutarcbs

in den betreffenden Abschnitten der Biographie Solons, benutzt bat. Es

unterliegt keinem Zweilel, dafs diese Quelle Androtion war *.

Der Bericht iiber die Verfassung Drakons 8 stammt dagegen mit

Ubereinstimmung (tovs dxoafiovvxai) redet dariiber Isokrates (Areop. 37; 46), der

Lehrer Androtions. Vgl. ferner S. 34, Anm. 3. a. E. — Dafs die vorsolonische Ver-

fassung eine ob'garchische war, ergab sich einfach aus der Erwagung, dafs uach
feststehender Uberlieferung Solon der Begrunder der Demokratie war. Oann
mufsten aber auch vor Solon die Beamten dquiTirtnv xai n\ovilrt*,v gewahlt wer-

den, denn diese Art der Beamtenbestellung war der Oligarchic eigen. Vgl. Pol.

II. 11, p. 1273a, v. 83; IV. 7, p. 1293b, v. 10.

1) Plutarch Solon 12 und 13 stimmt vielfach mit der A&n. uberein, kann aber

weder mittel- noch unmittelbar dieselbe benutzt haben, da sich bei ihm mancherlei

findet, was nicht in der A&n. steht und nicht blofs nachtrfiglicher Zusatz aein

kann. Inbezug auf die wirtschaftlichen Verhaltnisse bietet Plutarch durch eine

Angabe sogar Verstandlicherea als die Vgl. S. 27, Anm. 3. Uber Androtion

als gemeinsame Quelle vgl. S. 41, Anm. 2.

2) Ftir unecht erklart die Verfassung Drakons F. Cauer, Hat Aristoteles

u. s. w. (Stuttgart 1891), S. 70 ff. [Nach Cauer ware die angebliche Verfassung

dem von den Oligarchen im Jahre 411 ausgearbeiteten Entwurfe nachgebildet

und dem Bestreben entsprungen, das, was man in der Gegenwart fiir wiinschens-

wert hielt, in der Vergangenheit als wirklich nachzuweisen]. Als unecht be-

trachten die Verfassung ferner F. Ruhl, Rhein. Mus. XLVI (1891), 444 ff.

und Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. XVIII (1892), 689ff.; R. W. Macan ,

Journ. of. hell. stud. XII (1891), 24. 27; W. Headlam, Class. Review V,
166— 168 [unecht und eine Interpolation]; E. S. Thompson ebenda p. 336
[ebenso] ; van Herwerden und van Leeuwen, Ausgabe, Anm. zu Kap. IV
[Interpolation]; Theod. Reinach, Revue des e*tudea grecques IV (1891), p. 82
und 143 ff. [spatere Interpolation aus der lA&n. des Kritias]. Gegen die An-
nahme einer Interpolation mit Recht B. Keil, Berl. Philol. Wochenschr. 1892,

Nr. 21, Sp. 653. Gegen die Echtheit auch H. Nissen, Rhein. Mus. XLVII
(1892), 201 [Aus Kritiaa oder einem fihnlichen Pamphletisten] ; E. Herzog, Uber
Aristoteles

%

A*n. Kap. 4 (Tubinger Univ. Progr. 1892), 26 ff.; B. Niese, Hist.

Zeitschr. LXIX (1892), 56 ff.

Fiir die Echtheit: P. Meyer, Des Aristoteles Politik und die 'A9n. (Bonn
1891) , 31 ff. (Drakon codifizierte die bestehenden Zustande, schuf keine neue /ro-

Xixeta. Vgl. S. 20, Anm. 2]; Th. Gomperz, Die Schrift vom Staatswesen der

Athener (Wien 1891), 43ff.; G. Busolt, Philol. L = X. F. IV (1891), 393ff. :

Hermanns Gr. Staatsaltert.", bearb. v. V. Thumser§63,S. 351; E. Szanto,
Archaeol.-cpigr. Mitt, aus Osterreich XV (1892), 180 ff; M. Friinkel, Rhein.

Mus. XLVU (1892), 473 ff; B. Keil, Die solonische Verfassung u. s. w. (Berlin

1892) , 96 ff. 115 ff. 202 [Gegen Frankel und Keil vgl. F. Cauer, Jahrb. f. kl.

Philol. 1893, Bd. CXLVII, S. 118 f.]; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. 1% p. XXX
und S. 131 ff.
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Ausnahme der Angabe des Archontenjabres , in dem derselbe seine

itiouoi gab, nicht ana der Atthiden-Uberlieferung *, sondern wahrschein-

1) Es heifst in der lA9:i. 4, 1: r} plv ovv nqcirtj noXireiu ravin* n)y

vn«\yqn\<f^y fitrit dk rttFra. xqovov two's or noXXov duX96vro{ , inl l4otara(xfiov

ico/ovros, Jgaxaty rove Scojiove i&i)xev i) dk r«'£*j ttvxrj roydt rdy rgonov

a n tdi d or o f*\v ij noXtrtia rote ojtXa 7TttQtxofttvoif yoovyto de rove f*lv ivyfa

nQxonas • • rovrove d' Idei du(yyv)tiv [so ist zu lesen nach Blafs, Jahrb. f. kl.

Philol. 1892, Bd. CXLV, S. 571] ••• fiovXtvuv dk rtrQttxootove ••• xXqoov-
c9ai dh vol ravrrp xa\ rtte nXXae «qx«S

'

'
'

«5 di povXi) ij i$*Aqt(ov nayov <pvXe.£

15 »• rtir vofttar xtti dt$rr,ou rag crp/a's xrA. Man vergleiche dam it die Aus-

drocksweise dea Aristoteles in der Daretellung der VerfaBsungen des Solon und

Kleisthenes. Kap. VII, 1: noXtrtiav de xareorqoe (Solon) xat vofiovg t&ijxt

aXXors xrX. (i«) rtftqftttra dteiXe ei( it'trapa riXy . . . . rag ft(iv ov)v «0/«S

nnivtifity affxliy ' ' ' iidarotf uydXoyoy r<p fttyiSn rov Tijutj/unroe ilnodidoi'e

[rfr «Q)xnr. xrX. VIII, 1: rag d' «o/«s inoinae xXtjotorae ix nQoxotratv

pnvXi)y d* 4 notice ikrgnxoctovt rt)y dt raj* l</otonaytrt»r erattv tn\ to vo-

fio^vXtwly. Ebenso sagt Aristoteles im Bezug auf Kleiathenes Kap. 21 : notaroy

ph Qvyi ytiftt ndrrae fie dixa tpvXtie '" errura rijy $ovXr,v ntyraxoaiove ayri

TtiQttxociaty x ttr e or qoe y xrX. Els springt der Unterschied in der Ausdrucksweise

sofort in die Augen. Die einzelnen Bestimmungen der solonischen und kleisthe-

nischen Verfassung werden als gesetzgeberische Akte und Anordnungen des Solon

and Kleistbenes bezeichnet, von Drakon heifst es dagegen nur in der kurzen,

chronikartigen Notiz, dafs er unter dem Archon Aristaichmos rot's dtttfiove i&qxey,

aber too der noXntta wird nichts in bestimmten Worten auf seine gesetzgeberische

Thatigkeit zuriickgefuhrt. „Es war die staatsbiirgerliche Berechtigung gegeben

denen, die eine voile Waffenriistung stellten. Sie wahlten aber die neun Archonten

a. ». w. Wenn nicht »j de ra£t( avrri rovSt roV rqonov c?/c stUnde und nicht III,

1 gesagt ware: r
tv o*' 1} rn{ts t^s np/«/«s noXixtlas rfc noo Joaxovrog (rotade) , so

konnte man diese drakontische Verfassung von der gesetzgeberischen Thatigkeit

Drakons loslosen und als eine vnaQxovaa noXirtia betrachten, welcher er rot's rd-

(tov< t9qx$. Ygl Pol. II. 12, p. 1274 b, p. 15. Man gewinnt den Eindruck, dafs

Aristoteles sich nur schwer dazu entschliefsen konnte, im Gegensatze zu seiner

Angabe in der Politik und im Gegensatze zu der Atthiden-Uberlieferung dem Dra-

kon eine noXirtia zuzuschreiben und darum sich so ausdruckte, dafs keine Ver-

fa«suugsbestimmung geredezu als Anordnung Drakons erscheint.

£. Herzog a. a. 0. 28 ff. hat darauf hingewiesen, dafs die Verfassung Drakons

»uch rait dem iibrigen Inbalte der Schrift nicht zusammengearbeitet ist. Nament-

lich ist es auffallend, dafs in der solonischen Verfassung der Rat der Vierhundert

al» etwasNeues erscheint ^A9n. 8, 4: povXi,v d' inoinae rsrqaxooiovc) und auf den

Rat Drakons, der nur ein Mitglied mehr zahlte und in dem ebenfalls Angehorige

aller drei oborn iSchatzttng.sk.la.ssen verireten gewesen waren
,
gar keine RUcksicht

genommen wird. Die Atthis Androtions, die Aristoteles namentlich auch fur die

aolonische Verfassung benutzte, kannte ror Solon keinen zweiten Rat neben dem
Areopag. Vgl. Pint. Solon 19: (Solon) devrioav nQoexariyeifie povXiir xrX. Die

iXticroi, welche nach Plut. Solon 19 auch die Einsetzung des Areopags dem Solon

roschrieben (vgl. S. 3, Anm. 3 a. E.), wufsten ebenfalls nichts von der aristote-

liscben noXirtia Drakons. Nach Kap. II, 2 und IV a. E. war der ganze Grund-
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lich aus einer in der letzten Epoche des peloponnesischen Krieges ent-

staDdeDen Partei&chrift eines Oligarchen, der den staatlichen Zustand,

den er selbst herbeizutuhren wiinschte, im Bilde einer Verfassung Dra-

kons darstellte, urn dadurch den Glauben zu erwecken, dafs die Be-

strebungen seiner Partei nur die Wiederherstellung einer 7caTQtog 710-

Xtzeia bezweckten \

besitz Eigcntam wenigor reicheo Manner, die Verfassung Drakons kennt eineu

Bauernstand, der sogar im Rate vertreten war. £s gab darnach also auch zahl-

reicbe bauerliche Grundeigentuuier. — Dagegen steht der kurze, mit der Erzahlung

von Kylon durch eine allgemeine Zeitbestiminung (pern di r«?r«, /poVov two? ov

710XX0C duX96vroe) verbundene Satz: in' l4Qtarai/fiov up/ovroc jQtixtoy tot'i 9ea-

pove teqxty, gauz im Rahmen der Atthis. Vgl Kap. VII, 1 : noXuifav dl xaii-

air
t
a$ (Solon) xai yo/iove !#i?xe aXXovs, roTg di jQaxovjof 9tofioti inttvaavro

XQeiftevoi nXrjy toSv tpovtxtSv, und dazu Plut. Solon 17: nQiowov phy otV rotJf

Jpaxovtos yo/Aov( dvtTXs nXt)v T(6v tpoytxtuv ananae dux n}y /aXtrt 6 rt]ja

xai jo fis'ys&os tiliv imnpttiSy (vgl. Aristot. Pol. II. 12, p. 1274 b, v. 17: tdiov d*

iy roif y6ftot( ovdiv iarif o rt xai pyeias a{iov
,
nXqy i) /aXtrtorm dui to tijc

lupins peye»oe). Es ist deutlich, dafs die bei Plut. zugrunde liegende Quelle

(Androtion), wclcbe Aristoteles 7, 1 (wo er zwischen noXmla und vopot unter-

scheidet) benutzte, nur das materielle Recht betreffende &$apoi Drakons kannte.

Diese 9eapoi nXr
ty rtSv q>oytxt£v hob Solon auf und ersetzte sie durch andere.

Dafs Solon auch die noXaeUt Drakuus beseithjte, wird nicht gesagt . es stand

davon nichts in dieser Quelle des Aristoteles. Vgl. J. W. Headlam, Class. Rev.

V, 166. Die Verfassung Drakons hat mit derRolle des Thessalos in der Geschichte

Peisistratiden (vgl S. 61, Anm. 1) das gemeinsam, dafs sie nicht der vulgaren, durch

die Atthiden bestimmten Uberlieferung eigen war. Sie stammtc offenbar, wie die

Geschichte des Thessalos, aus einer Spezialschrift, ttber dereu oligarische Tendenz

letztere keinen Zweifcl gestattet.

1) Schon F. Cauer a. a. 0. 71 hat darauf hingewiesen, dafs die Verfassung

Drakons manche Ahnlichkeit mit den VerfassungBcntwtirfen der Oligarchen vom
Jahre 411 zeigt Nach der drakontischen Verfassung sollten alle diejenigen poli-

tische Rechte haben, die eine voile Waffenriistung stellen konnten. Dieser Grundsatz

kam im Jahre 411 unter dem Einflusse des Theramenes zur praktischen Geltung (Thuk.

VIII, 97; vgl. Xen. Hell. II. 3, 48) Wahl und Losung der Amter aus der politisch

herecbtigteu Biirgerschaft findet sich cbenso bei Drakon, wie in den oligarchischen

Verfassungsentwtirfen (V/*ji. 30, 2—3; 81, 2). Eincn Rat von 401, bezw. 400 Mit-

gUedern, der aus Losung hervorgeht, giebt er dort, wie bier (4&n. 30, 3). In

beiden Verfassungen sollen die Ratsherren uber dreifsig Jahre alt sein. Nach dem
oligarchiscben Vcrfassungsentwurfe (A»n. 31, 3), soil niemand dasselbe Amt zwei-

mal bckleiden, ausgenommeu die Strategic und die Stelle eines Ratsherrn, nach

Drakon sollte erst dann jemand ein Losamt wieder erhaltcn , wenn alle ubrigen

Burger ein Losamt erhalten hatteu und der Turnus des Losens von neuem be-

gonnen hatte (vgl. Aristot. Pol. IV. 14, p, 1298a, v. 14; IV. 15, p. 1300a, v. 23).

Drakon beet imint, dafs wenn ein Ratsherr eine Ratssitzung oder Volksversammlung
versaumt, er Strafe zahlen soil und zwar der Pcntakosiomedimuos drei Drachmen,

<
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Ubersicht iiber die Quellen und die neuere Litteratur.

Zur Charakterisierung der Personlichkeit Sol on 8, seiner Stellung zu

den Parteien und der allgemeinen, leitenden Gesichtspunkte seiner gesetz-

<kr Ritler zwei Drachmeu, der Zeugit eine Dracbme (Fr. Cauer a. a. 0., S. 70

billt diese Geldstrafeu fur anstbTsig, da Drakou nach Poll. IX , 61 : xai xdv

fni J{Mxx*>yro$ yofjioii lanv rinoiivuy clxocdjlotov bei seincn Strafen uocb das Rind

als Wertmesser benutzt babe. F. Rtthl , Jahr. f. kl. Philol. Supplbd. XVIII,

S. 689 bemerkt dagcgen mit Recht, dafs, da nach Poll. a. a. 0. das Didrachnion

damaU povg genaunt wurde, Uxoodpoioy nur ein altertiimlicber Ausdruck fur vierzig

Dracbmen sei). Auch der oligarchiscbe Verfassungsentwurf bestraft die Ver-

saumiiis eiuer Ratssitzung mit einer Drachme. Aristot. IV. 13, p. 1297 a rechnet

zu den dXtya^/ixtl oo<f(o(AttTH rij>- vofAofttotag einerseits den anogot keiucn Sold za

zablen , anderseits fur das Versaumen vou Volksversammlungen und Gerichts-

sitxungen denselben gar koine oder nur eine geringe, den evno^ot dagegen eine

grofse Bufse aufzuerlegeu. Vgl. IV. 9, p. 1294 a, p. 38.

Diese gleichartigen Ziige konnten darauf beruhen, dafs die Oligarchen, welche

die von ihnen angestrcbte Staatsverfassung durcb geflissentliche Identifizierung mit

der naxQiog noXirtia z\i legitiroieren suchten ('A&n. 29, 3; 31, 4 ; 34), entweder in der

Tbat aus noch vorhandenen Gesetzen Drakoos Verfassungsbestimmungen entnahmen

oder in Parteischriften eine ihren Wiinschen entsprechende Verfassung dem alten

Gesetzgeber audichteten. AUerdings erhielt ibr vorbcreitender Verfassungsauschufs

den Auftrag: 7ipoa<mr£»jrij<T«i xai xovg naxQtovg v6fiov(, ovg KXtiaHeyqe £9ijx$ ore

xadiarn "i* JqpoxQartttv, aber von einer Durcbforschung der Gesetze Drakons ist

oicbt die Rede, und die in der Adn. dem Drakon zugeschriebene VerfassuDg ent-

u£lt nicht wenig Bedenken Erregendes.

Es heifst in der A9n. 4: fiyovno di xovg filv iyviu aQ^oyxag xai xotg rapine

ovttiar Mexrque'vovi ovx lAWrroi dexa fiytoy 42tv9iQay, xdg cf' aXXag ^rag) iXdxxovg

ix iioy onXa TtttQtYOuivtity, oxQaxqyovg <fi xai InrtitQxovg ovaiay anoqoaiyoyxag ovx

tXaxxoy ij ixaioy (xvuiv iX$v9tQav
}
xai natdag ix yauex^g ywaixdg yyqaiovg tSniQ

iixa It
i? yeyoydxai' xovxovg d' ida die(yyv)dv [vgl. S. 37, Anm. 1] xovg hqv-

tuyug xai xovg oiQaxnyovg xai xovg InndQxovg xovg iyovg fi^XQ1 ev$vyuiy
, 4y-

y{*n)tdi d' ix xov avxov xiXovg dexofiivovg, ovneo ol oxoaxqyol xa\ ol VnnaQxot.

Hinter xdg d' dXXag ist eine kleine Liicke, die Blafs, Kaibel - Wilamowitz,

Berwerden - Leeuwen und Sandys durcb xdg ausftillen , wabrend K e i 1 , Die solo-

niscbe Verfassuug, S. 114, Anm. 1 (ixXr
t
oovy, xdg pey) erganzt und dadurcb

die Strategeu und Hipparcben zu erlosten Beamten macht, wie die Ratsberren

und die iiXXai (etwa Kolakreten u. s. w.). Allein militarische Beamte

wurden sicherlich nie erlost. M. Frankel, Rheiu. Mus. XLVII (1892), 478 er-

kilt durch starke EingTiffe in den Uberlieferten Text eine Lesart, wonacb die

Beamten, wclcbe mindestens 100 Minen ovata iXevdioa besitzen, ebeliche, iiber

zehn Jabre alte Kinder baben und Biirgen stellen sollen, nicbt die Strategen und

Hipparcben, sondern die Prytanen und zwar die der Naukraren waren, welche

Bach Hdt. V, 71 trtuov xoxe xdg A9<\vug. Allein gerade zur Qualifikation der

Strategen gehdrte noch im 4. Jahrbundert nanfonoitio&ai xard xovg voftovg und

Orondbesitz in Attika (Deinarch. g. Demostb. 71), und unter den Prytanen ohne

•eitern Zusatz hat man sicherlich die Vorsitzenden des Rates zu verstehen (vgl.

B. Keil, Solon. Verf, S. 96 und 117, Anm. 2; Herzog a. a. 0., S. 29; G. Gilbert,
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geberischenThatigkeitliatArifltoteleB deseen Gedicbte benutzt, daneben aber

auch die litterariscbe Uberlieferung, darunter jene oligarchische Schrift, be-

Gr. Staatsaltert. I*, S. 134, Anm. 1). Eine Bestimmung, dafs gerade dieStrategeo

und HipparcheD den hochsten Census baben und Biirgeu stellen sollen, ist sehr

erkiarlich zu einer Zeit, wo die Strategie das wichtigste Amt geworden war und

wo nach Durchfuhrung des Besoldungswesens durch die Hande der Strategen (na-

mentlich als Flottenfiihrer) und der Hipparchen (die mit dem ottos der Ritter zu

thun batten) bedeutende Summen gingen (vgl. J. W. Headlam, Class. Rev. V,

168 a). Aber damals, wo die Miinzpr&gung erst vor kurzem begonnen hatte und

das Geldwesen noch wenig entwickelt war, kann von groGsern Kriegskassen nicht

die Rede sein, uud die Heerfuhrung lag aufserdem in den Handen des Polemar-

chos. U&n. 22, 2. Sowohl nach Thuk. I, 126, als nach der U&n. 13 war in jener

Zeit das Archontat das wichtigste Amt, uud man mufste darnach erwarten , dafs

fur dieses der hochste Census vorgeschrieben worden ware. Ob cs eine erheb-

lichere Reiterei gab, ist nach Hdt. VI, 92 auch hochst fraglich. Strategen bat

die Atthis, welche Aristoteles fur die solonische Verfassung benutzte, d. h. An-

drotion, noch zur Zeit Solon s scbwerlich gekannt. Die *<*n. 7, 3 zahlt unter den

Amtern, die Solon den Schatzungsklassen nach Mafsgabe des Census zuwies, auf

:

die Archonten, Tamiai, Poleten, Elfmanner und Kolakreten. Waren Strategen und

Hipparchen yorhandeu gewesen, so durften sie in dieser Aufzfthlung nicht gefehlt

haben. Strategen scheinen erst im Jahre 501 eingesetzt worden zu sein. Vgl.

[49 n. 22, 2. Das Bedenken gegen den Umstand, dafs die Strategen den hochsten

Census haben, will Gilbert, Gr. Staatsaltert. I*, 132, Anm. 2 dadurch beaeitigen,

dafs er ovx iXartut dlua pvwy als Census ftir die Archonten fur verschrieben er-

kl&rt und diaxoofuv oder ipwxoa/urv yermutct AUein die nur von den Strategen

und Hipparchen geforderte Burgschaft zeigt, dafs die Verfassung gerade von diesen

Beamten besondere Vermogens-Garantieen verlangt.

Bedenken erregt alsdann die Bestimmung, dafs die Bulenten und niedern Be-

amten aus den politisch bercchtigten Burgern erlost werdeu sollen. Diese Be-

stimmung begegnet in dem oligarchischen Verfassuogsentwurfe vom Jahre 411

(!A9n. 30, 2), aber noch die solonische Verfassung verordnete nicht die reine Losung,

sondern die 4m noox&uuy (!A9n. 8, 1; 31, 1. Vgl. Isokr. Areop. 22; Panath. 145).

Wenn es vor Solon neben dem Areopag einen Gemeinderat gab, so bestand er

hochst wabrscheinlich nicht aus 400, sondern aus 300 Mitgliedern. Naheres

weiter unten.

Als ein Zeichen der Echtheit der drakontischen Verfassung betrachtete ich

frfiher (PhUol. N. F. IV, 397 ft. Vgl. auch M. Frankel, Rhein. Mus. XLV1I, 480)

die Forderung einer ova(a iXtv&tQa, d. h. eines frei verfugbaren, durch Hypotheken

nicht belasteten Eigentums von mindestens zehn Minen fur die WUhlbarkeit zum
Amte der neun Archonten und der Tamiai, einer ovaia ikiv&fya von mindestens

100 Minen fur die Wiiblbarkeit zum Strategen und Hipparchen. Ware die Ver-

fassung echt, so wurde es sich urn aeginaeiscbe Minen handeba, ein Census von

100 Minen o»Wa 4k*v9eQa etwa viermal so hoch sein, wie der des solonische* Pen-

takosiomedimnos , ein solcher von zehn Minen etwa zwischen der solonischen

Ritter- und Zeugitenklasse liegen. Die Abstufung von 10 : 1 entspricht dem alten

Wertverhaltnis vou Gold und Silber (vgl. Busolt a. a. O.). In den Verfassungen

der Oligarchen ist von einem Census fur die Amterbesetzung , bei dem die Hypo-
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rucksichtigt 1
. Bei der Darstellungder solonischen Verfassung, Uber die in den

Gedichten nichts enthalten war, hielt er aich toils an attische Chroniken *,

theken inbetracht gezogen werden , nie die Rede. Nur die politisch berechtigten

Burger iiberhaupt sollen aus den ihrera Korper und ihrem Vermogen nach Leistungs-

fahigstcn ausgewiihlt werden (Thuk. VIII, 67 ; A»n. 29, 5). Das sprache fur die

Echtheit, zumal in der Zeit vor Solon der Grundbesitz stark mit Hypotheken be-

lastet war und also eine Beriicksichtigung der Hypotheken beim Census nabe ge-

legen hatte. Allein aucb ein Oligarch, der zwischen 411 und 404 lebte, konste

sehr wohl auf einen solchen Gedanken verfallen. Damals waren die Felder ver-

wtistet, der Ackerbau lag darnieder , der ganze Viehbestand war zugrunde ge-

gangen, der Handel stockte, und die Burger wurden noch stark durch Leiturgieen

und Kxiegsauflagen in Anspruch genommen. Manche Burger verloren ihr ganzes

Vermogen, und in der Stadt berrschte der grofste Geldmangel (vgl. Nftheres bei

Biichsenschutz, Besitz und Erwerb im gr. Altertum, Halle 1869, S. 599 ff.). Unter

diesen Umstanden mufs die Vcrschuldung, welcbe zahlreiche Burger namentlich

von den Geldgeschiiftc betreibenden , im allgemeinen der Demokratie zuneigenden

Metoeken abhaugig macbte, einen grofsen Umfang gehabt baben und eine frei

verfugbare oi'ata yon 100 Minen schon ein erbeblicher Besitz gewesen sein.

1) Kap. 5, 2 referiert A. ofienbar aus eigener Kenntnis iiber den Inhalt der

Elegie, jjc ivriv aQX'i' ytyvaiaxat xtX. (neues Fragm.). Solon gehorte zu den ftioot,

tog ix rt itSv aXXtov dfioXoyettat xai avrof iv toiade xotf nottjpaoi ftagrvQei xrX.

5, 3 (neues Fragm.) vgl. Pol. IV. 11, p. 1296 a, v. 20: Solon gehorte zu den

fiiaot noXiiai, dqXoi d' ix rijc notfatuc. — Dafs Solon diese i$ovo(a hatte xai iv

ioif nturifittoi avrof noXXaxov fti/Avijiai xai ol aXXot ewopoXoyovot navtts. 6, 4.

Ebenso 12, 1: rawrcc d' on rovrov (ror) ioonov eo/iv ol' r' uXXot avfitptovovat ndv-

tes, xai avt6( iv tjj nonjaa [itftviitai negi avreSv iv toiade (Frgm. 5 und 6 = Pint.

Solon 18 und Solon. Popl. 2). — Uber die oligarchische Schrift vgl. Anm. 2.

2) Die A&n. stimmt vielfach bis auf den Wortlaut mit Plut. Solon 14—19 und

25 uberein. Plutarchs Gewahrsmann, Hermippos (vgl. S. 58, Anm. 3) hat aber

nicht aus der A9n.
t
sondern aus der Atthis des Androtion geschopft, die auch

jene benutzte. Das zeigt B. Keil, die solonische Verfassung u. s. w (Berlin 1892)
t

40 ff. in einer eingehenden Untersuchung. So kennt Plut. Solon 14 (wo die An-

gabe: £gi9ri dk uQ^tov pent 4>tX6fifigorov deutlich die Atthis verrfit, vgl. Androtion

Frgm. 46) die Worte oder Verse, die dem in der A&n. 5. 3 citierten Pentameter

t<jV re op(jXagyvgyav %r
t
v 9-

1

vntqmfuvlav vorangingen und aus der A9rt. nicht zu

entnehmen waren (auch die Interpretation ist bei Plut. eine andere). Ebenfalls

fehlen in der *A*n. die von Plut Solon 3 zum Beweisc dafur angeftihrten Verse, dafs

Solon mehr zu den nivrfteq hinneigte. Die A&n. 5, 3 sagt nur, dafs Solon bereits

vor der Gesetzgebuog an dofa zu den ersten gehorte, bei Plut. Solon 14 werden

zum Beweise dafur solonische Verse augefuhrt. Inbezug auf die Seisachtheia be-

kampft die A&n. 6 und 10 stillschweigend (ofienbar auf Grund der Gedichte So-

Ions) die bei Plut. Solon 15 erwfihnte Auffassung Androtions, dafs dieselbe blofs

durch eine Zinserleichterung und die MUnzreform bewirkt worden sei. Dann sagt

Aristot. 'A9n. 6, 2: dabei netgtSvrai rt(ves) dta^aXXeiv uvrov (Solon). Er h&tte

namlich einigen yvaiQ ipoi sein Vorhaben mitgeteilt, lnti&* off piv ol d*ipo-

nxol Xiyovai, naga9xgajnyr^9f
t
vui due rtSv opiXtav, ois d' ol (fiovX)6 pevoi

fiXaatprjfitiv , xai aviov xoivuveiv. Diese Leute bUtten Geld geliehen und viel
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namentlich Androtion, teils zog er Ruckschlttsse aus sp&tern Staatsein-

Land aufgekauft, infolge der /peaJK dnoxonij waren sie dann reicb geworden. o&tv

<fua\ ytvio&m tovs voreoov do(xo)vyjas elvm nuXatonXoviovt. Aristoteles erklart

den SufionxiZv X6yo( fur glaubwiirdiger, da eiu sonst so mafsvoller und uneigen-

ntitziger Mann, der das Wohl des Staates tiber seinen cigeuen Vorteil gestellt

hatte, eich gcwifs nicht in so unwurdigen , kleinen Dingen befleckt habcu wiirde.

Auch Plut Solon 15 (vgl. Praecept. ger. reip. 13, p. 807) erzahlt diese Gcschichte.

Die vertrautesten tpiXot Solons erhalten von ihm cine Mitteilung und benutzen

sie in der angegebenen Weise zu ihrer Bereicherung. Als diese Freuude bezeich-

net Plutarch tovs neol Kovatya xai KXuvtny xai 'lnnoyixoy, also die Ahnen des

Konon, Alkibiadcs und Kallias Das sind die votbqov doxovvTts elvai nttXaionXovxoi

(Kallias gehorte zu den doxaionXovrot. Vgl. Lys. 19, 49). Plutarch bemerkt,

jene Manner brachten dadurch Solon si* dw^oX^v, q>ohiq ov avyadtxov(itvov , dXXa

owadixoiiyra. Dieser Vorwurf ware aber soglcich dadurch widerlegt worden, dafs

Solon sclbst fiinf Talente verlor, die er ausgeliehen hatte. TEvtw di ntvxtxatdtxa

Xiyovat, fay xtd /7oAi'CijAo£ d 'Podios ion. Tovs pe'vrot tpiXovs atjov /p«aixont-

das xaXovvitg dineXtoay. Plutarchs Gew&hrsmann Hcrmippos kennt also die

dia^oX', Solons, aber nur im Kabmen der demokratischen Uberlieferung , welche

eine Uberlistung Solons durch seine Freunde zugab. Ob das von ihm erhaltene

charakteristische zQiwxontftu, das boshaft mit der gentilicischen Endung idai

spielt und zugleich an iopoxon(dai (Alkibiades) erinncrt, aus der (dann auch

von Androtion beuutzten) oligarchischen Parteischrift, d. h. wahrscheiulich aus der

'A&nya(<*y noXixkta des Kritias, stammt (vgl. F. Dummler, Hermes XXVII [1892],

262; Keil a. a. 0. 46ff.) mufs mindestens dahingestellt bleiben. Die Wortc xa-

Xovvrts dtet iXtoav sprechen nicht daftir, ebenso wenig die Elegie des Kritias auf

Alkibiades (Bergk, PLGr. II
4
, 282, Frgm. 3). Ubrigens diirfte Androtion diese ganze

Geschichte nur als eine Uberlieferung erzahlt haben, an deren Richtigkeit er selbst

nicht recht glaubte, denn sie setzt voraus, dais die Seisachtheia eine vollstandige Schul-

dentilgung war, w&hrend Androtion sic nur als eine durch Ermassigung der Ziusen_

und durch die Munzreform herbcigefuhrte Erleichterung auffafste. Bei Plutarch

steht denn auch: IJQayfia d' ai'tip ovpntotiy Xiysxai xtX. Fur Aristoteles, der

die gcwobnliche AnBicht von der Seisachtheia teilte, fiel das grundsatzliche Be-

denken gcgen die Uberlieferung fort, er wendet sich daher nacbdrticklich gegen

die oligarchische Fassung deraelben. Die angeblichc Thatsache, dafs Solon selbst

zuerat fdnf Talente, die er ausgeliehen hatte, crliefs , wodurch die Anschuldigung

sofort als Verleumdung erwiesen wurde, kann Aristoteles noch nicht in seiner

Quelle gefunden haben, denn sonst wiirde er nicht notig gchabt haben, den Vor-

wurf nicht etwa mit Berufung auf jene Thatsache, sondern auf den ganzen Cha-

rakter Solons mit solcher Scharfe zuruckzuweiscn. Ebenso mufs Aristoteles die

Ansicht {otoviai plv otV nrts xrX. U&n. 9, 2), dafs Solon zur Steigcrung der

Macht der Volksgerichtshbfe seine Gesetze absichtlich undentlich abgefafct

habe, in der gemeinsamen Quelle unwiderlegt gefunden haben. Er verwirft sie

nachdriicklich : ov fif^v tixos, dXXd did to ftn dtfvao&ai xa&oXov ncQiXapeiv to jSe'A-

riotov ov ydo (d)ix(aioy) ix Tidy vvv yiyyofjiiviay, dXX' ix rye itXXijf noXneius 9eu>-

QtTv ri}r ixkivov pQvXr
t
aiv. Bei Plut. Solon 18 heifst es ohne Widerlegung: Xiyttm

(Solon) dl xai rov{ yofxovc datupioTSQOy youty«s xai noXXue dvrtXqipcn t/ornxf

ttv$i]0(ti xi,v rdiy dtxnorr
t
qitov lo/vy xtX. Diese Ansicht stammt achwerlich aus jener

Digitized by Google



Ubersicht uber die Quellen und die neuere Litteratur. 43

richtungen l
. Mehrfach beruft er sich auch auf Gesetze Solons. Sicherlich

kannte Aristoteles die wichtigem zu seiner Zeit in Kraft befindlichen

Gesetze, welche von Solon herriihrten oder ihm zugeschrieben wurden,

aber schwerlich hat er selbst&ndig urkundlichen Forscbungen obgelegen,

um den wirklichen Bestand der solonischen Gesetzgebung aufzunehmen

und daraus die Verfassungseinrichtungen Solons festzustellen. Jedenfalls

fand er bei Androtion und andern Atthidographen eine Anzahl Ge-

setze *, und inancherlei deutet darauf hin, dafs der von der litterarischen

otigarchischen Parteischrift. F. Dummler a. a. 0. 267 unter Hinweis auf 'A9n. 35),

sondern gehort vielmehr, wie die Auffassung Plutarcbs und Isokr. Areopag 39 ff.

zeigt, der demokratischen Uberlieferung der Atthiden au, welche ea dem Solon

zum Lobe anrechuete, dafs er die Macht der Volksgerichtshofe in dieser Weise

gesteigert batte. B. Keil a. a. 0. 155 ft. Der Ausdruck es Aristoteles At i<3v

rir yiyvofidvtov deutet auf einen zeitgenossischcn Autor, d. h. Androtion. Auch in

andern Punkten erklart Aristoteles Angaben der Quelle, aus denen Plutarcbs Ge~

wahrsmann schopfte, ftir unrichtig. Nach Plut. Solon 1 ware, o>? iviol qraaiy, Pei-

sistratos der Oeliebte Solons gewesen, es ginge auch aus don Gedichten und Gesetzen

desselben hervor, dafs er erotische Neigiuigen gehabt hatte. Fcrner erzahlt Plut.

Solon 8 uber die Eroberung von Salamis r« fq/Auidq rutv Xeyopiytoy , wouacb Pei-

sistratos mit Solon zusammen nach Kolias gefahren wlire u. s. w. Gegen bcide

Angaben wendet sich Aristoteles ld9n. 17, 2: qpayeoaie Xyoovai (ol) tpdaxoyjts ioai-

fttrw etvai ntioiatQarov l6Xejyo{ xrX. ov ydo cVoVjftrai rttt{ ^Xixitus , idy r*f

avakoylCqtru tov Ixaiioov (Hoy xal itp' ov ani&avBy itp/orroc — Zu den fur das

Verbaltnis zwischen Plut. Solon und der Ufrn. charakteristischeu Stellen gehort

auch Plut. Solon 25 und l4&n. 7, 1. — Aristoteles hat also oine Quelle
mit selbstandigem Urteil benutzt, obwohl er sich an sie (wie spater-

hin an Herodotos) vielfach enge bis auf den Wortlaut anscblofs. Wie
Aristoteles gegen Androtion polemisierte, so wandte er sich gelegentlich auch

gegen Isokrates. Vgl. Isokr. Panath. I45ff. mit jt9n. 8, 1-2 und dazu B. Keil

a. a. 0. 90 ff. Die Nichtberucksichtigung der 'A9n. durch Plutarchs
Gewahrsinann Hermippos erklart sich dadurch, dafs dieselbe fur seine Art

der Schriftstellerei zu kuapp, zu wenig anekdotenbaft und zu wenig pikant war,

und auch nicht genug Biographisches enthielt. Vgl. B. Keil a. a. 0. 118.

1) Auf einem Rtickschlussc beruht die Angabe (7, 1.8, 1), dafs die Beamten

aus den drei obern Klassen erlost wurden und zwar in der Weise, dafs die Ab-

stufung der Arater derjenigen des Zensus entsprach. Denn Aristoteles sagt 8,1:
cnuttoy «T Sn xXtjorndg inodpty ix raly Jiptiftdrtoy, 6 neol rtav lapuuy yovog, p
XH*iptrot (dtartXo)voi m xal yiy xeXevei ydo xXrjgovy toi>( infUttf ix ntyjaxoaio-

fu4((tvo}y. Vgl. 47, 1: x(XriQovxai) d' its ix rijf q?vXrj(, ix nevTaxo<tiofjtd(/Livtoy xttrd

tor IcXtavoi y6fi(ov [In ydo 6 v)o'/iof xvQtus ianv). Ein Ruckschlufs ist ferner die

Augabe, dafs jede Phyle zehn Kandidaten fur das Archontat durch Vorwahl be-

rtimmte, und dafs dann aus diesen Vorgewahlten die Auslosung erfolgte. o&sv

hi Sutuivu taie yvXatq to 6*ix« xXhqovv ixdanrv, eir' ix xovitoy xvttfieveiy. Uber

die Riickscblosse inbczug auf die «p/«i«r noXireia vgl. S. 35, Anm. 2.

2) Androtion, Frgtn. 4 ^Schol. Aristopb. Vog. 1540); Philochoros, Frgm. <J4

(Suid. s. v. ooycwves).
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Uberlieferung gebotene Stoff seine Hauptquelle war 1
, die er rait

selbstandigem Urteil benutzte und aus seiner eigenen Kenntnis der

1) Dufs Aristoteles keine selbstiindigen Urkundenforschungen anstellte, nehmen
Nissen, Rhein. Mus. XLVII (1892), 195. 201 und B. Niese, Histor. Zeitschr. LXIX
(1892), 56. 66 ff. an. Auch B. Keil, Die solon. Verfassung 201 kommt zu dem
Ergebnis, dafs Aristoteles scbwerlich mebr aktenmafsiges Material zur Verfiigung

batte, als er mitteilt. Seine Darstellung berube in enter Linie auf Htterariscben

Quellen, aus dem Metroon habe er nicht geschopft. G. Gilbert, Gr. Staatsaltert.

I*, p. XXVI Iff. meint dagegen, Aristoteles sei infolge der Mitarbeit an Theophrast*

owaytoyq rtSv vopwy und der Abfassung seiner fiinf Biicher nfpi «(6ytoy ZoXuvos

im vollen Besitze des urkundlichen Materials gewesen und hfitte sich darum sicher-

lich nicht auf die litterariscben Hilfsmittel beschriinkt. Die Quelle des A. sei eine

Zusammenstellung von Gesetzen gewesen , aus deuen er auf die Verfassungs-

einrichtungen zuriickgeschlossen babe. Indessen die Ecbtheit der Scbrift nepl

iltovtov ZoXtovos ist bochst zweifelhaft. Sie ist nur in einem Nachtrage zu dem
wahrscheinlicb von Hermippos verfafsten und von Diog. Laert. V, 21 uberlicferten

Kataloge aristotelischer Schriften bei Hesych. v. 140 (Aristot. Opera ed. Acad. V,

p. 1468; Val. Rose, Aristot. Frgm. 3
16) aufgcfuhrt. Es ware auch sehr auffallend,

wenn von einer so umfangreichen und fur Antiquare so intcressanten Scbrift des

Aristoteles nicht das kleinste Fragment erhalten sein sollte. — An dem Werke
Theophrasts hat allerdings Aristoteles mitgearbeitet. Usener, Preufs. Jahrb. LIII,

18; Nissen, Rhein. Mus. XLVII, 184 ff. Es fragt sich aber, wie weit sich diese

Mitarbeit erstreckte. Obwobl es bei Philod. Rhet. (Vol. Hercul. V, fol. 147) 11

heifst: itfojti hntov cf(4) tfjs oixelag ugaypartiaf xal did ravt' itpcaodio tovt re

vofiovt owdytuy tc/ia ry ftafyrtl xai r«j roaavras noXtie(a( xrX. , so reicht dieses

Zeugnis doch kaum aus, urn die Betciligung des Aristoteles an der eigentlichen

Sammelarbeit als Thatsache zu betrachten. (Und selbst wenn er mitgesammelt

hfitte, so wiirde es uoch fraglich bleiben, ob er sich gerade an der Sammlung der

alten, solonischen Gesetze beteiligte.) Vielmehr scheint Aristoteles nur theoretische

Beitrfige geliefert zu haben. Vgl. Pol. V. 9, p. 1309 b v. 14: dnXus di, oca iy

rot( yoftott «>ff evficpegoyut Xcyopcy ratf noXtuiatc, anayia ravra ocSfa rd( noXtrtiaf.

Cicero sagt de fin. V, 11: Omnium fere civitatum non Graeciae solum, sed etiam

barbariae ab Aristotelc mores instituta disciplinas , a Theophrasto leges etiam

cognovimus. — Die von Aristoteles verfafsten vier Biicher yofjipa bebandelten keine

eigentlichen Staatsgesetze (vgl. dagegen Nissen, Rhein. Mus. XLVII, 187), sondern

Sitten und durch Herkommen oder Gesetz geregeltc Briiuche, mores, disciplinas

wie Cicero sagt. Daber war das Werk auch nicht roftoi, sondern tri/upa betitelt

(vgl. Ps. Aristot., p. 1250b, v. 17 und p. 1251a, v. 37). Freilich giebt Diog.

Laert. V. 21, v. 140 den Titel yofjuoy d\ aber dafs der aus demselben Katalog er-

haltene Titel bei Hesych. v. 131 : vofAlfnuy d' der richtige ist, ergiebt sich aus den

Fragmenten. Athen. Epit. I, 23 d (Frgm. 607 Rose*): "AQiaroxiXm iy TvQQtjyoiy

vofttfjton. Die vofttfiu 'Patfintw (Hesych. Nachtrag, v. 186) waren, wie die yofupa

TvQQnyaiv, ein Teil des WerkeB. Die voftifAuty paQpagixuy ownytoyi bei Hesych.

Nachtrag, v. 187 ist naturlich identisch mit den vo^« paQfia^xa (Frgm. 604 -609
Rose"). Zeller, Philos. d. Gr. II. 2\ 106 nimmt mit Rccht an, dafs vofu/ta nur

ein ungenauer Titel der paQpaQixd war. Es lafst sich also nicht nachweisen, dafs

Aristoteles im vollen Besitz des urkundlichen Materials fur die solonische Ver*
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beatebenden Gesetze erganzte. Wenn aber auch die Daretellung der

solonischen Verfassung nicht auf unmittelbarer Urkundenforschung be-

fkssong war. Nun beruft sich Aristoteles auf solonische Gesetze and zwar erstens

roehrfach auf solche, die uoch zu seiner Zeit in Kraft waren, zweitens einmal auf

Gesetze, die nicht mehr galten. 'Attn. 8, 3: dto xui iy rots topo* roi$ loXwvot

ots ov Mir i /pwiro*, noXXafov yiyqunxat rove yavxQagovs ciotiQaxxtiv xai ava-

h'cMtir ix xov vavxQctfHxov aQytQiov. Das scheint auf archivalische Studien hin-

zoweisen. Aber bei Androtion Frgm. 4 (Schol. Aristoph. Vogel 1540) ist ein

Stuck eines vorkleisthenischen Gesctzes erhalten: Toff di lovai flv&aSdt iteutQois

ror( xuXaxoixag dtdovat ix xtiv yavxXqQixaJy (varxQaQixuiv) i<podtov aoyi-Qia , xai

tit oXXo S ?» ay dip avaXtoeat. Es standen abo in der litterarischen Quelle des

Aristoteles aufser Kraft gesetzte Gesetze und gerade solche, die sich auf das v«r-

rvpxo* aQyxQiov bezogen. Vgl. auch Phot. 8. v. yatxoagia- xal iy xolq voftoa

ii .,iitv rK yavx$a(>(as a'fjffto^rjTtj" xal „rove yavxoaoovs xove xaxa x^y vavxoaQiav".

Ihuu sagt AristoL 8, 5: dafs Solon gegen diejenigen Burger, welche bei Partei-

kimpfen die Dinge gehen liefsen, wie sie wollten
,
yoftoy tdqxi idtov, St ay

«r«04oCo r a ijf rijc noXnos &)t
t
xat ro onXa fitidk /it^' lifQtuv, axtftov

i'r«» xai Tflc noXewq ptxixeiv. Auch dieses Gesetz staod in seiner Quelle.

Vgl Plut. Solon 20: rwV d' aXXtoy at xov vopuv tdtot pky ftaXioxa xai n«o«-

folo; 6 xeXtv'tay axtftoy tivat xoy iv axdan fiijd tx i Qa ( fitgtdoi yivoptyov.

Vgl. De sera num. vind. 4, p. 550 c; Praecept. ger. reip. 32, p. 823 F. Es konnte

daber such von den dainaligen neol xt&y xvotivyoty vdftot bereits in der Quelle dee

Aristoteles die Rede geweeen sein. Uber die Abandoning solonischer Gesetze,

velche Klauseln enthielten und darum zur hauligen Anrufung der Gerichte Anlafs

g&beu, berichtet Aristot 'A9it. 35, 2 in der Erzahlung von der gesetzgeberischen

Thitigkeit der Dreifsig. Als Beispiel ftihrt er die Abandoning eines Gesetzes uber

da* Erbrecht an (vgl. 9 , 2). Auch das wird in der von ihm fur die Geschicbte

der Dreifsig benutzten Atthis des Androtion (vgl. S. 33, Anm. 1) gestanden haben,

der ebenfalls uber die zweifelhafte Auslegung solonischer Gesetze gehaudelt hatte

>gl. S. 42, Anm. a, E.).

Von den in Kraft befindlichen Gesetzen ist ihm der jicqI x<2v tafxiaSy vopos

t*-bmnt 8, 1 ; 47, 1), welcher die Erlosung der xafiiat aus der Klasse der Penta-

koeiomedimnen anordnete. Ferner sagt er 8, 4: xal xovt inl xaxaXvaei xov

*inov owioxafiivovs Ixqivev (der Areopag), 26X10x0$ #eV(ro$) voftov etoa(yy)i~

K<*<) ntpi avxwv. Versucbe zum Umsturze der demokratischen Verfassung bilden

die erste Kategorie der Verbrechen, die in detn nach dem Archontat des Eukleides

erUasenen yopos tioayyiXxixoq aufgezahlt werden (vgl. Meier und Schomann, Att.

Proiefs bearb. v. H. Lipsius, S. 314). Hypereid. f. Euxen. 22: idv xn; xoy df
t
pov

tor '.ibrpaittiv xaxaXvp tlovyfp not ini xax aXva ti rot dqpov xxX. Vgl. Thco-

pbrutos im Lex. Rhet. Cantabr. s. v. tloayyiXla Isokr. nt{A xov Cevy. G;

Dwnarch. g. Demosth. 94. Wenn Aristoteles Solon als den Urheber des Eisangelie-

Gesettes gegen diejenigen, welche sich zum Umsturze der Demokratie verbinden

wllten, bezeichnet, so folgt daraus nur, dafs Solon damals alB solcher gait , aber

Mich nicht, dafs er es wirklich war. Bei Pollux VIII, 53 ist davon die Rede,

dafs nach Solon bei Eisangelien 1000 Ricbter urteilen sollten. Diese angebliche

B*«timmuog Solons ist sichcr spatern UrsprungB. Vgl. Meier und Schomann
1 » 0. S. 168, Anm. 47. Dafs Klagen, die Anschliige gegen die gesetzliche
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ruht, und manche Angaben iiber staatliche Einrichtungen , von denen

in den Gesetzen Solons nicht die Rede war, sich nur ale Schliisse zu

erkennen geben *, so ist doch nicht daran zu zweitbln, dafs diese Ver-

fassung, obschon nicht durchweg, so doch in wesentlichen Ziigen ge-

schichtlich ist*. Denn da Solon nicht blofs Gesetze gab, die das ma-

StaatsordnuDg betrafen, vor den Areopag kamen, konnte Aristoteles oder sein Ge-

w&hrsmann daraus schlie/sen, dafs nach der Atthideu- Uberlieferung der Areopag

damahj inloxonoq rfc TtoXixeiat war und ihm erst Ephialtea die offent lichen Klngeu

entzog, um sie dem Volke und den Gerichtshbfen zu iibertragen.

1) Vgl. S. 43, Anm. 1.

2) B. Niese, Hist. Zeitschr. LXIX (1892), 62 ff. halt die Darstelluug der so-

lonischen Verfassuug fur eine wesentlich hypothetiscbe, sie beruhe auf dem Glau-

ben. dafs Solon (mit Drakon) die athenische Demokratie gescbaffen habe. Weder
Drakon noch Solon hatten eine Verfassung gegeben, sondern nur yojuo*, welche

materielles Recht cnthielten. Aufserdem hatte Solon die Seisachtheia vollzogen.

Niese sttttzt sich auf blofse allgcmeine Wahrscheinlichkeitsgriinde. „\Venn", Bagt

er S. 66, „ Solon die ihm zugcschriebene Verfassung gegeben und den Rat der

Vierhundert eingesetzt hatte, so wiirde schwerlich so kurze Zeit nachher der Streit

der Parteien aufs neue begonnen haben, und nicht so leicht hatte wohl Peisistratos

die Tyrannis gewonnen, wenn man sich eben diesen Rat nicht als einen wesen-

losen Schatten denken soli." Dagegen ist zu bemerken, dafs aus den solonischen

Gedichten selbst hervorgeht, dafs die Parteien mit seinem Werke nicht zufrieden

waren, und dafs also der Staat in Gabrung war. Das war der Boden, aufdem Tyrannis

erwuchs. Der Gedanke an eine solche lag, wie Solon selbst bezeugt, gleichsam in

der Luft. Dafs vom Rate beim Staatsstreiche und auch sp&terhin nicht die Rede

ist, darf nicht auffallen. Der kleisthenische Rat, der dem Kleomenes und Isa-

goras kriiftigen Widerstand leistete, verkorperte die Vertretung einer vom Demos
getragenen Verfassung, w&hrend die solonische Staatsordnung die WUnsche der

breiten Masse nicht befriedigte. Da Peisistratos die populiire Stromung fur sich

hatte, und die miteinander hadernden, mlichtigen Adelsfaktionen eher die solo-

nische Verfassung beseitigen, als aufrecht erhalten mochten, so war der Rat in

der That machtlos. Niese beruft sich ferner auf Hdt. V, 72, wo es heifst, dais

Konig Kleomenes nach Vertreibung des Kleisthenes den kleisthenischen Rat auf-

culosen und die Amter dreihundert Genossen des Isagoras einzuhandigen ver-

suchte (rgirixootoioi <f« toioi 'laayoqao oraoiaitpoi r«« nfc/at ^e/efpt^e). Niese

meint, Isagoras wiirde wohl, wenn es vorher einen Rat der Vierhundert gegeben

hatte, diesen wiederhergestellt und mit seinen Leuten besetzt haben. Es konnte

aber am Ende Isagoras allerlei Grunde gehabt haben, nicht so zu verfahren, und

yerrautlich griff er als Vertreter einer der alten regionalen Adelsfaktionen auf vor-

solonische Zustande zuriick. Die Oligarchen waren im Jahre 411 jedenfalls der

Meinung, dafs die Burgerschaft an einen in alter Zeit bestehenden Rat der

Vierhundert glaubte, denn ihr Verfassungsentwurf sagt: fiovku etv ftlv nrgaxoaiovi

xaui la rultQia ('4&n. 31, 1). Dafs es vor Kleisthenes eine povXr, gab, zeigt CIA.

IV. 2, Nr. la, v. 12, wo 4n)i rfc p(ov'Ar
t<) mit ziemlicher Sicherheit zu er-

giinzen ist.

Die Herleitung der Volksgerichte von Solon bezeichnet Niese a. a. 0. S. 65,

\

Digitized by Google



Cbersicht Uber die Quellen und die neuere Litteratur. 47

terieile Recht betrafen, sondern auch Anordnungen traf, die in die Ver-

fassung eingriffen, so konnte er letztere nicht blofs miindlich zur Nach-

acbtung mitteilen, eondern raufste sie auch schriftlich feststellen l
. Frei-

lich hat er keine systematisuhc Verfassungsurkunde entworfen und die

staatlichen Einrichtungen , die er vorfand und unver&ndert liefs, in

seineu Gesetzen als bestehend vorausgesetzt 8
, aber da er die Gesetze

Anm. 2 als „eine ganz anachronistischc Hypothese". Nun lftfst Lysias X, 16

rorc voftovi rov< SoXarvof ro«f naXatovs verlesen. Darunter kommt folgendes

Tor: &ttii*>9-ai 6*' 4v rp no&oxdxxfl fjjiigas nivjs rev nocfer, iikv ngoaxiu^afi »} r}Xia(a.

Wilamowitz, Philol. Unters. I, 96 beraerkt mit Recht: „Form und Inhalt garau-

rieren das Alter des Gesetzes".

Der Behauptung Nieses, dafs Solon keine Verfassung, vielroehr nur vopoi ge-

geben batte, ateht nicht nur die ganze attische Oberlieferung entgegen, sondern

auch eine Aufserung Solons selbst. Denn wenn dieser sagt: Jijfio* f*iv yag itftoxa

roaor xQatoi (Aristot. yep«0» oooov inagxft (Aristot. dnagxit)
|
rifiqe owr' dtptXoiv

ovi' ivogtSctfitvos xrX. ('49n. 12, 1: Plut. Solon 18), so sind diese Worte, wie sie

auch der GcwShrsmann Plutarchs auffafst, doch nur auf die Verleihung politischer

der Rechte zu beziehen.

1) Vgl. dagegen B. Niese a. a. O. 58. 60: „Weder in den Gesetzen, noch in

den Gedichten war eine Verfassung erhalten." „Die Verfassung beruht im Alter-

twn, wo sie sich organisch entwickelt hat, auf Hevkommen und Vertrag, nur aus-

nahmsweise auf Gesetz; die Veranderungen vollziehen sich oft unmerklich, und
es hat in alterer Zeit, so viel mir bekannt, niemals eine schriftliche Aufzeichnung

Verfassung stattgefunden."

2) Uber die Hohe des Census der einzelncn Schatzungskla s sen
stand nichts in den solonischen Gesetzen. Gegen die Ansicht, dafs fUr

die Ritter keine bestimmte Anzahl von Mafsen des Jahresertrages vom eigenen

Gruodbesitz als Census festgesctzt war, sondern dafs zur Ritterklasse die tnno-

ipog^iV ivrtlfxtvw. gehbrten , beruft sich Aristoteles U&n. 7, 4 nicht auf ein

wloniaches Gesetz, sondern erklart es nur fur wahracheinlicher, dafs auch der

Rittercensus nach Mafsen des Jahresertrages bestimmt worden sei. Ebenso be-

zogen sich die Vertreter jener Ansicht nicht etwa auf irgendein Gesetz, sondern

auf das oroutt tov riXovg und auf oVnfl-ij/iorn r<uv dg%a{(uv. Ein Schwanken der

Atthidographen, die sich mit den Gesetzen Solons beschSftigten, ware nicht mog-
lich gewesen, wenn sie Ansatze der Censusklassen in einem Gesetze gefunden

hStten. Solon sagte nichts iiber die Hohe des Census der einzelnen Schatzungs-

klassen, weil er dieselben vorfand und die Zahl der Mafse fur jede Klasse unver-

andert liefs, wie die 'A&n. auch deutlich zu erkennen giebt. Wiihrend sie sagt:

ixoarotc dvdXoyov Ttp psyi&ei tov TifiijfiaTOs dnod id ov( rijv agj(tjv heifst es

dann: fife* di reXttv nevtaxoaiopidipvov xtX., worauf sie fortfahrt *«£ &' ttgx«s

inoiict xrX. (rgl. S. 37, Anm. 1).

Ferner stand in den Gesetzen, abgesehen von der Erlosung der ra/tiai aus

den Pentakosiomedimnen (vgl. S. 48, Anm. 1), nichts iiber die Art der Be-
stellung der Beamten aus den obern drei Sch atzungsklassen, denn

Aristoteles U&n. 8, 1 sagt: oqueiov 6' Sti xXr,gu)ul( inoiyoev ix itSr tipriftdtaiv c

**gi Ttttuuy poftof, ^ XQ*>P*VOi (dutttXo)vaiv hi xa\ vvv . xtXevti ydg xXqgovv tov(
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nach den einzelnen Behorden, die sie zu handhaben hatten, zusammen-

stellte 1
, ro wird er gewifs in dem Noraos einer Behorde audi liber

die Art ihrer Zusammensetzung gehandelt haben, sofern er sie neu ge-

schaffen oder reorganisiert hatte. Auch aus dem materiellen Recht

konnte mancherlei inbezug auf die Verfassungseinricbtungen erechlossen

werden * Die Atthidographen haben aber bei ihrem regen anti-

tafi(a( ix nevraxoaiofieJifivojy (vgl. 47, 1). (Friiber war Aristoteles derMeinuDg, daf*

Solon die Amter durch Wahl besetzte vgl. S. 20, Anm. 2.) Dafs keine reine

Losung stattfand, sondern eine Losung ix npoxQhwy, ergab sich daraas, dafs

letztere noch 487 6 bei der Bestellung der Archonten befolgt wurde (22, 5). —
Ebenso wenig enthielten die solonischen Gesetze etwas fiber die Art der Be-
stellung der Arcbonten, denn die U&n. sagt 8, 1: itQovxQiftv d' tit rot'r

iyyia %ocr«( ixaart) (<pvXr
t) fixa, xaX (tx) Tov(rtoy ix)XriQovv 8&ev In dia/jiytt

rm( <pvXatt ro dixa xAjgoovr, m*' ix lovxtoy xvctftcvetv. Aristoteles hat die jiqo-

xqtan von zebn Kandidaten durch jede Phyle und die darauf folgende Erlosung

aus der zu seiner Zeit bestehenden Art der Bestellung erechlossen. Dieser Schlufs

ist aber unzutreffend, denn die Koutinuitat zwischen der solonischen Art der Be-

stellung und der zur Zeit des Aristoteles iiblichen war durch die Parteikampfe

nach der Gesetzgebung Solons und das im Jahre 487/6 erlassene Gesetz Qi&n.

22 , 5) unterbrochen. In dem Berichte iiber die Parteikampfe {^Adn. 13) , der

zweifellos auf einer Atthis beruht, ist stets von der Wahl der Archonten die

Rede und die Macht des Archontats erscheint (in Ubereinstimmung mit Thuk.

I, 126) als eine so bedeutende, dafs eine, wenn auch durch noo'voiotc abgeschwachte

Erlosung des Amtes zu jener Zeit erbeblichen Bedenken unterliegt — Auch
der Areopag war als bestehend vorausgesetzt . da man nicht wufste, ob ihn

Solon eingesetzt hatte oder bereits vorfand. Letzteres schlofs man aus dem solo-

nischen Epitimie-Gesetz (Plut. Solon 19). — In den fortlaufenden Gesetzestafeln

stand endlich weder die Seisachtheia, noch die Miinz- und Gewichts-
ordnung, da die 'A&n. 10 diese Mafsregeln iiqo rqc vopo&totag setzt (vgl.

Niese a, a. 0. 59). Es ist moglich , obschon nicht wahrscheinlich , dafs die

Seisachtheia blofs miindlich verkundigt wurde, jedenfalls war aber eine Urkunde
iiber dieselbe den Atthidographen unbekannt, denn sonst h&tte keine so weit

gehende Meinungsverschiedenheit iiber die Bedeutung der Mafsregel entstehen

konnen (Plut. Solon 15).

1) Das hat Schoell, Ber. d. bayer. Akad. Phil. -Hist. CI. 1886, S. 88 nach-

gewiosen. Auf dem ersten Axon standen die vopoi des Archon (vgl. Plut. Solon

24 und Harpokr. s. v. ofroc). — (iaoiXitoc vopoi oder yo/iog: Athen. VI, 234 ff. =
Polemon Frgm. 78, Mttller III, 137. Vgl. Phot. s. v. n«o«Woi; Pollux VI, 35;

III, 39. — Vgl. Aristot. Id&n. 8, 2: ZoXtoy pi* oiv ovrwf iyofio9irtjaer ntgl rtuv

iyyia rtp^oVTwv. — Ein ntoi ttSy ittpttSv voftoc '^»n. 8, 1 ; 47, 1 (vgl. CIA. IV.

3, p. 138—139). — Bruchstuck aus dem die Naukraren betreffenden Nomos bei

Phot. 8. v. yavxQaqla. — Bei der Epicheirotonie der Nomoi im 4. Jahrhundert

stimmte das Volk zuerst iiber die yo/ioi povXevrtxoi ab, dann iiber die yo/Aot xoiyoi,

ferner iiber die roJv ivyia dqxoynoy und rwv tiXXtay ap/eur. Vgl. Demosth. g.

Timokr. 20.

2) Nach Aristot Udn. 8, 2 und 47, 1 stand in dcra weoi rtiv rctuiwy ydfio;,

f

^^M^a^^
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quarischen Interesse auch solche Gesetze Solons benutzt, die nicht niehr

in Kraft waren !
, so dafs Aristoteles ohne Frage bei Androtion ein zum

grofsen Teil auf Urkunden zuruckgehendes Material vorfand.

Fiir die Erzahlung vom Staatsstreiche dee Peisistratos, von seiner

wiederholten Vertreibung und Riickkehr, vora Sturze der Tyrannis und

von den darauf folgenden Parteikampfen benutzte Aristoteles unter

vielfacher Anlehnung an den Wortlaut Herodotos als Hauptquelle

Aufserdem entnabm er aus atthidographischer Quelle und zwar aus.

schliefslich oder zum grofsten Teil aus Androtion 3 chronologische Be-

stimmungen und allerlei Einzelheiten 4
. Einige Angaben schcinen auch

auf blofser Kombination des Aristoteles oder seiner Quelle zu beruben 6
.

Die Zuthaten zu Herodotos und die Abweichungen von dessen Er-

ziihlung konnen nicht durchweg zur Bereicherung des geschichtliehen

Thatbestandes verwertet werden, denn sie sind mindesteus zum Teil

hochst unwahrscheinlich oder zweit'elhaft 6
.

dais die rctfiiai aus den Pentakosiomedimnen erlost werden soliten. — Aus einein

Gesetze, wie es bei Lys. X, 16 (vgl. S. 46, Anm. 2 a. E.) erlialten hit, konute man
die Existenz und Befugnisse des Volksgerichtes erschliefsen. Dasselbe gilt von

den Naukraren. Vgl. U&n. 8, 3; Phot. s. v. vavxqaQiu.

1) Vgl. S. 43, Anm. 2 und S. 48 Anm.

2) Vgl.
%

A9n. 14-15. 19-20 und Hdt. 1, 59-64; V, 62 66. 70. 72. 73.

Herodotos citiert itn Kap. 14, 4.

3) Wenn Aristoteles li&n. 17, 4 vou Peisistratos sagt: yhfitu di (jr«<w n)v

Aqyttav ol pi* imeaovTa to nQwrov, oi dl xm^xoma r»> aQxtv, so kbnnten beide

Angaben bereits bei Androtion gestanden haben. Vgl. 8. 31, Anm. 3.

4} Dahin gchort die Angabe, dafs Aristion den Volksbeschlufs beantragte,

der dem Peisistratos eine Leibwache bewilligte (vgl. Plut. Solon 30), dann die Er-

zahlung vom Verhalten Solons bei dieser Gelegenheit (vgl. Plut. Solon 30; Eth.

p. 794 E), ferner eine von Herodotos abweicheude Angabe iiber die Herkunft des

Weibes, das als Athena verkleidet den Peisistratos bei dessen erster Riickkehr be-

gleitete (vgl. S. 33, Anm. 1 a. E.) u s. w. Dazu kommeu Skolien zu Ehren der

Kampfer von Leipsydriou und auf Kedon. Dafs Skolien bei den Atthidographen stan-

den, ergiebt sich aus Phanodemoe
,
Frgm. 9 Miiller 1 , 367. Uber andere aus

atthidographischer Quelle geflosscne Einzelheiten, wie die Erzahlung von der Eut-

waffnuog des Volkes durch Peisistratos und von dem Verhaltnis der Alkmeoniden

zu Delphi, vgl. S. 34, Anm. 2 und S. 33, Anm. 1.

5) So die Angabe, dafs die Freundschaft des Peisistratos mit den Argeiern

auf der Vcrheiratung mit der Timonassa beruhte (17, 4) und dafs Isagoras ein

Freund der Tyrannen war ^20, 4). Vgl. B. Niese , Histor. Zeitschr. LXIX
(1892), 47.

6) Schwerlich richtig sind die in der vorhergehenden Anmerkung angefuhrten

Angaben. Vgl. B. Niese a. a. O. Auch die Erzahlung von der Entwaffnung des

Volkes durch Peisistratos kann nicht als geschichtlich gelten (15, 4—5; vgl. S. 34,

Anm. 2). Nach A~9n. 17, 4 erhielt Peisistratos wegen seiuer Freundschaft mit

Bu.olt. GriccLiiCh* Oeschicht*. II. S. Aufl. 4
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Zu den Quellen des Aristoteles fur die Darstellung der Herrschaft

des Peisistratos und der Verschworung des Harmodios und Aristogeiton

gehorte namentlich Thukydides , die bereits in den vorhergehenden

Abschnitten benutzte Atthis (Androtion) 1 and sicheilich auch die

Schrift des Kritias- Aristoteles zieht stellenweise Thukydides wortlich

aus, mehrfach widerspricht er ihm. Wo letzteres gescbieht. ist grund-

satzlich Thukydides vorzuziehen, da dieser nacb eigener Versicherung

gerade iiber die Peisistratiden gut unterrichtet war, wahrend Aristoteles

Argos Zuzug vod U»00 Argeiern, nach Hdt I. 61 waren letztere Soldner. He-

rodots Angabe ist gewifs richtig. denn weun die Peisistratiden mit den Argeiern

so sehr befreundet gewesen waren, so hatten sie bei der gerade danuds beftigen

Verfeindnng zwischen Argos und Sparta sicherlich nicbt die engste Gastfreund-

schaft mit den Lakedaemoniern onterhalten konnen rgl. Udt. V , 63 : Span *oi

itiviovt atfi «o'rrof to uaiiatu, gemildert von Aristot. \4&n. 19, 4: xulntQ orraw

(irmv ttvroii . Nach Hdt. a. a. 0. bewog das Gebot des delphischen Gottes die

Lakedaemonier zum Einschreiten gegen die Peisistratiden, nach Aristot a. a. 0-

in nicht geringenn Mafse als jenes die Frenndschaft der letztern mit den Argeiern.

Niese a. a. 0. erblickt darin eine hypothetische Erweiternng der Cberlieferung, die

keioeswegs beglaubigt sei. Indessen die Anwerbung von 1000 Soldnern in Argos

beweist docb jedenfalls, dafs die Peisistratiden daselbst gnte Verbindnn^en hatten,

die allmahlich in Sparta MLTstrauen hervorruren moisten. Die guten Beziebungen

zwischen den Peisistratiden und Argos beruhten allerdings schwerlich auf der Ver-

beiratung des Peisistratos mit der Timonassa. sondern auf politischen Grunden.

Megakles, der gefahrlichste Gegner des Peisistratos, war ein Scbwiegersohn des

Kleistbenes von Sikyon. des erbitterten Feiudes der Argeier. KleJstbenes war da-

mals freilich bereits gestorben, aber der Anhang des Tyrannen behielt in Sikyon

die Oberhand vgl. Bd. V, 664—667\ Diese Wecbselbeziehungen konnten leicbt

eine AnnaheniDg zwischen den Peisistratiden und Argeiern herbeifuhren.

1 Aus dieser Atthis stammt die Geschichte. dafs Peisistratos einer Vor-

ladung vor den Areopag folgte [\{9n. 16. 6 und Pint. Solon 31. VgL Aristot.

Pol. V 12, p. 1315 b , ferner die Angabe fiber die Beziebungen zwischen Solon

und Peisistratos vgl. S. 41 . Anm. > auf S. 43 , dann die Anekdote vom z»e<<»
tzJfMi und die Erzahlung vom Verhalten des ArisU>geiton bei seiner Folterung

vgl. S. 34, Anm. 2\ Bei dieser Erzahlung giebt Aristoteles zwei Relationen:

*K uir o* d^ucuMiH <faoir hatte Aristogeiton grofse Standhaftigkeit gezeigt

und Freunde des Tyrannen als Mitwisser genanut ,
»>- J ' rno» ktyovet* die

wirkhchen Teilnehmer an der \ erschworung angegebeu , also seine Genoasen deni

Tvrannen preisgegeben. Die Inw, welche der demokratischen Cberliefemng

widersprechen und nicbt xu «Ku«^< , mithin su den OUgarcheu gehoren, sind

offenbar dieselben. welche auch Solon im Widerspruche mit der demokratischen

iTwlieterung herabsetzten vgl. S, 41. Anm. ^ . Hipparcbos verherriichten und

Thessalos rum rbelthater inachteu
v
rgl. S M, Aum. 1 . Es handeh sich ohne

Zweifel nm die des Kritias, vou der sich Aristoteles wahrscheinlich auch
bei der Darstellung der Regkruug des Peisistrauv* beeintlussen lieiV Beachtens-

werte Griinde dafur bei M. Pokrowsky. Stud rur .<«*t. dfs Aristoteles Moskao
1^3, nissisch, S. 32 ff.
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von der hochst parteiischen Darstellung eines die Helden der Deraokratie

systematisch herabsetzenden Oligarchen beeinflufst ist und nachweislich

mindestens in einem Falle Unrichtiges angiebt

1) Zunachst findet sich in der li&n. 17, 4 eine mit Thuk. VI, 55 (vgl. I, 20)

in Widerspruch stehende Angabe fiber die Sohne des Peisistratos. Nach der^n.
hatte Peisistratos vier Sohne; zwei eheliche: Hippias und Hipparchos, und zwei

onebelicbe: Iopbon und Hegesistratos mit dem Beinamen Thessalos (Iophon und

Thessalos uneheliche Sohne des Peisistratos auch nach Plut. Cato 24). Thuky-
dides nennt dagegen Hipparchos und Thessalos yvrjoiot ddeX<poi des Hippias, und
unx stutzt er sich dabei auf die Inschrift (Verbannungsdekret) , welche auf der

nach der Vertreibung der Tyrannen errichteten Stele eingegraben war. Folglich

ut die Angabe unrichtig, dafs Thessalos ein unehelicher Sohn des Peisistratos

war. — Thessalos kann anch keiu blofses nttQatvvfuov des Hegesistratos gewesen

•ein, denn Thukydides hatte sicherlich den Hegesistratos nicht blofs mit seinem

Beinamen genannt, und noch wenJger wfirden die Athener auf ein offizielles Denk-
mal nur das naQwvvfiiov gesetzt haben. Nach Hdt. V, 94 war Hegesistratos (dessen

angeblichen Beinamen er nicht nennt) ein unehelicher Sohn des Peisistratos von

der Argeierin und wurde von seinem Vater zum Herrscher fiber Sigeion eingesetzt.

Folglich ist Hegesistratos von Thessalos zu trennen. Vgl. F. Rfihl, Rhein. Mus.

XLVI (1891), 436 f.
;
B. Niese, Hist. Zeitschr. LXIX (1892), 45.

Von Thessalos ist bei Thukydides sonst gar nicht die Rede, bei Aristot. fiber-

oimmt er inbezug auf das Verhaltnis zu Harmodios die Rolle des Hipparchos.

Nicht Hipparchos, sondern Thessalos beschiropft als verschmahter Liebhaber die

Schwester des Harmodios und diesen selbst Das giebt den Anlafs zur Bildung

der Verschworung, welcher der unschuldige Hipparchos zum Opfer f&llt, weil die

Verschworenen, die sich in der entscheidenden Stunde fur entdeckt halten, zi Squaui

wollen. B. Niese a. a. 0. S. 48 meint, dafs diese Abweichung von Thukydides

dnrch den pseudoplatonischen Dialog Hipparchos, p. 228, auf den schon F. Rfihl,

Rhein. Mus. XLVI (1891), 439 hingewiesen hatte, veranlafst worden sei. In diesem

Dialog wird Hipparchos, der ngeepvtatos (in der U»n. richtig, wie bei Thuk.,

Hippias der alteste) und aotpwraTos unter den Sohnen des Peisistratos, als Ver-

korperung des platonischen Herrscherideals charakterisiert. Er bemfiht sich, die

Btirger zu erziehen, Vva aJf fltXiiaitov ovrtov avttSy «p/oi. Als er die in der

Gegend der Stadt wohnenden Burger, die ihn wegen seiner ootpia bewundern, er-

»gen hat, beginnt er mit der Erziehung des Landvolkes. Ein so weiser Mann
koonte naturlich nicht die ihm als Liebhaber des Harmodios zugewiesene Rolle

spielen. Der pseudoplatonische Dialog bemerkt denn auch: Xiytrut <f* vno xdiv

/opuarcpur avSQcinuiv xttk 6 9avaroi avrov yevia&ai ov cf* ' « ol noXXol <pij&i}aay
t

rr]y r^c «ViA<jp$f anplav rqc xttyi}(poQla(
y
inei tovto yS cvy$t( xtX.

Niese a. a. O. bemerkt mit Recht, dafs die U&n. und der Dialog darin tiber-

Mustimmen, dafs Hipparchos <ptX6f*ovooe war und die Dichter Anakreon und Si-

monides nach Athen holen liefs. Hier wic dort heifst es ferner, dafs die Athener

nnter den Peisistratiden „wie unter Kronos" gelebt batten Daraus folgt aber

noch keineswegs, dafs die 'A$n. den Dialog benutzte, denn das, was beide gemein-

sam haben , konnte in mehr als einer Atthis gestanden haben , und in andern

Pankten weicht Aristoteles vom Dialoge ab. Ersterer bezeichnet den Hipparchos

als nwiuiirK x«i iqmtxos, letzterer charakterisiert ihn als den Weisen auf dem
4*
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Im Hinblick auf die bisher beobachtete Quellenbenutzung des

Aristoteles spricht alle Wahrscheinlichkeit dafiir, dafs die Skizze der

Throiic. Wenn ferner Aristotelea der Schilderung des Dialogs im ganzen Glaubcn

schenkte, so diirfte cr doch kaum die Erzahlung von der Erzichung der Burger

zur Treftlichkeit iibergangeu haben. Bei Aristotelea bezieht sich der Ausdruck o

ini Kqgvov ftiot auf die ltcgierung des Peisistratos, im Dialog auch auf die des

Hipparchos. (Der Ausdruck war Ubrigens ein gclSufiger fur „goldene Zeit". Vgl.

Plut. Arist. 24; Kimon 10.) Was aber die Hauptsacbe ist, wenn Aristoteles iu-

folge der Scbildcrung des Hipparchos im Dialoge ihn fur unfiihig zu einer Hand-

lungsweise, wie sie ibin Thukydides zuscbreibt. gehalten hatte, so wiirde er nicht

notig gehabt haben , durch eigene Kombination den ThcBsalos an seine Stelle zu

setzen, denn er biitto ja bereits im Dialoge cine i>m) twv z«QicoTee<ov erzahlte Ge-

schichte gefunden, welche den Hipparchos als unschuldigcs Opfer des Harmodios

und Aristogeiton hinstcllte.

Die Darstelluug des Aristoteles ist offeubar aus gauz anderer Quelle geflossen.

Der Umstand, dafs Harmodios und Aristogeiton, nur um uberbanpt etwas zu voll-

bringen. cinen Unschuldigen tbten, und dafs also die von der Demokratie verherr-

lichte That als ein zweckloser Mord erscheint, zeigt deutlich, dafs es sich urn eine

aus der oligarchischeu Partei hcrvorgegangene Darstellung handclt. Sie tragt

dcuselben Charakter, wie die der demokratischen Uberlieferung widersprechende

Bchauptuug der tvioi
, dafs Aristogeiton seine Mitverscbworeuen genannt und dem

Tyranncu preisgpgeben hiitte (vgl. S. 50, Anin. 1) Wenn man damit die eben-

falls im au8gcsprocbenen Gegensatze zu der demokratischen Uberlieferung auf-

tretende Angabc, dafs Solon sich bei der Seisachtheia bereichert hatte (vgl. S. 41,

Anm. 2) zusammenhalt , so gewinnt man deutlich den Eindruck einer systemati-

scheu und riicksichtslosen Bekampfung der demokratiscben Tradition und der von

ihr gefeierten Personlichkeiten , wie sie Kritias in seiner U9n»«twv noXiteia unter-

nahm (vgl. S. 13, Anm. 2 und M. Pokrowsky a. a. 0.). Die Erziihlung vou Thes-

salos hat mit der oligarchischeu Darstellung des Verhaltens des Aristogeiton und
mit der angeblichen Verfassung Drakons das gemeinsam, dafs sie nicht in die

vulgiire, von den Atthiden bestimmte Uberlieferung iibergaugen ist (vgl. S. 37,

Anm. 1 a. E.) und also aus einer besondern , vou jenen nieht beriicksichtigten

Schrift stammt. Das giebt den Schlussel zur Erkenntnis der Stellung des Thes-
salos in der sl9n. Bei Diod. X, 16 (vermutlich Ephoros) erscheint Thessalos

als der weise Sohn des Peisistratos , welcher der Tyrannis entsagt , demokra-
tischen Grundsiitzen huldigt und bei den Biirgern grofses Anseben bcsitzt.

Dieselbe Auffassung des Thessalos fiudet sich in der Erzablung von einem ihm
zuteil gewordeuen G otterzeichen bei Theophr. Hist. pi. II. 3, 3 (vgl. F. Riihl,

Kbein. Mus. XLVII [1892], 460). Im Gegensatze zu Thessalos bezeichnet Dio-
doros den Hippias und Hipparchos als gewaltthatige und druckende Tyrannen, und
zugleich wird von ihm die Standhaftigkeit des Aristogeiton gepricsen, der seiueu

Geuossen uncrschiitterlich treu bleibt und an den Feiuden Rache ubt. Das ist

also demokratische Uberlieferung. Mag nun Thessalos in der That auf die Ty-
ranuis verzichtet haben oder nicht, jedenfalls machte ihn die demokratische Uber-
lieferung zu einem ihrer Helden. Es entsprache durchaus der systematischen Be-
kampfung uud Umkehruug derselben in jener oligarchischen Schrift, wenn sie den
Thessalos zu einem frcchen und ubermutigen Gesellen machte und ihn inbezug
auf Harmodios an die Stelle des Hipparchos setzto, den, wie der pseudoplatonische
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Verl'assung des Kleisthenes ebenfalls aus atthidographischer Quelle her-

ausgearbeitet iat
!

. Die darauf iblgenden
,

chronikartigen und nach

Archontenjahren bestimmten Angaben aus der Partei- und Verfassungs-

geschichte von Kleisthenes bis zum pelopunnesischen Kriege stannnen

sicher aus einer Attbis s
. Was Aristoteles iiber die Eintiihrung des

Ostrakismos und die erste Anwendung desselben sagt , deckt sich bis

auf den Wortlaut mit einem Fragment aus der Atthis Androtions s
.

Wahrscheinlich ist daher noch vieles andere aus dieser Quelle ge-

flossen. Auch in diesem Abschnitte der V4.'>qvafW :coliteUt tindet sich

nicht wenig Fragwiirdiges oder geradezu Unrichtiges 4
.

Dialog beweist, die Oligarchen, wioderum im Gegcnsatze zur demokratischen Uber-

lieferuag, als einen weisen Mann charakterisicrten , der die Burger erzog, ebcnso

wie „die Dreifsig" vorgaben, ruin; Xotnov( noXixue in' ugtx\v xa\ dixaioovvriv

rqania^ni. Lys. XII, 5; vgl. Xen. Hell. II. 3, 10; Plat. Ep. VII, 324b.

Auch die iibrigeu Abweichungeu der !A9n. von Thukydides sind miudestens

xweifelhaft. Nach der
%

A»n. 18, 3 nahmen noXXot an der Verschworuug teil, nach

Thuk. VI. 56, 3 or noXXoi, Ersteres ist unwahrscbeiulich. Vgl. F. Riihl , Rhein.

Mus. XLVI (1891), 439. Einen scharfen Ausfall gegeu Thukydides enthiilt der

Satz: on' (yag s)dvyato nugnxgrifia Xaptiv ovJty i/rof t'/C ng<t£eu>i , <tkX ' 6 Xtyo-

fitvos Xoyof a»f 6 'Inniac anoaiqaa( ano ruK SnXtav tuv{ nountvovtae iffoigaaty

rovf in iyxctQidut f/ofrac ovx aX^tjc iaity ov ytig tnkpnov tort pi 9'

onXioy, tiXX' vaitgoy rorro xai taxt t'aae v 6 <typo(. Vgl. Thuk. VI, 58:

tuiXtvoev (Hippias) avtovs, ifeifas n ^wprfW, tineXdtiv h ai'jo itytv ri»y onXtuv. xai

ol ftiy erW/ajpi;aft»' oioutvot r» igtiv avrov , o &l iot{ imxovgotc tfQilaas id onXa

CnoXajttir iitXtySm SvO-v^ oi>c injjTtiiio xai e'£ m tvg£9q iyxiigldioy t/w*'" utta
ytig aonyfoc xtti dogarot eiai&eaay rn; nofunac noitiV. Fiir richtig

halten die Angaben des AriBtoteles Gilbert, Gr. Staatsaltert. P, p. XVIII, 2 und

Hude, Jahrb. f. kl. Philol. CXLV (1892), 174. Allerdings erzahlt Aristoteles, daf*

Peisistratos die Burger eutwaffnct l.atte, aber diese Erzahlung ist sehr fraglich

(vgl. S. 34, Anm. 2). Wenn ferner fiir einen Tyrannen bewaffnete Volksmassen

bedenklich waren, so hatte doch Hippias eine starke Leibwache und gerade in

der breiten Masse viele Anhiiuger. Es konnte dahcr dem Tyrannen das Erscheinen

des Volkes in Waffcn bei einem Feste unbedenklich erscheinen, nach Thuk. hofften

freilich die Verschworenen gerade auf die Mitwirkung des bewaffneten VolkeB.

Auch das Skolion zu Ehren des Harmodios und Aristogeiton : i» fAvgxov xXutfi ro

Zi<fos (fogtj<fto entscheidet nicht gegeu Thukydides, denn ein Dolcb war eine zu

einem plotzlichen Anfalle weit geeignetere Waffe als ein langer Speer. Ubrigens

ist, wie F. Riihl, Rhein. Mus. XLVI (1891), S. 439, Anm. 1 bemerkt, die Polemik

gegen Thukydides nicht recht logiech. Denn, wenn auch die Burger koine HnXa

trugen, so konnte man sie doch untersucben lassen und diejenigen, die Dolche

hatten, festnehmen.

1 ) In den Atthiden war die Verfassung mehr oder weniger eiugehend bchandelt.

Vgl. Kleidemos Frgm. 8; Androtion Frgm. 3; Philochoros Frgm. 71 -79 b.

2) Vgl. S. 34.

3) Vgl. S. 33, Anm. 1.

4) Die sicherlich aus einer Atthis stammende (vgl. S. 34, Anm. 2;, an sich
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In der Gescbichte der Vierhundert, der Dreifsig und der Wieder-

horstellung der Demokratie sind wiederum Spuren einer Benutzung An-

drotions erkennbar \ Einiges bat Aristotelea aus Thukydides entnommen

;

aus Xenophon, von dem er vielfach abweicht, hat er nur eine Stelle

entlchnt s
. Der Wert dieses Abschnittes beruht hauptsachlich auf der

nuagodohnten Benutzung und Wiedergabe von Urkunden. Doch ist es

mindestens zweifelhaft, ob Aristotelea dieselben selbstandig im Original

benutzt oder sie in seiner Quelle gefunden hat *.

Im ganzen hat er sich jedenfalls an litterarische Quellen gehalten,

die er mit sclbstandigem Urteil benutzte. Jedoch zeigt er dabei Mangel

an historischer Rritik und an eigener, ernster Forscherarbeit zur Fest-

stellung des geschichtlichen Thatbestandes 4
.

rccht unwabrscbeinliche Gescbichte des Flottengesetzes des Tbemistokles steht im

Widerspruche mit Hdt. VII, 144 und Thuk. I, 14. Unwahrscheinlich und mit

Hdt. und Thuk. uuvereiubar ist auch die Angabe (Kap. 13), dafs der Areopag das

Hauptverdienst an dcm Siege bei Salamis gchabt h&tte, und dafs die Strategen

(darunter Tbemistokles) ratios gewesen wfiren. Vgl. Thuk. I, 74; Hdt. VIII, 124

und dazu H. Nissen, Rhein. Mus. XLVII (1892), 201. Ungenau ist die Wieder-

gabe der Proklamation an die Athcner, ihre Familien zu retten (Hdt. VIII, 41.

Die Angabe, dafs der Areopag den Burgern zur Einschiffung das notige Zehrgeld

verschaffte, stebt im Widerspruche mit einer altera Atthis (vgl. S. 33, Anm. 1 auf

S. 34 \ Erbebliche Bedenken erregt die siebensehnjahrige Vorstandschaft des Areopaps

uach deu Pereerkriegen. Vgl. Xiese, Hist, Zeitschr. LXIX (1892), 64 f.; R. Rohler,

Ber. d. Berl. Akad. 1892, S. 343f. (Anders urteilt freiUch G. Gilbert, Gr. Staatsaltert.

T, p. XX\ Wcun ferner Ariatoteles A*n. 24 sagt, dafs die Atbener auf den Rat
des Aristeidea vom Lande nach der Stadt zogen, so giebt Thuk. I, 14. 16 aus

eigener Renntnis an, dafs noch zu Beginn des peloponnesischen Rrieges die grofse

Mchrzahl der Burgerschaft ihre eigentlichen Wohnsitxc auf dem Lande hatte. —
Verkehrt ist die Auffassung der Stellung von Lesbos, Chios und Samos im atti-

schen Reiche ,Rap. 24\ teilweise unzutreffend die Angabe fiber die sehlechten

Strategen in der Zeit der Pentekontaetie, iibertrieben die fiber die Rriegsvertuste

der Athener ;Rap. >6\ Der Chronologie des Thukydides und der Darstellung

Theopomps widerspricbt die an sich abenteuerlich klingende Erzahlung von dex

Teilnahmc des Tbemistokles am Sturze des Areopags ^vgl. S. 34, Anm. 2 .

1 Vgl. S. 33. Anm. 1

.

2 Vgl. J»n. 33 und Thuk. VIII. 96, 2: 97. 1—2: S9, 2: 3ti, 2 und
Xen. Hell. II. 3. 19 Eine Benutzung des Ephoros (wie sie Ad. Bauer, Litterar.

und hist. Forschungen zu Aristot., S. 151 annimmt lafst sich nicht nachweisen,
denn einzelne Ubereinstimmungen der 34 und 38 mit Diod. XIV, 3 und 33
konutenauf Benutzung derselben Quelle durch die ASn. und Ephoros beruben.

3 Uber die Wiedergabe von Urkunden bei Atthidographen vgl. S. 43. Anm. 2.

4 Bezeichnend ist dafur z. B. der Umstand. dafs er den Tbessalo* im
<icp-u.:uz.. l j, .kv . , . als uDebelicbeu Sohn de* Peisirtratos bezeichnet. ob-
wolil Mil) i • r -dne Angaben iiber die Familienverbiltnisse der Pejsi-

atratidei) :iu? , -; : ..- 1: - i- :t beruft. Aristoteies hat sich urn diese Inschrift nicht
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Ubersicht iiber die Quelleu uud die neucre Litteratur. 55

Ein rragmentarischer , diirrer Auszug aus der Schrift des Aristo-

teles ist die ^Afyvai'iitv rtoXiteia, die in den Excerpten oder Bruch-

stiicken aus den falschlich dem Herakleides Pontikos zuge-
scbriebenen Ilolirtiai erhalten ist

1
. Dieser Auszug erganzt unsere

Kenntnis des verlorenen Anfanges der 's4&t]vaUov nohzEia, von dem
sonst nur wenige Fragmente erhalten sind.

Ferner ist von ^Pollux (VIII , 82 ff.) oder vielraehr von dessen

Quelle die *Aby\va'nxiv rcoXixtla fur die Angaben iiber attische Staats-

und Rechtsaltertiimer in umfassendem Mafse ausgezogen und stellen-

weise mit einer andern Quelle kompiliert worden 2
.

Die Attbidograpben hatten eine reiche arcbaologische Litteratur

eroflhet. Demetrios von Pbaleron bearbeitete die oQxdvToiv dva-

'/Qayi, und gab eine fiinf Bticher zahlende Schrift tteqI r^g
>

A9-t]vr
i
ai

vofto&eoiag heraus 3
. Krateros, wabrscheinlich der Halbbruder des

weiter bekiimmert (vgl. S. 51, Anm. 1). Kap. 2, 1 sagt er: ^ rfi naaa yi\ it'

oUyunr ijk. Vgl. Kap. 4 &. E. : i ii yoSga ii' oX/ytoy r,v. Der gesamte Grund uud

Boden Attikas war nach ihm in den Handen weniger reicber Manner , das Ubrige

Landvolk bestand aus ixnj^io^oi , die kein Grundeigentum besafsen, sondern das

Land der Reichcn bearbeiteten, wofur sie ein Sechstel der Ernte fiir sicb behalten

konnten. Aristoteles konnte aber aus den von ihm selbst Kap. 12 angefuhrten

Versen Solons (— ytj piXatva^ njs iyto noz$
\
oqovi avttXov noXXaxy nentiyoias)

entnehmen, dafs es zahlreiche, mit Hypotheken belastete, baucrliche Grundeigen-

tumer gab. Auch die von ihm skizzierte Verfassung Drakons kennt Zeugiten,

also Bauarn, die sogar im Rate sitzen. Nun ist bei Plut. Solon 13, wo dieselbe

Quelle wie bei Aristot. 'AUn. 2 zugrunde liegt (Androtion), auch nur von reichen

Landeigentumern ixrrjuopo* und in Schuldknechtschaft Geratenen die Rede.

Aristoteles hat sicb mithin einfach auf einen Auszug aus dieser Quelle beschrankt,

ohne sich eine weitere, selbst&ndige Erforschung der agrarischen Verhfiltnisse an-

gelegen sein zu lassen.

\ ) Ueraclidis politiarum quae extant ed. F. W. Schneidewin, Gottingcn 1847

;

C. Miiller, Frgm. Hist- Gr. II, 208 f.; V. Rose, Aristotelis Fragmenta3 (Leipzig

1886), p. 370. Uber den Autor der Kompilation vgl. Bd. P, 516, Anm. 2 (ver-

nratlich hat der jiingere Herakleides aus Herakleia am Pontos, der im Schul-

unterricht thatig war, die Ausziige aus den Politeiai des Aristoteles verfafst. Vgl.

C. v. Holzinger, Philol. L, 443). Uber das Verhaltuis der herakleidischen Ex-

««rpte zu Aristoteles vgl. C. v. Holzinger, Philol. L = N. F. IV (1891), 436 ff. uud
L1I = N. F. VI (1893), 58 ff., der in dem zweiten Aufsatze zeigt, dafs auch des

Herakleides lakonische und kretische Politieen blofse Ausziige aus Aristoteles

sind.

2) Val. Rose, Aristot. Pseudepigr., S. 408 ff. 426 ff.; Stojentin, De Iulii Pollucis

in publicis Atheniensium antiquitatibus enarrandis auctoritate, Breslau 1875, Diss.

;

Stoewer, In quibus nitantur auctoribus Iulii Pollucis rerutn iudicialium enarra-

uooes, Munster 1888, Diss.; B. Keil, Die solonische Verfassung in Ariutoteles Ver-

fMsungsgeschichte Athens (Berlin 1892), 64 f.

3) Muller II, 362. Uber die Archontentafel als Quelle Apollodors vgl. Diels,
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56 Viertes Kapitel.

Konigs Antigonoa Gonatas, ein gewissenhai'ter und zuverlassiger For-

scher, verfafste eine i!nr-(pio/jctuov avvayioyr;, ein unifangreiches Werk,

in dem attiache Volksbeschliisse und solche Urkunden, die zur Er-

lauterung und Erganzung derselben dienten, mit geschichtlichem Kom-
mentar in chronologischer Anordnung zusammengestellt waren >.

Zugleich entstand seit Ende des 4. Jahrhunderts eine Anzahl

Periegesen, in denen die Denkmaler Attikas mit grofser Genauig-

keit aufgezahlt und beschrieben wurden *. Der alteste, uns bekannte

Perieget ist der gut unterrichtete Diodoros, der eine grofsere Schrift

Uber GrabdenkmiUer, rzeoi ni^ijdvwv und (vor 306 '5) ein Werk uber

die attischen Demen, 7F€qI d/J/iwy, verfafste, in welchem ein wertvoller

mit Fleifs und Sorgfalt ge&ammelter Stoff bearbeitet war 3
.

Einen hervorragenden Platz unter den Periegeten nimmt Polemon,
der Sohn des Milesios, aus Ilion ein *. Er lebte zur Zeit des Ptoie-

maeos V. Epiphanes (202— 181), stand den Pergamenern nabe und

wurde im Jahre 177/6 von den Delphern durch Verleibung der Pro-

xenie geehrt 5
. Sein eifriges Abschreiben und Sammeln von Inscbriften

trug ihm den Spitznamen Stelokopas ein 6
. Von seinen mannigtachen

Rhein. Mus. XXXI, 28. 37. — Chr. Oatermann, De Demetrii Phal. vita, rob. gest.

et script, reliquiis I, Hersfeld 1847, Progr.; II, Fulda 1857, Progr.
;
Susemihl,

Gesch. d. gr. Litteratur in d. Alexandrinerzeit I, 135 if.

1) Miiller II, 617. A. Meineke, De Crateri awaymyfi xpnyiopdTutv in Steph.

Byz. quae supersunt (Berlin 1849) Epimetrum I; G. Cobet, Ad Crateri

fiaiu,* owttymyt?, Mnemos. N. S. I (1873), 97-128; Var. Lect.' (1873), p. 350.

369; U. Kohler, Hermes XXIII, 392 f.; P. Krech, De Crateri </"?<JP*<V*«r€wr owa-

ytoyH et de locis aliquot Plutarchi ex ea petitis, Greifswald 1888, Diss, (eingehende,

unsere Kenntnis wesentlich bereichernde Untersuchung) ; Susemihl a, a. O. h
599 ff. — Das Werk war sehr umfangreich. Die Brucbstucke aus dem dritten

Bucbe fallen in die Zeit zwischen 465 und 439, wahrscheinlich in die nachsten

Jabre nach 465 (Krech a. a. 0. p. 9ff.). Ein Fragment aus dem 9. Buche (Frgm.

10 MUller, Frgm. 5 Krech) gehort in das Jahr 411. Das jungste ausdriicklich mit

seinem Nameu bezeichnete BruchBtuck fallt in das Jahr 365 4 (15 M. , 17 Kr).

Es reichte die Sammlung ohue Zweifel bis zur Zeit des Krateros.

2) C. Wactwmutb, Stadt Athen I, 32 ff.

3) Miiller II, 353 ff.; Susemihl, Gesch. d. gr. Litteratur I, 654 f.

4) Polemonis Fragment* coll. L. Preller, Leipzig 1838; Miiller III, 108 ff.,'

C. Wachsmuth a. a. O. I, 35; Weniger, De Anaxandrida Polemone Hegesandro

rerum Delphicarum scriptoribus (Bonn 1865, Diss.), p. 22ff.
;
Susemihl, Gesch. d.

gr. Litteratur I, 665—676 (daselbst weitere auf Polemon bezugliche Schrifteu).

5) Wescher et Foucart, Inscriptions de Delphes (Paris 1863), Nr. 18, p. 28.

258 f.; Foucart, Revue de philologie II (1878), 215; Dittenberger, Sylloge inscr.

gr., Nr. 198, v. 260. Vgl. A. Mommsen, Philol. XXIV (1866), 46; Bergk ebenda

XLII J884), 234 ff. 261.

6) Herodikos der Krateteier b. Athen. VI, 234 d.
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Cbersicht iiber die Quellen und die ueuere Litteratur. 57

periegetischeii Schriften bezogen sich auf Attika die vier Bucher iiber

die Akropolis und eine Beschreibung der heiligen Strafse nach Eleusis l
.

Wo er die Eponymen der Demen und Phylen verzeichnet hatte, ist

angewifs *. Die Fragraente zeigen, dais die Gelehrsamkeit und Akribie

Poleinons mit Recht geriihmt wurde. Ein besonderes Verdienst erwarb

er sich durch die umi'assende Verwertung von Inscbriften zu kunst-

geschichtlichen und periegctischen Zwecken 3
. Seine Bescbreibungen

waren niichtern, wortkarg, aber genau. Eigentiiralich kontrasticrt mit

seiner Forscherth&tigkeit seine Vorliebe fur Anekdoten und Wunder-

geschichten *. Polemon erfreute sich eines hohen Ansehens und wurde

viel benutzt, namentlich von Didyraos, Strabon, Plutarcbos und Pau-

sanias.

Nach Polemon schrieb der Athener Heliodoros ein nicht weniger

als funfzehn Bucher umfassendes Werk iiber die Akropolis, das an-

6cheinend von.Plinius (mittelbar) benutzt worden ist 6
.

Truramer dieser bedeutenden Litteratur sind namentlich durch

Grammatiker in den Scholien und Lexicis erhalten. Auch der Stoff

in Plutarchs Biographie des Theseus ist zura grofsten Teil

aus den Atthidographen geflossen. Plutarchos citiert otters Philochoros,

mehrl'ach Hellanikos, Pherekydes, Kleidemos und Demon, dann den

Periegeten Diodoros, den Megarier Hereas, Istros und andere Autoren;

aber er hat sicherlich nicht aus alien diesen Quellen seine Biographie

selbstandig herausgearbeitet. Es unterliegt vielmehr keinem Zweifel,

dafs er in umfassendem Mafse die Idcfridtw ovrctyioyrj des Istros be-

nutzte, in der er bereits verschiedene Uberlieferungen zusammengestellt

fand. Daneben hat er stellenweise unmittelbar aus Philochoros und

vielleicht auch aus Kleidemos geschopt't 6
.

1) Str&b. IX, 396: UoXifaav 6 neptjjyjjnji* riaangu ptjiXiu avvtyQutpt ntQt Jtiv

tra9nf4UTatv rtSv iv dxponoXei. Frgm. 1 = Athen. XI, 472c: iv nQuitfi ncgi

M» A$r,inpjiv axQojtcXtotf. Frgm. 2— 5: HoXiftrnv iv TtQuino llegi itxQon6Xnuf , iv

tut lligl tlxQonoXtuts, iv t£ IIiQi axQonoXewt. — Harpokr s. v. legii 6<tog. — B*-

flfov ovv SXov IJoXifitovt ylyqanxai IJegi n)c leptf odov.

•2) Frgm. 7 (Schol. Aristoph. Vbg. (545): Xvaypiqei <Jt rovg inuvvpovs roJv

ir.pvv xtd tpvXtov IJoXefiwv.

3) C. Robert, Hermes XIX, 315.

4) Frgm. 25 und 28. Vgl. dazu A. Kalkmann , Pausanias (Berlin 1886),

S. 77 f.

5) MQUer, Frgm. Hist. gr. IV, 425 ff.; C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 35;

F. Sosemihl, Gescb. d. gr. Litteratur I, 602.

6) i'ber Istros vgl. S. 11. Dafs Plutarchos dun Stoff zu seiner Biographie

hn gTolsen und ganzen aus Istros entnommen hatte, suehte G. Gilbert, Die

Quellen des plutarchischen Theseus, Philol. XXXIII ,1874), 46 nachzuweisen,
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Die Biographic Solons ist aus verschiedenen Bestandteilen zu-

sammengesetzt, unter denen die Elegieen and Oesetze Solons die wert-

vollsten sind. Platarcbos bat diese Bestandteile nur zum kleineren

Teil selbst koraponiert. Das zeigt ein Vergleich mit Laert. Diog. I, 2.

Die politischen Akte Solons werden hier wie dort in derselben Reihen.

folge erz6b.lt, und namentlicb ist auch die Auswabl aus den Elegieen

Solons eine so gleichartige, dafs Plutarchos und Diogenes dieselbe be-

reits in ibrer Quelle gefunden haben mussen 1
. Alle Wabrscheinlich*

keit spricht dafur, dafs Plutarcbs unmittelbare Hauptquelle fur das

Leben, die politische Stellung und das Verfassungswerk Solons das bio-

grapbiscbe Werk des Kallimacheers Hermippos 2 war 3
, der zwar

Gelehrsamkeit besafs, aber mit Leichtglaubigkeit und Unzuverl&ssigkeit

eine den Sinn fur geschichtliche Wahrheit beeintrachtigende Vorliebe

fur Marchenhaftes und boshaften Klatsch verband. Zu den Quellen

des Hermippos geborte namentlich die auch von Arktoteles in der

'A^vatwv nohreia stark benutzte Atthis des Androtion *. Fur die

Begegnung zwischen Solon und Kroesos bearbeitete er nach seinem

Ge8chmake die Erz&hlung Herodots 5
. In zweiter Linie benutzte PIu-

ging aber zu weit, iudem er auch die Benutzung des Philochoros, eines dem Plu-

tarchos wohlbekannten Autore, auf die Vermittelung des Istros zuriickfiihrte. Rich-

tiger urtcilt iiber das Verbiiltnis Plutarchs zu Istros und Philochoros M. We 11-

mann, De Istro Callimachio (Greifswald 1886, Diss.) 17—44.

1) Eiue direkte Benutzung Solons durch Plutarchos nahm noch an Prinz, De

Solonis Plutarchei fontibus, Bonn 1867, Diss. Dagegcn Begemann, Quaestioues

Soloneae I, Gottingen 1875, Diss, uud cntscheidend Nicse, Zur Geschichte Solons

und seiner Zeit in den Arnold Schafer gewidm. Historischen Untersuchungen

(Bonn 1882), S. 4ff. — Otto Keller, Die Quellen in Plutarchs Lebensbeschreibung

des Solon, Saalfeld 1867, hat nur geringen Wert.

2) Vgl. Bd. I», 517.

3) Dieses Ergebnis von Prinz a. a. 0., S. 34 ff. ist durch die Untersuchungen

Begcmanns a. a. 0. bestfitigt worden. Vgl. B. Keil, Die solonische Verfassung

in Aristoteles Verfaasungsgeschichte Athens (Berlin 1892), 47 ff. 172 ff. 176. —
Hermippos citiert Plut. Solon 2, 6 und 11: vgl. ferner Hermippos bei Diog.

Laert. I, 101 und Plut. Solon 5; Hermippos b. Plut. Lyk. 5 und Plut. Solon

16. — Uber Hermippos als mittelbare Quelle des Laert. Diogenes vgl. uoch

Nietzsche, De Laertii Diogenis fontibus, Rhein. Mus. XXXIII (1868), 632ff.;

XXIV (.1869), 181 ff.; XXV (1870\ 1881 ff.; Wilamowitz, Homer. Untersuchungen,

Philol. Unters. VII, 239 ff.

4) Vgl. S. 41, Anm. 2.

5) Dafs Plut. Solon 27—28 nicht unmittelbar Herodotos benutzte, haben Prinz

a. a. 0. 39 und Begemann a. a. 0., p. 22 richtig bemerkt, obwohl sie keine be-

stimmtc Spur des Hermippos finden. Nach Hdt. I, 86 sagt Kroesos zu Kjtos:

tot 'Me vex** 6 £°**>*' '^iraiot xrA., nach Plut. Solon 28: To»V na?* "EkXqn

ootftav eh ovrog 7
t
» 6 oVrjp xt\. Vgl. Hermippos: He& tuv ootptSy Frgm. 8ff.
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Ubersicht iiber die Quelleu uud die neuere Litteratur.

tarchos eine von dem gelehrten Alexandriner Didymos, einem Zeit-

genossen des Cicero und Augustus, verfafste Schrift iiber die Axones

Solons ». Aus Didymos stammt ohne Zweifel der die Gesetze Solons

betreflfende Abschnitt (Kap. 19—24), fur den sich bei Diogenes keine

Parallele findet *. Die Hauptquelle des Didymos war hochst wahr-

scheinlich das Werk des Demetrios von Phaleron rrcot zf)g 'sifyvrpi

vouo&eoias s
. Plutarchos beruft sich aufserdem auf Androtion, Ari-

stoteles, Herakleides Pontikos, Demetrios von Phaleron
,
Theophrastos,

Phanias, den Megarier Hereas und andere Quellen. Einige von diesen

Autoren, wie die ihm wohlbekannten Phanias und Herakleides, wird er

selbst eingesehen haben, nicht wenige Citate hat er jedoch aus Hermippos

und Didymos herubergenommen *.

Die Erzahlung Plutarchs ist im allgemeinen ausfiihrlicher und ge-

treuer als die des Diogenes. Auch der Text der eingelegten Frag-

mente Solons ist bei letzterem schlechter und verhalt sich etwa wie

eine interpolierte Handschrift zu einer besseren Rezension 6
. Bei D i o -

dor os findet sich im wesentlichen derselbe Text wie bei Diogenes.

Ersterer folgte im ersten Teile des neunten Buches, wo er iiber die

sieben Weisen handelte, einer Quelle, die auch zu den mittelbaren

Quellen des Diogenes gehorte und von Hermippos abhangig war. Im
zweiten Teile dieses Buches, wo er die Geschichtserzfthlung forteetzte

und dabei nochmals auf den Aufenthalt Solons bei Kroesos zuriickkam,

benutzte er Ephoros, aus dem manches auch Hermippos entnommen hat.

Nach Pint. Solon 28 begegnete dem Solon in Sardes 6 Xoyonotof Aiatono;, iivyx«vt

y«o $i( IttQtfen fiitanefdnrog yeyovwg t'no Kgofoov xrX. Bei Diog. Laert. I, 72 =
Hermippos Frgtn. 14 heifst es von Cheilon: ^H* o*f yigmv negi ntvriixoctqy dtvtiqny

t)itunui(ta, iTrc Atatonof 6 Xoyonoioi fjxfial^ey.

V, Plat. Solon 1. Vgl. M. Schmidt, Didymi Cbalcenteri Fragments, Leipzig

1S54; Susemihl, Gesch. d. gr. Litteratur I, 19, Anm. 100 und 208, Anm. 334.

2 j Auch in diesem Resultatc kommt Begemann mit Prinz iiberein.

3) Prinz a. a. 0., S. 26. Vgl. S. 55, Anm. 3.

4) So stammt das Citat der Hereas (Kap. 10) ohne Frage aus Hermippos, der

vieUach seine Quellen namhaft machte (Kap. 6; 11). Vgl. Wilamowitz, Philol.

I'nters. VII, 239 ff. 259, Anm. 22. Dasselbe gilt von dem Citat Androtions

Kap. 15), der von Plutarchos sonst nirgends benutzten Quelle des Hermippos,

ferner von der nv&ioytxuiy dvayQatprj des Aristoteles und den JtXiptSy vnofivjfjaTtt

(Kap. 11). Wenn es fernerKap. 25 heifst, dafs die a{oye< Solons nQoanyoQti dwav,
•if 'AoujiofiXri; yqaf, xvQpeif. Kal A.'p«r/Vo{ 6 xtofuxog eioi;** nov floor rot' Jo-

Wot xrX., so hat Plutarchos keineswegs die 'ASrtvttitov noXiteta benutzt, vielmehr

d»* Citat dem Didymos, dem Verfasser eines Kommentars zu Kratinos, entnommeu.

Vgl. B. Keil, Die solouische Verfassung. S. 59 und S. 27, Anm. 3.

5; Niese a. a. O., S. 6.
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Die bei Diogenes vorliegende Biographie Solons, in welcher der Staats-

mann hinter dem Weisen zurticktritt, ist nur insoweit brauchbar, als

sie bisweilen Plutarch erganzt l
.

1) Dafs Diodoros und Diogenes aus einem Autor schopften, welcher iu der Zeit

zwischen Hermippos und Diodoros schrieb und von ersterm abhiingig war, zeigt

Niese a. a. 0. 3ff. — R. KlUber (Uber die Quellen dea Diodoros im neunten

Buche, Wurzburg 1868) und Begem ann a. a. O. 27 fi. schlosseu aus Uberein-

stimmungen zwischen Diodoros und Plutarchos, dafs Ephoros die Quelle des Dio-

doros und Hermippos gewesen ware. Das ist nur teilweise richtig. F. Stettiuer,

Ad Solonis aetatis quaestioncs criticae (Konigsberg 1885, Diss.) weist nach, dafs

Diodoros im neunten Buche zwei verschiedene Quellen benutzt hat. Diodoros han-

delt in dem ersten Teile des Buches iiber die sieben Weisen und dabei auch iiber

Solon, im zweiten setzt er die fortlaufende Geschichteerzahlung fort (22 ff.). In

dieser Fortsetzuug kommt er bei Kroesos nochmals auf die Zusammenkunft Solons

mit dem lydischeu Herrscher zuriick und crzahlt dieselbe wesentlich anders als

vorhcr (vgl. namentlich die charakteristischeu Unterschiede zwischen 34, 1 und

2, 4; 26—27 und 2; 34, 1 steht naber zu Hdt. ats 2, 4). Nach Stettiuer benutzte

- Diodoros im zweiten Teile den Ephoros, im ersten eine Quelle, aus der mittelbar

Diogenes (unmittelbar der vielfach dem Hermippos folgende Sosikrates. Vgl.

Susemihl, Gesch. d. gr. Litteratur I, 506) geschopft hatte, d. h. wahrscheinlich

Hermippos. Alleiu eine direkte Benutzung des Hermippos ist ausgeschlossen. Das

die Haltung Solons gegeniiber Pcisistratos betreffende Frgm. 21 weist Uberein-

stimmungen einerseits mit Plut. Solon oO, d. h. mit Hermippos, auf, anderseits

mit der von Hermippos abhangigen QueHo. des Diog. Laert. I, 49—52. Der Text

der solonischen Fragmente bei Diodoros stimmt mit der schlechtern Rezeusion bei

Diogenes uberein. Bei Plut. sagt Solon: 'F.fxuX piy tot tfvvaioy ^y pepotfnuu tg

71utq(6i xnt ioi( vufjioti , bei Diod.: Xoyio xui igyto tj natgidt xivSvvevovag

peflari dqxevat to xttr ' avtov peQoc, bei Diogenes: 7i«r<j/f, pepor
t
&r

t
xd o<*

xui Xoyy xai egytp. Man sieht, dafs dieselbe Bearbeitung des Hermippos vor-

liegt. — Auch die Grundziige und Einzelheiteu der Erzahlung von Solon und

Kroesos bei Diod. IX, 2 und Plut. Solon 27—28 stimmen uberein. Z. B. fragt

Kroesos bei Plutarch: ti ttva olds* tlv&gtontav ntrot' [xaxagituTtgov, bet

Diod.: ei th it$go( a J if doxei fiaxagnar epoc tlyai. Bei Hdt. I, 30 lautet

die Frage: tl nra qtfq nivitay el<Tig 6X?iwtarov. Aber Diodoros zeigt in einzelnen

Punktcn cine Verachlechterung der Uberlieferung. Plutarchos sagt von Kroesos:

avepctjOB TQi( 1" loXiov (vgl. Hdt. I, 86: igl( ovof*«oai ^o'W); Diodor:
arBjioa a vyt% ui q to rov loXtuvof ovo/jm xrX. ovv8Yt)s rov 2uXtuvo$ ovouttoia

xxX. Diod. 21. 4 bietet eine Bearbeitung von Plut. Solon 31 ebeufalls in schlechterer

Fassung. Diod. IX. 5, 2 (Myson) stimmt mit Hermippos bei Diog. Laert. I, 106 uber-

ein, IX. 9, 1 (Cheiloul weicht aber von Hermippos, Frgm. 13 (Bekker, Anecd. gr. I,

233, 13) ab, ebenso Diod. IX, 18 (abenteuerliche , nach dem platonischen Staats-

ideal abgefafste Bcschreibung der solouischcn Burgereinteilung) von Plut. Solon

18. Diodor. IX. 12, 1-2 (Pittakos) deckt sich mit Sosikrates bei Diog. Laert. I,

75; IX. 12, 3 mit Herakleitos (? Hermippos liebte alles Mogliche zu citieren) bei

Diog. Laert. I, 76. Die Geschichte von der Auffiudung des Dreifufses mit der

Inschrift tu> ootfiartirtp fiudet sich in verschiedenen Fassungen und an zwei ver-

schiedenen Stellen (unter Thales und Bias) bei Diod. IX, 3 und 13 wie bei Diog.
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Ubersicht uber die Quellen und die neuere Litteratur. «1

Wie der Stofl von Plutarchs Biographieen des TheseuB und Solon

raittel- oder unmittelbar auf den Schriften der Atthidographen beruht,

bo sind auch in den Attika der von Pausanias uiu 174 n. Chr.

verfafsten 1 Periegese von Hellas Spuren einer umlassendern Benutzung

des Polemon und eines von Istros abbiingigcn mythologiscben Hand-

buches erkennbar, obschon sicb uber den Umfang und die Art der Be-

nutzung nicbts Sicheres feststellen liifst. Nur so viel ist gewifs, dafs

Pausanias in seiner Periegese der Hauptsache nach cine filtere Vorlage

ausgezogen und bearbeitet hat *.

I, 27—32 und I, 82. Diodoros folgt also cine in von Hermippos ab-

hkngigen, aber ihn freier bearbei tendon und stellen weisc von ibm
abweichenden Autor. Als unm it tol bare Quelle des Diogenes sucht

Uscner, Ber. d. Berl. Akad. 1892, S. 1027 ff. die diu<HoXa\ itov <juoa6<fM v des

Nikia.s von Nikaea (vgl. Susemihl a. a. 1, 505) nnchzuweisen. — Itn zweiten
Teilc des ueuntcu Buches Diodors Bind mehrfach Spuren des Ephoros
erkennbar. Die Stiicke, die auf Herodotos zuriickgchcn, stammen ohne Frage aus

Ephoros. Bei Diod. IX, 26. 28 ist von der Zusammenkunft des Solon
,
Pittakos,

Bias und Anacharsis bei Kroesos die Rede. Die opiUu der Weiseu mit Au«nahtne

des Thales bei Kroesos war eine dem Epboros cigene Idee (Ephoros bei Diog.

Laert. I , 40). Ephoros setzte auch an die Stcllc des Mysou den Anacharsis

(Ephoros bei Diog. Laert. I, 41 und Strab. VI, 303). An das Gesprach der siebeu

Weisen kniipft Diodoros unmittelbar eine Begegnung derselben mit Aisopos an, der

ihnen einen Katschlag iiber den Vcrkehr mit Herrschern erteilt. Ebenso be-

gegnet Aisopos dem Solon nach dem Gespriiche mit Kroesos bei Plut. Solon 28.

Hermippos hat also Ephoros benutzt. Es sind auch sonst Spuren einer solchen

Benutzung erkennbar. Vgl. Ephoros bei Strab. VI. 303 und Diog. Laert. I, 105;

Diod. IX. 27, 4 und Diog. I, 74. Die Ephoros-Citatc bei Diogenes stammen ver-

mutlich ebeofalls aus Hermippos.

Y\ Paus. V. 1,2. Vgl. M. Bencker, Jahrb f. kl. Philol. CXLl (1890), 375f.

2) Uber das von Istros abhangige Kompendium der Mythologie vgl. S. 11,

Anm 8. - Wilamowitz, Hermes XII (1877), 346 hat zuerst die Ansicht aus-

geaprochen, dafs Pausanias eiue alte Vorlage ausgeschrieben und Polemon (vgl. S. 5*5)

benutzt hatte. Diese Ansicht erhielt eine kriiftigc Stiitze durch die Beobachtung, dafs

in der Beschreibung von Olympia die Angaben des Pausanias uber Weihgcschenke

mit olympischen Siegern bis urn 150 vor Chr. reichen, und dafs die zahlrcichen

Weihgeschenke aus spaterer Zeit, die mitten unter jeuen iilteru standen, unbe-

riicksichtigt bleiben. Vgl. G. Hirschfeld, Arch. Zeit. XLIX (1882), 97 ff. (vgl.

die Einwendungen von Schubart, Jahrb. f. kl. Philol., Bd. CXXVII [1883], 469 ff.)

und die Bd. I
1
, S. 586, Anm. 1 angefuhrten Schriften. A. Kalkmann (Pausa-

nias der Perieget, Berlin 1886) kommt auf Grund eingeheuder und um-

fassender Untersuchungen zu dem Ergebnis, dafs Pausanias zwar die von ihm be-

schriebeueu Landschaften Griechenlands selbst bereist , aber seine Periegese erst

nach der Reise in aller Kuhc zuhausc (in Kleinasien') und nach schriftlichen

Quellen verfafst habe. Er streue freilich hier und da Reise- Remiuiscenzen und

eigene Beobachtungen ein, indessen der Hauptsache nach beruhe seine Darstellung
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Allfemelnere Lltteratur.

Schomarm, De comitiis Atheniensium libri tres, Greifswald 1819;

Veri'assurigsgeschichte Athens, Leipzig 1854; Griechische Altertiimer

d i c h t (wie er sich den Anschein gebe) auf eigener Anscbauung and Erkundigung

bei den Exegeten und sonstigen Ortsaugehorigen, vielmehr „habe er alles Wesent-

liche, das Beste, was er tins gebe, aus andern Antoren geschopft". Gegen Kalk-

mann unternimmt eine Apologie des Pausanias W. Gurlitt, Uber Pausanias,

Graz 1890. Gurlitt beseitigt einige Ubertreibungen inbezug auf die Unfahigkeit

mit Unselbstandigkeit des Pausanias, geht aber in der Apologie zu weit und ver-

mag die Ergebnisse Kalkmanns der Hauptsache nach nicht zu erschuttern (vgl.

Lolling, Gott. Gelehrt. Anz. 1890, S. 627 ff. ; R. Weil , Berl. philol. Wochenscbr.

1890, Nr. 35, Sp. 1101 ff.). Als selbstandigen Forscber cbarakterisiert den Pau-

sanias auch E. Curtius, Stadtgeschichte Athens , S. 283 ff. — Fur die angebliche

eigene Erkundigung des Pausanias ist es bezeiehnend, dafs der ov]q 'E^'otoc, von

dem er V. 5 , 9 einen hiyos g e h o r t haben will , kein anderer als Artemidoros

von Ephesos ist, bei dem er inn gelesen hatte. Enmann, Jahrb. f. kl. Philol.

CXXIX (1884), 501 ff. - Uber einen ahnlichen Fall bei Paus. IX. 31, 3 vgl. Suse-

mihl, Gescb. d. gr. Litteratur I, 683, Anm. 234 b. — Kalktnann a. a. O. 54 ff. weist

nach, dafs des Pausanias Schilderung des Peiraieus mit seinen Schiffshausern ,die

von Sulla zerstort waren. Appian. Mithr. 41; Strab. IX, 395), seinen Hallen, seinen

Tempeln und seinem Handelsverkehr nur auf die vorsullanische Zeit palst. Zur

Zeit Strabons (IX, 395) war der Peiraieus boreits eine oA//>? xaxoixia ntp tore

Upivns, Was Gurlitt a. a. 0., S. 193 dagegen vorbringt, widerlegt B. Keil,

Hermes XXV (1890), 317 (vgl. wieder Gurlitt, Berl. philol. Wochenschr. 1890,

Sp. 841 f. und die Replik Keils ebenda, Sp. 1258 f.). Ebenso wie mit dem Pei-

raieus verhtilt es sich mit der Stadtbeschreibung. Aus friihern Zeiten und zwar

nicht blofs aus der klasstschen Epoche, sondern auch aus dem 3. Jahrhundert und

dem ersten Drittel des zweiten erwahnt Pausanias sogar vieles Unbedeutende, von

den Stiftungen und Bauten aus dem ersten vor- und nachchristlichen Jahrhundert

sagt er fast nicbts. Namentlich tibergeht er das kolossale Monument des Agrippa am
Aufgange zur Akropolis mit Stillschweigen , ebenso den Tempel der Roma und

des Augustus und andere hervorragende Bauten (Wilamowitz, Hermes XII, 347;

Kalkmann a. a. 0. 57 f.). Wabrend er die altera Stiftungen der Diadochen fast

auscabmslos beriicksichtigt, fehlt jeder Hiuweia auf die von Eumenes II. im An-

scblusse an das Theater erbaute SSulenhalle und die von Attalos U. errichtete

grofsartige Stoa. Seine Vorlage sUmmte offenbar aus der Zeit zwischen 175 und

159 v. Chr. Hinzugefugt hat er zu derselben etwas uber die Hadriansbauten (I,

18) und das Stadion des Herodes Atticus (I. 19, 6), den jungsten von ibm er-

wahnten Bau. Obwohl die Zahl der Polemon - Fragmente nicht grofs ist, lassen

sich doch einige bei Pausanias nachweisen. Vgl. Polemon, Frgm. 4 und Paus.

I. 23, 9 (vgl. dazu Bergk, Zeitschr. f. Altertumsw. 1845, S. 964, Anm. 6; Wila-

mowitz, Hermes XII, 344 ff.; Kalkmann a. a. 0. 60); Polemon, Frgm. 42 und Paus.

I. 17, 1; 24, 3 (Kalkmann a. a. 0.); I. 33, 2 folgte Pausanias dem Polemon gegen

Antigonos von Karystos. Vgl. Wilamowitz, Antigonos von Karystos, Philol.

Unters. IV (1881\ 19 ff.; Paus. 1. 39, 3 weicht dagegen von Polemon, Frgm. 55
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L'bersicht iibcr die Quelleu und die ueuere Litteratur. ii'A

I
s (Berlin 1871), S. 329 fl.; M. H. E. Meier und G. F. Schomann, Der

attische Prozefs (Berlin 1824) neu bearbeitet von J. H. Lipsiua, Berlin

1881 (Historische Einleitung); K. Fr. Hermann, Lehrbuch d. griech.

Staatsaltertumer 1. Aufl. 1840; 5. Auflage neu bearb. von Bahr und

Stark (Heidelberg 1875), § 91 ff.; 6. Aufl. bearb. von V. Thumser

(Freiburg 1892), § 51 ff., S. 276 ff.; G. Gilbert, Gr. Staatsaltertumer I

(1881), 101 ff., 2. Aufl. (Leipzig 1893), 105 ff; Busolt, Mullers Handb.

d. kl. Altertuma. IV (1887), 104 ff; 2. Aufl, Miinchen 1892. — Grote,

Hist, of Greece, Deutsche Ubersetzung 2. Aufl., Bd. I, 354 ff.
;

II, 38 ff.

392—454; E. Curtius, Griech. Geschichte I s
, 285 ff.; Duncker, Gesch.

des Altert V 5
, 172ff. 452ff.; VI, 121— 248. 442—601. 562—624;

Ad. Holm, Gesch. Griech. I, 451 ff. — Thomas Henry Dyer, Ancient

Athens: its history, topographie and remains, London 1873; C. Wachs-

muth, Die Stadt Athen im Altertum I, Leipzig 1874; II, 1 ebenda

1890; E. Curtius, Die Stadtgeschichte von Athen, Berlin 1891. — Jul.

Schvarcz, Die Demokratie, Bd. I Die Demokratie von Athen, Leipzig

1882; F. B. Jevons, The development of the Athenian democracy,

London 1886; V. Canet, Les institutions d' Athene, 2 Voll., Lille und

Paris 1887. — Fustel de Coulanges, La cite" antique, Paris 1865;

13. eclition, Paris 1890. — W. Vischer, Uber die Bildung von Staaten

und Btinden im alten Griechenland, Basel 1849, Progr. (Kl. Schrft. I,

308 ff); W. Oncken, Die Staatslehre des Aristoteles II (Leipzig 1875),

410 ff; Emil Ruhn, Uber die Entstehung der Stadte der Alten (Leipzig

1878), S. 48 ff. 160ff.; U. v. Wilamowitz - Mollendorf, Aus Kydathen

Philologieche Untersuchungen, Bd. I, Berlin 1880; Joh. Toepffer, Attische

Genealogie, Berlin 1889; B. Niese, Uber Aristoteles Gesch. d. athen i-

schen Verfassung Hist. Zeitschr. LXIX (1892), S. 38—68.

Topographie und Altertiimer von Athen und Attika.

Die altere Litteratur ist zusammengestellt und besprochen von Curt

Wachsmutb, Stadt Athen I, 1 ff. Die wichtigere Litteratur bei H. Lol-

ling, Mullers Handb. d. kl. Altertumsw. Ill (1889), S. 119—121 und

293—294. Hervorzuheben ist: Nicolas Revett und James Stuart, The

antiquities of Athens I, London 1762, II nach Stuarts Tode bearbeitet

(Scbol. Pind. Nem. V, 89) ab und deckt sich teilweise mit Istros. Wie weit die

Abhangigkeit von Polemon reicht and in welcher Art (ob mittel- oder unmittelbar)

er benutzt wurde, ist noch fraglich. Vgl. uber die Frage noch Christ, Griech.

Litteraturgesch. in Mullers Handb. d. kl. Altertumsw. VIP, 576 ff. und Susemihl,

Gesch. d. gr. Litteratur I, 675.
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*

von Newton, III von Reveley, IV von Job. Woods 1816; zweite Aus-

gabe, London 182-V7; William Gell, Unedited Antiquities of Attica

1817. Beide Werke deutsch von K. Wagner, Osaun und E. W. Eber-

hard, Darmstadt 1829— 1834; W. Leake, The Topography of Athens,

London 1821 (deutsch von Rien&cker mit Anmerkungen von E. Meier

und Otfr. Muller, Halle 1829); neue Bearb. als Bd. I des Werkes

The Topography of Athens and the demi, London 1811, deutsch von

Baiter und Sauppe, Zurich 1844; Chr. Wordsworth, Athen und Attika,

London 1837, 3. Ausg. 1855 (fiir einen weitern Leserkreis); P. Forch-

hamraer, Topographie von Athen, Kiel 1841 (vgl. dazu Philol. XXXIJl

fl87.ij, 98 ff.); II. Sauppe, De demis urbanis Athenarum, Weimar 1846;

. Raoul - Rochette , Sur la Topographie d' Athenes, Paris 1852 (ohne

selbstandigen Wert); E. Breton, Athenes de*crite et dcssinee, Paris

18G2; E. Curtius, Attische Studien I (Pnyx und Stadtraauer), Gottingen

1862; II (Kerameikos und Agora) ebenda 1865; Sieben Karten zur

Topographie Athens und Erlautemder Text, Gotha 1808, Atlas von
Athen herausg. im Auftr. d. arch. Inst, von E. Curtius und J. A.

Kaupert, Berlin 1878; Probleme der athenischen Stadtgeschichte,

Ber. d. Berl. Akad. 1876, S. 37 ff.; C. Boettichers Aufsatze uber die

Topographie Athens und seiner Umgebung, Philol. XVII ff. und Supplbd.

Ill; Thomas Henry Dyer, Ancient Athens: its history, topography and

remains, London 1873; E. Burnouf, La ville et l'acropole d'Athcnes

aux divers dpoques, Paris 1877; Milchhofer, Athen in Baumeistcrs

Denkmalem d. kl. Altert., Miinchen 1884; G. F. Hertzberg, Athen, Halle

1885; C. Wachsmuth, Die Stadt Athen im Altertu m I, Leipzig

1874; II, 1 ebenda 1890; H. Lolling, Topographic von Athen,
Mullers Hand b. d. kl. Altertumsw. Ill (1889), 290 ff. Spezialschriften
Uber den Markt: CO. Muller, De foro Athenarum, Ind. lect. Gott.

1839—1840 = Kunstarchaeol. Werke, Berlin 18731'. (Calvary) V, 133 ff.;

E. Curtius, Uber die Agora in Athen, Vortrag auf der Philologenversamm-

lung 1856, Attische Studien H, Gdttingen 1865; C. Bursian, De foro

Athenarum, Zurich 1865. Spezialschriften uber die Akropolis:
Der grundlegende Abschnitt bei Pausanias mit Parallelstellen herausg. von
Otto Jahn, Pausaniae descriptio arcis Athenarum, ed. altera recogn. ab
Ad. Michaelis, Bonn 1880; E. Beule\ L'acropole d'Athenes, Paris 1853
(vgl. die Rezensionen von Bursian, Rhein. Mus. X, 473 ff. und L. Rofs,

Arch. Aufs. II, 307 ff); Beule", Fouilles et ddcouvertes I (Paris 1873),

1 ff.
;
Botticher, Bericht uber die Untersuchungen auf der Akropolis von

Athen, Berlin 1863; Die Akropolis von Athen, Berlin 1888. Vgl.

ferner die Aufsfitze von Ad. Michaelis, Mitt. d. arch. Inst. 1, 275 ff.;

II, Iff. 85 ff. U. Kohler ebenda V, 89 ff.; O. Benndorf ebenda VII,
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Ubersicht iiber die Quellen und die neuere Litteratur. 65

45 ff.; W. Dorpfeld ebenda XI, 162ff. 337 ff.; XII, 25 ff. 190ff; XIV,
304 ff.; XV, 420 ff. Litteratur Uber die einzelnen Bauten im § 17 und

§ 30. Spezialschriften ttber die Hafen im § 25.

Uber die Topographic der Demen vgl. K. O. Mttller, Attika in

der Hall. Encykl. VI (1821), 215ff.; W. Leake, On the Demi of

Attica in den Transact, of the royal society of Literat, Vol. I, P. 2

(London 1829), p. 114sqq. Deutsche Bearbeitung von Westermann,

Braunschweig 1840. Zweite englische Ausgabe 1839 ; G. Finlay, Re-

marks on the Topography of Oropia and Diakria, Athen 1838; Hist,

topogr. Abhandlungen Uber Attika, libera, v. S. F. W. Hoffmann 1842

(vgL Westermann, Jahrb. f. kl. Philol. XXXVI, 131 ff.); L. Rofs, Die

Demen von Attika und ihre Verteilung unter die Phylen, heraus-

gegeben von M. H. E. Meier, Halle 1846; H. Sauppe, De demis ur-

banis Athenaruro, Weimar 1846; C. Henriot, Recherches sur la topo-

graphic des demes des l'Attique, Napoleon-Vendee; 2ovQfneXfjg^ Attiyjcl

JJ tteqI drjfAiov Ax%v*.f\s<> Athen 1 854 ; P. Kastromenos, Die Demen von

Attika, Leipzig 1886; A. Milchh&fer, Uber Standpunkt und Methode

der Demenforschung, Ber. d. Berl. Akad. 1887, S. 41 ff. und Unter-
suchungen Uber die Demenordnung des Kleisthenes, An-

hang zu den Abhdl. der Berlin Akad. 1892 (mit Karte). Wichtigere

Untersuchungen uber die Lage einzelner Demen bei H. Lolling, Mullen

Handb. d. kl. Altertumsw. Ill, 121 und dazu namentlich A. Merriam,

Icaria and the Icarians. Report of the American School at Athens VII

(1889), 39— 101; C. Buck
;

Discoveries in the Attic deme of Icaria

1888, American Journ. of Archaeol. IV (1888), 421 ff.; V (1889), 9ff.

154— 181. 304— 319. Uber Eleusis: Preller, Ausgew. Aufsatze

117 ff.; Fr. Lenormant, La voie sacree Eleusinienne , Paris 1864; Re-

cherches archeol. executes k Eleusis 1860, Paris 1862; Uber die

neuern von der gr. archeol. Qesellschaft unternommenen Ausgrabungen

vgl. die IlQcr/LxiMx zfjg b> Id&yvatg dQxaiokoyixfjg ezaiQtag 1882 ff.

(Plane namentlich 1884 und 1887 von Dorpfeld), die EtprifiBQig &(>yato~

loyitf 1883ff. und V. Blavette, Bull. d. corr. hell. VIII (1884), 252 ff.;

IX, 65 mit pi. I; D. Philios, Fouilles d'Eleusis 1882—1887, Athen 1889;

O. Rubensohn, Die Mysterienheiligtumer zu Samothrake und Eleusis,

Berlin 1892. Bestes Kartenwerk: „Karten von Attika". Auf

Veranlassung des archaoL Inst, aufgenommen durch Beamte und Offi-

ziere des konigl. preufs. grofsen Generalstabes
,

herausgegeben von

E. Curtius und J. A. Kaupert nebst „Erlauternd. Text" von Arth.

Milchhofer, Heft I(Athen und Peiraieus), Berlin 1881, Heft II (Athen-

Peiraieus, Athen-Hymettos, Kephisia, Pyrgos), 1883, Heft III—VI (Mara-

thon) 1884— 1889.

Buiolt. Oriecbisrhe 0«»chicht«. II. 2. Aufl. 5
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66 Viertes Kapitel.

§ 15.

Die Anfange des athenischen Staates, Konigtum and Adelsherrschaft.

Nenere Lltteratur.

Aufser der S. 62 ft angefiibrten allgemeineren Litteratur sind fol-

gcnde Schrit'ten zu erwahnen, von denen jedoch die altera wesentlich

nur litterarhistorischen Wert besitzen ; C. Wachsmuth , De tribuum

quatuor atticarum triplici partitione, Kiel 1825; E. C. Illgen, De tribubus

Atticis, 1826; Koutorga, De antiquissimis tribubus atticis earumque cum

regni partibus nexu, Dorpat 1832; M. H. E. Meier, De gentilitate attica,

Halle 1834; E. H. O. Miiller, De priscarum quatuor pop. Atheniensium

origine, Marburg 1849; Zclle, Beitrage zur altera Verfassungsgeschichte

Athens, Dresden 1850; Dider. Henr. Jurrjens, Disquis. liter, de demo-

cratiae apud Athenienses origine et progressu, Trajecti ad Rhenum 1853;

Biiehsenschutz, Die Konige von A then, Berlin 1855; Besse, Eupatridea,

Konitz 1 857/8 Progr. ;
Haase, Die athenische Staatsverfassung, Abhdl. d.

hist-philol. Gesellsch. zu Breslau I (1858), 76 ff.; Ad. Philippi, Beitr. zur

Gesch. d. attischen Biirgerrechts , Berlin 1870 (Die Bildung des attischen

Gesamtstaates, S. 233 ff.); Der Areopag und die Epheten, Berlin 1874;

Lugebil, Zur Geschichte der Staatsverfassung von Athen, Jahrb. f.

klass. Philol. Supplbd. V (1871), 539 ff.; Swen Haramarstrand, Attikas

Verfassung zur Zeit des Konigtums, deutsch von G. F. Schdmann,

Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. VI (1872/3), 787ff.; N. Wecklein, Der

Areopag, die Epheten und die Naukraren, Ber. d. bayer. Akad. Philol.-

Hist. Kl. 1873, S. iff.; L. Lange, Die Epheten und der Areopag vor

Solon, Abhdl. d. sachs. Gesellsch. d. Wissensch. 1874, S. 187 ff.; Scho-

mann, Die Epheten und der Areopag, Jahrb. t kl. Philol. CXI (1875).

153 ff; G. Gilbert, Die altattische Komenverfassung', Jahrb. f. klass,

Philol. Supplbd. VII (1873/5), 191 ff; Luber, Die ionische Phyle der

Geleontes, Gorz 1876 Progr.; W. Petersen, Quaestiones de historia gen-

tium Atticarum, Kiel 1880 Diss.; Th. Kausel, De Thesei synoecismo,

Dillenburg 1882 Progr.; H. Landwehr, Forschungen zur altera attischen

Geschichte, Philol. Supplbd. V (Gottingen 1884), 100 ff; Joh. Toepffer,

Attische Genealogie, Berlin 1889; vgl. dazu E. Maafs, Gotting. Gel.

Anzeig. 1889, p. 801—832.

a.

Die geschichtliche Bevolkerung Attikas gehfirte mindestens zum
grofsen Teile dem Stamme an, der unter den verschiedenen Bevol-

kerungselementen , aus denen die kleinasiatischen Ionier hervorgingen,
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den Ilauptbestandteil bildete. Wahrecheinlich ist diesem Stamrae der

Name Iavones eigen gewesen, obwohl der Eponymos Ion keine attische

S;igengestalt ist, sondern vom genealogischen Epos fUr die Ionier der

Zwdlfstadte geschaffen und nach Attika eingefiihrt wurde *. Die Athe-

ner nahmen den Ruhm der Autochthonie fur aich in Anspruch *. Thu-

kydides erklart die Stabilitat der Bevolkerung durch die Boden-

beschaflfenheit Attikas s
. Die fruchtbarsten Landschaften, wie Thessa-

lien, Boeotien und der grofste Teil der Peloponnesos mit Ausnabme

von Arkadien, hatten infolge des grofseren Wohlstandes, zu dem einige

gelnngten, unter inneren Unruhen zu leiden gehabt und zugleich die

Begierde fremder Stamme besonders gereizt. Daher hatten gerade sie

ihre Bevolkerung gewechselt. Attika ware dagegen wegen der Mager-

keit des Bodens seit den altesten Zeiten von inneren Wirren frei ge-

blieben und batte nicht nur immer dieselben Bewobner behalten, sondern

auch durch Zuwanderer seine Volkszahl vermehrt. Denn aus der

ubrigen Hellas waren gerade die Begiitertsten und Angesehensten, wenn

sie durch Krieg oder biirgerliche Unruhen vertrieben worden waren,

nach Attika gezogen, weil sie die dortigen Zustande fur sicher gehalien

hatten *. Sie waren dort Burger geworden, und batten die Volkszahl

in dem Mafse vergroftert, dafs spater, als Attika nicht mehr ausreichte,

Kolonien nach Ionien ausgesandt worden waren.

Der Olaube an die Autochthonie der Atuker beruht zunacbst

darauf, dafs, wahrend man von der Einwanderung der Dorier in die

Peloponnesos, der Boeoter in Boeotien, der Thessaler in Thessalien noch

etwas wufste, oder wenigstens zu wissen meinte, jede Kunde Uber die

Herkunft der attischen Ionier fehlte 6
. Man betrachtete sie darum, wie

die Arkader, als autochthone Pelasger 6
, eine Annahme, in der man

1) Vgl Bd. 1% 279 ff. und dasu Ed. Meyer, Forschungen aur alten Geschichte

;HaUe 1892), 145ff.

2) Vgl. Bd. I*, 8. 164, Anm. 2. Uber die Pelasger in Attika vgl. Bd. I*,

S. 169 und uber die Hypothese yon £. Curtius uber die Wanderung der Ionier

S. 278, Anm. 1.

3) Tbuk. I, 2; E. Curtius, Uber Athens Bodenverhaltnisse, Ber. d. Berl. Akad.

1877, S. 425 ff. Stadtgescbichte von Athen (Berlin 1891), 12 ff.; Neumann und

Partscb, Pbysikal. Geogr. Griechenlanda (Breslau 1885) 347 ff.

4) Epboros, Prgm. 37 b. Suid. s. v. IltQi&oTdat hat daraus ein attisches Gesetx

gemacht: ro/jo* <f* qv 'J*fan, tiroes eiadixec^m rov( povlofiirovs rvSv 'EXX^vnv.

VgL Aristeid. Panath. 173-178 nach Ephoros. Mafs , G6tt. Gel. Auz. 1889,

8. 802. 813.

5) Vgl. Bd. P, 164, Anm. 3 und 168 ff.

6) So fafirt im wesentlichen die Autochthonie auch Schomann auf: Animad-

veruones de Ionibus, Greifswald 1856; Griecb. Altert 1', 331. 578. Vgl. noch

Planck, Jahrb. f. kl. Philol. LXXI, 77ff.

5*
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auch durch die Bedeutung alter chthonischer Kultc im Lande bestarkt

werden mochte *.

Indessen der Zusammenbruch der mykenischen Kultur, welcher in

Attika gleichzeitig, teilweise wahrscheinlich etwas sp&ter, wie in Argolis

erfolgte, beweist doch, dafs auch diese Landschatt von den StUrmen

der dorischen Wanderung nicht unberiihrt blieb 2
. Was die Zuwan-

derung fremder Geschlechter betrifft, so beruht die Uberlieferung

dartiber teilweise darauf, dafs die Athener in dem Bestreben, den An-

teil Attikas an der Begriindung der ionischen Zwolfstadte zu ver-

groTsern und als Metropoliten derselben zu gelten, heroiscbe Abnherren

hervorragender ionischer Geschlechter, die von den Ioniern als Oikisten

verehrt wurden, aber aus der Peloponnesos stammten, zun&chst nach

Attika und erst von da nach lonien wandern liefsen. Das gilt nament-

lich von den Nachkommen des Pyliers Neleus, die in der KtiBis Ioniens

eine grofse Rolle spielten und zu Ahnherren der attischen Geschlechter

der Alkraeoniden, Medontiden und Paioniden gemacht wurden *. Ander-

seits haben gewifs thatsachlich manche Volkssplitter und Geschlechter,

die aus Thessalien
;
Mittelhellas und den nSrdlichen Kustenlandschaften

der Peloponnesos verdriingt wurden, sich nach Attika gewandt und sind

teils dort heimiBch geworden, teils weiter liber das Meer gezogen *.

1) P. Foucart, Bull. d. corr. hell. V, 227 sqq.; VII, 387 sqq.; Erw. Rohde,

Psyche I (Freiburg 1890), 190 ff. 258 ff.

2) Vgt. uber die mykenische Kultur in Attika Bd. I» S. 15, Aura. 5; S. 18

.

S. 39, Anm. 4—6; S. 119, Anm. 5; S. 288, Anm. 4.

3) Vgl. Bd. I\ S. 287, Anm. 3. — Bemerkenswert iat, dafs noch Hdt. V, 62

;

VI, 125 die Alkmeoniden als ein autochthon) sches attisches Geschlecht betrachtet.

Auch die Paioniden hSngen enge mit dem Boden Attikas zusammen. Vgl. Topffer,

Attische Genealogie (Berlin 1889), 227 ff. — Uber die Medontiden Nfiheres weiter

unten bei der Behandlung der Konigslisten.

4) Vgl. Bd. P, S. 172. 288, Anm. 3. — Bei cinigen Geschlechtern lfifst sich

die Herkunft noch mit grofserer oder geringerer Sicherheit nachweisen. Die Ge-
phyraeer stammten aus der ehemals eretrischen Rustenlandschaft um Tanagra.

Vgl. Bd. P, 251, Anm. 3 und dazu E. Mafs, Gotting. Gelehrt. Anz. 1889, S. 818.

Ebcnda war auch die Heimat der Eunostiden, denn der Geschlechtsheros Euno-

atos war ein tanagraeischer Heros. Plut. Quaest. gr. 40. Vgl Wilamowitz, Her-

mes XXI (1886), 110; O. Crusius, Roschers Mythol. Lex. I, 1405, Art Eunostos,

Maafs, Gott. Gelehrt. Anz. 1889, S. 815ff.
;

vgl. auch Bd. I\ S. 393, Anm. 3. —
Die Perithoiden wanderten nach Ephoros (Frgm. 37 bei Suid. s. t. IleQtihtJeu

;

Aristeid. Panath. 177 nach Ephoros) aus Thessalien ein. Die Richtigkeit dieser

Uberlieferung erhalt dadurch eine Bestiitigung, dafs der Geschlechtsheros und Epo-
nymos der Gemeinde IlfQt&oiitai (rgl. uber die Lage Milchhofer, Untereuch. Uber
die Dcmeoordnung des Kleisthenes, Anhang zu d. Abhdl. d. Berl. Akad. 1892,

S. 28) als Lapithe in ThessaUen heimisch war, denn dieser mythische Volksbegriff
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Man hat vielfach Theseus als Reprasentanten eines zugewanderten

ionischen Stammes aufgefafst, der sich zunftchst an der Bucht und in

dem Bezirke von Marathon (Tetrapolis) festsetzte und allmahlich uber

das Land verbreitete. Ob Theseus , wie sein Genosse Peirithoos 1 ein

ursprunglich thessalischer Heros war
,

mag dahingestellt bleiben *,

haftet durchaus an jener Landschaft. Vgl. Job. Topffer, Att. Genealogie 109.

110. 256; Aus der Anomia, Archaeol. Unters. C. Robert gewidmet (Berlin 1890),

32 ff.; £. Mafs a. a. 0., S. 81 Iff. — Ein aus Theben stammendes Geschlecht He-
rakleiden (Mitt. d. arch. Inst. IV [1880], 358: HQaxXeiStSy iaXaQ<*. CIA. II. 1,

Nr. 581: tov U(rfa xtov 'H(>axX$tdoir), wie es Mafs a. a. 0., S. 829 ff. annimmt

ist jedoch zweifelhaft. Vgl. Topffer, Rhein. Mus. XLV (1890), 381 f. — Die Ly-
komiden gebbrten wohl zur vorboeotischen Bevblkerung. In dem Stammaitze

und religiosen Mittelpunkte dieses Geschlechts, in Phlya, gab es einen canzen

Komplex boeotischer Kulte. Namentlich ist der Kultus der Ge, ijy fteytiX^v 9e6y

£vofut$ovot bemerkenswert, denn derselbe war nach C. Robert, Hermes XXIII

(1888), 45 sicherlich ein vorboeotischer. Vgl. Paus. I. 31, 4; IX. 30, 12; Plut.

Them. 1. 15 und dazu Topffer, Attische Genealogie 208 ff.; E. Mafs a. a. 0.

813 ff. und dagegen Topffer, Rhein. Mus. a. a. 0. 376. — Der Gentilgott und

Eponymos der Phytaliden war in Troizen zuhause. Vgl. Topffer, Attische

Genealogie, S. 252 ff. Uber andere Beziehungen zu Troizen vgl. Maafs a. a. 0.

827 und Bd. F, 8. 218, Anm. 4. Vgl. auch G. Kircbner, Attica et Pelo-

ponuesiaca, Greifswald 1890, Diss. Eine eigentumliche Rolle im attischen

Kultus spielen die Evvtidut als yiyot povoixov. Sie wirkten als dp/ijarol xal

xt&rtQoi£oi bei den Staatsfesten mit, und ferner wurden aus diesem yiyot zu

den Festzugen eine Anzahl bffentlicher Ausrufer genommen. Phot, und Et. Magn.

s. v. EuVritfm; Harpokr.
;
Hesych. s. v.; Pollux VIII, 103. Sie bekleideten das

erbliche Priestertum des Dionysos Melpomenos, welcher ihr Geschlechtsgott war.

CIA. Ill, 274. Ihr Eponymos £vvtu>f gait als Sohn Iasons und der lemnischen Konigin

Hypsipyle. Schol. U. VII, 468; Phot. s. y. EvvttJai; Hesych. Et. Magn. b. v.;

Hesych s. v. Eiyttos; Eustath. V 740. Lemnos erscheint schon in der llias als

die Heimat des Euneos. II. VII, 467; XXI, 40; XXIII, 747. Vgl. XIV, 230.

Nftheres bei Topffer, Attische Genealogie, S. 181 ff. und Rhein. Mus. a. a. 0. 374.

Es ist nicht unwahrscbeinlich , dais die Euneiden ein ursprunglich in Thessalien

heimisches, „minyei8ches u Geschlecht waren, das sich in Lemnos niederliefs und

von dort nach Attika auswanderte. Vgl. Maafs a. a. 0. 809 ff. Uber die alten

kultlichen Beziehungen zwischen Attika uud Lemnos vgl. Bd. I', 172. Uber den

Bevolkerungswechsel auf der Insel vgl. Bd. I', 175.

1) Vgl. S. 68, Anm. 4.

2) Uber die Wanderung des Theseus vgl. Bd. I\ S. 218, Anm. 4. Gegcn die

daselbst wiedergegebene Anffassuiig Topffers, dafs Theseus ein Lapithe und thes-

salischer Heros war. der auf seiner Wanderung nach Siiden bis Argolis in der

Tetrapolis festen Fufs fafste, wendet sich Ed. Meyer, Theseus bei Homer, Hermes

XXVII (1892), 874 ff. In der Aufzahlung der Lapithen II. I, 263 ist der Vers:

9yi4a r' Alyiidtjv inutxtXov a&aydtoiatv mindestens stark verd&chtig. Er fehlt in

den besten Handschriften und wird auch von den Scholien iibergangen. Theseus

spielt sonst bei Homer gar keine Rolle, er kommt nur in der Katalogpartie und
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sicberlich war aber auf attischem Boden die Tetrapolis und das enge

mit ihr verbundene Bergland der Diakria seine eigentliche Heimat.

Dort waren seine altesten Abenteuer lokalisiert l
. Die attische Sage

fafste ibn als Fremdling auf und setzte ibn vielfach in Oegensatz zur

eingeborenen Bevolkerung *. Auch sonst scheint mancherlei auf einen

Gegensatz eingewanderter Ionier zu einer filteren eingeborenen Bevol-

kerung hinzuweisen 8
. Aigeus, der Vater des Theseus, ist wahrschein-

lich der zum Heros gewordene Poseidon selbst, und zugleich beriihrt

in der orphischen Einlage der Nekyia (Od. XI, 322. 631} vor; beide Abschnitte

sind spUtern Ursprungs. Daher hat die Kritik seit Aristarchos (mit Ausnahme
von Wilamowitz , Homer. Untersuchnngen 260, dem Topffer, Aus der Anomia.
Berlin 1890, S. 31 folgt) den Vers fUr eine attische Interpolation erklart. Er
kehrt in der von cinem Boeoter in der zweiten Hfilfte des siebenten Jahr-

hunderts verfafsten pseudohesiodischen Aspis 265 wieder. Der Dichter derselben

hat ihn jedoch, wie Ed. Meyer zeigt, schwerlich in der Ilias gelesen. Wahrachein-
lich kannte also Homer den Theseus noch nicht als Lapithenhelden. Anderseits

stand der Vers in der Aspis bereits zu Anfaug des 6. Jahrhunderts, denn wie

C. Robert, Hermes XXVII (1892), 375 Anm. bemerkt, las ihn bereits Klitias, der

Maler der Francoisvase , der die Namen fur seine Kentauromachie der Aspis

entlehnte.

1) Bei Marathon schliefst Theseus mit Peirithoos seinen Freuudschaftsbund

(Plut. Theseus 30), dorthin wenden sich die mit ihm verschwagerten Herakleiden,

um gegen Eurystheus Beistand zu suchen (Euripid. Herakleiden 207 ; Diod. IV, 57

;

Paus. I. 32, 6). Auf seinem Zuge gegeu Marathon dringt Eurystheus, ohne auf

Widerstand zu stofsen, bis Garget tos an den Nordauslaufern des Hymettos vor,

dort (nach Euripid. Herakleiden 1031 bei Pallene) wird er geschlagen und sein

Rumpf bestattet, wahrend sein abgeschlagenes Haupt nach Trikorythos nordlich

von Marathon gebracht wird (Strab VII, 877 nach Apollodoros, der aus einer

Atthis schopfte; vgl. Schol. Aristoph. Themoph 898. Vgl. dazu WilamowiU, De
Euripidis Heraclidis, Grcifswald 1882, Progr., p 10 und A. Bruckner, Mitt. d.

arch. Inst. XVI [1891], 230 ff.). In der Tetrapolis totet Theseus den marathoni

schen Stier (Plut. Tbes. 14; Paus I. 27, 10) und in Aphidna in der Diakria ver-

birgt er die im Verein mit Peirithoos geraubte Helena. Vgl. Bd. P , S. 218,

Anm 4. Vgl. Gilbert, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. VII, 225 S. 234. U. v. Wi-
lamowitz, Philol. Unters. I, 101. 136; J. TopSer, Aus der Anomia, Arch. Beitr. f.

C. Robert (Berlin 1890). 41 ff.

2) Theseus tnnXvs *a\ (4vo< bei Plut. Thes. 13. 32 (uber die Quelle Plutarcha

vgl. S. 57) Rampf des Theseus mit den Pallantiden von Pallene (Philochoros,

Frgm. 36 = Schol. Eurip. Hippol. 35; Plut. Theseus 13); sein Gegner der

Erechtheide Menestheus (Plut Thes. 32) und Dekelos, der Eponymos von Dekelea

(Hdt. IX, 73).

3) Muller, Dorier P, 238 ff.; Stephani, Theseus und Minotauros (Leipzig

1842), S. Iff; E. Curtius
,
Getting. Gelehrt. Anz 1856, S. 1153ff.; Curt Wacha-

muth
;
Stadt Athen I, 446 ff; Gilbert, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. VII, 233 ft.:

E. Curtius, Hermes XXV (1890), 141 ff. und Stadtgeschichte von Athen (Berlin

1891), 35 ff.
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er aich nahe mit dem Apaturien- und Phratriengotte Dionyaos Mela-

naigis, dem See-Dionysos und dunkeln Wogengotte. Theseas selbat or-

scheint mit Poaeidon in enger Verbindung ». Er hat ferner enge Be-

ziehungen zu Apollon Delphinios, dem Gotte der Seeauafahrt und ge-

meinsamen Stammgotte der Ionier ». In der Tetrapolis, der attischen

1) Gerhard, Abhdl. Berl. Akad. 1850, 8. 163 ff.; Welcker, Aeschyl. Trilog.

296; Preller, Griech. Myth. I
s
, 472. Aiyevf hangt wohl mit atyeg = Wellen zu-

earamen. G. Curtius, Griech. Etym.4
, S. 180; Preller a. a. O., S. 466; Worner,

Roschers Mythol. Lex. I, 145, Art. Algeria; Joh. Topffer, Attische Genealogie 254

(T. stellt Aiyi* zu Aiyaht. Vgl. Pherekydes, Frgm. 116: Aiyalot yuo ov tot 6

»«>t — flooeidcSv — noooayoQtvatai). — Poseidon gait als der eigentliche Vater

des Theseus: Orphische Interpolation der Nekyia Od. XI, 631: Bqoia UeiQl&oov

te deuiv tQtxvdia lixva; II. I, 256 freilich: 6906a r' Aiy$tdi]V, aber der Vers ist

eine sp&tere Interpolation (vgl. S. 69, Anm. 2). Hellanikos, Frgm. 74 (Schol. A.

H. Ill, 144): Il9t4>t9ov( xai 6ipr*v'r, 6 (tkr Jioc tSv, 6 6*i Ilooeufuivoe. Isokr. Hel.

(X) 18: Bnotvs 6 Uyoptvof (ikv Aiyitts, ytvofiiyos f 4x Jloeetfuroc. Vgl. Plut.

Thee. 6. E. Maals, Gott. Gel. Ani. 1889 , 8. 806 setzt Aiytvt = Aly« und fafst

Aiyte als Kurzform von Melavtuyit auf. Dionysos Mclanaigis, der mit dem Dio-

nysos Pelagios von Pagasae identisohe (Hermes XXIII, 70 ff.; Parerga attica,

Greifswald 1889/90, Progr., p. 9) schwarze Wogeugott, ware der Stammgott der

Aigikoreis geweeen. Dieser Diouysos war neben dom Zeus Phratrios und
Athena Phratria Gott der Pbratrien oder familienrechtlichen Kultgenossenschaften

der Gescblechter und wurde darum auch an den Apaturien, dem uralten National-

teste des altionischen Stammes (Bd. P, 279, Anm. 1; 280, Anm. 5-6), gefeiert

(Kono/i Narr. 39; Nonn. XXVII, 302—306; Schol. Aristoph. Fried. 890 [zweite

Var.]; Acharn. 146 [= Suid. s. v. Anaro^ut]
t

Schol. Arist. Paaath. Ill, 111D;
Bekker, Aneed. gr. 416, 25 und 417 [2. Art.]; Et. Magn. AnaxovQia. Die aus

atthidographischer Quelle stammende Legende hat Ephoros rationalisiert. Vgl.

Epboros, Frgm. 25; Polyain I, 19 und Schol. Aristoph. Frdn. 890 [erste Var.]).

Er gehorte raithin zu den altionischen Stammgottera, und die Erklarung von Aiyi-

xoQti< als Aigiskinder befriedigt mehr als alle andern Erkl&rungsversuche. Dann
war aber die kultliche Vereinigung des Diouysos mit Zeus Phratrios uud Athena

Phratria nicht erst das Ergebnis einer auf attischem Boden vollzogeuen nationaleu

Verschmelzuug zweier bis dahin gesonderten Bevolkerungsgeschichten (Topffer, Att.

Genealogie, S. 13), sondern sie reichte in friihere Zeit zuriick, denn die Aigikoreis

kommen auch in den ionischen 8tadten an der Westkiiste Kleinasiens vor. —
Ubrigens wurde in Troizen, wo Theseus heimisch geworden war, ebenfalls Dio-

uysos Melanaigis als Seegott verehrt. Pans. II. 35, 1. Vgl. Wide, De sacris

Troezeniorum etc. (Upsala 1888), p. 44. Dieser See-Dionysos war uatiirlich mit

Poseidon verwandt, und so erkl&ren sich auch die Beziehuugen des Aigeus zu deu

Aigikoreis. Aigeus Sohn (statt Vater) des Aigikores: Schol. Demosth. g. Timokr.

18 und danach verbessert Ps. Apollodor Bibl. III. 15, 5. Vgl. Maafs a. a. O. 806

und die Einwendungen von Topffer, Rhein. Mus. XLV (1890), 374.

2) Strab. P7, 179: rov A*\<fi*(ov AnoUuvos Uq6v jovto awoV Iwrwv

dnavtur. Vgl. A. Milchhofer, Uber den attischen Apollon, Miinchen 1873;

A Mommsen, Heortologie, S. 48. 398 ff.; Delphika, S. 310; PreUer, Bericht. der
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Udmat des Theaeua, lagen zugleich zwei wichtige Heiligtumer, das

Lteliori in Marathon und das Pythion in Ginoe, die Attika mit den

bciden auawartigen Mittelpunkten der Apollon - Verehrung , mit Delos

und Delphi, verbanden. Dieaer Durtrikt bildete ein uraltes Bindeglied

in dura direkten Verkebr zwischen DeloB und Delphi. Dort begegneten

und kreuzten rich beide Kulte. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat sich

der Apollonkultu* von der OstkUate, besondere von der Tetrapolis her,

ttber Attika verbreitet, wo der delbche und delphiache Gott miteinander

veruchinolzen und in den attischen Apollon Patroos aufgingen >.

Anderscitu ist an der Uraprlinglichkeit des von einem acker-

bauenden Volke auf der Burg gepflegten, wesentlich agrarischen Kul-

tuii der Athena in ihrer Verbindung mit den Gestalten des Hephaestos

und Ercchthoua nicht zu zweifeln ». In der Legende von dem Streite

sUcbs. Gescllsch. dor Wiss. VI (1854), 148 ff.; Rocher im Mythol. Lex., Sp. 429.

Fcnicr 8. 74, Anm. 8. — Theseus opfert dem Apollon Delphinios den marathoni-

schen 8ticr, stiftet ihm die BoSdromien, sein Vater wohnt im Delphinion u. s. w.

Plut. Thcs 12, 14. 18. 21. 22. 27; Pollux VIII, 119; Paus. I. 19, 1.

1) Philochoros, Frgm. 168 (Schol. Sophokl. 0. C. 1047) : "(Hay di o^tta yi-

vtftm naQadtdufdiya iv rote ispofc, toti dnoaxiXXovai rijV 9saqiay ol ix xov yiyovf.

Uv&uidu utt\ JqXiada, inoxiga iy xaSyxp adroit' &vit dk 6 pdrrts , oxay ftty ra

*i( JtXtpoh n6ftnifia yivqxai xal 9$toQta nifinqTtu, iv Otyog xa&' ixdoxqv qfUQay

iy tyJ llv&iy ti di tit JqXov dnoaxiXXotxo ij &tmQia xaxd xd npotipqpsVa &vu 6

/u«Vr»c iv t$ iv Maffa&tSvt J^XUp, Kai ioxiv Uqoaxonta xqt ftkv eis JtX<povs

iv x$ iy OdyoQ fie£ty, rijc db tig JtjXw iy iy iv Maqadaivi JqXiy^ Die

hoillgo Tricre, welche die Fcstgcsaudtschaft sum Hochfeste nach Delos (Bd. I*.

802) braohtc, war am Gestade von Marathon stationiert. Demosth. g. Philipp.

I, 84; Uarpokr. s. v. IJdgaXoe (= Suid. s. vA Die Delos mit Delphi verbindende

Strafsc fllhrte durch die Tetrapolis und das Asoposthal. E. Curtius, Gesch. d.

Wcgebaues bei don Griechen, Abhdl. d. Berl. Akad 1854, S. 235 ff. Weiieres bei

J. Topffer, Hermes XX11I (1888), 821 ff., der auch darauf hinweist, dafs der

Apollon Patroos nicht blofs der pythische (Demosth. v. Kr. 141; Plat. Pol. IV,

427 B; Aristot. Frgm. 381 Rose1
, Aristot. Frgm.', p. 260), sondern auch der

delische tllypcreides, Del. Frgm. 70) war. Vgl. ferner Schomann, Opusc acad.

1, 155 ff. 344ff.

2) C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 390. Uber die urspriinglich agrarische Be-

deutung des Athena- und Erechtheus-Kultus vgl. A. Mommsen, Heortologie, S. 5ff.;

Delphika 255; Welcker, Griech. Gbtterl. II, 284 ff. 314 ff.; Stephani, Compte rendu

de la commission imp. arch, pour l'annee 1872 (Petersburg 1875), p. 5sqq;

Koscher im Mythol. Lex., Art. Athene, Sp. G83 ^R. faist Ereclitheus als Personi-

tikatiou des sprossenden Keimes oder Samenkornes auf). Preller, Gr. Myth. I*

;v. C Robert , 200 (Erichthonios „ein Genius des fruchtbaren Erdbodens" —
Erechtheua, Sohn der Erde und Ptiegling der Athena II. U, 547: *ku*r t^i^
u^T^ropov, ov not" l4d*>« Spttp* J»6f &vyurw, tixt di Zadmpx apow«t nwd d*

iy l/>*rj«* i«Rr i*l niwi v*ty. Erechtheus yqytviis bei Hdt. VIII. 55;

Sophokl. Aias 202; Euripki. Ion 20. Die Legende Ps. Apollod. BibL IIL
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des Poseidon und der Athena urn das Laud 1 spiegelt sich daher viel-

lacht der Gegensatz zwischen Eingeborenen und zugewanderten Ioniern

wieder.

Dann ist es beraerkenswert, dafs die alten echt ionischen Heilig-

14, 6), dafs den Samen des Hephaestos bei einetn vereitelten Versuche. Athena

zu umarmen, die Erde aufhahm, woraas Erichthonios entstand, kauDten bereits

PinJaros und Uellanikos. Harpokr. s. v. avxox&ovGs und Uava9qvaia. Die Athener

daher yiytv€ii oder 'Uqsaimov naides, Aeschyl. Eumen. 13. — Weiteres uber die

Legende bei Rapp in Roschero Mythol. Lex. , Art. Hepbaistos
, Sp. 20G3 f. und

Drexler ebenda, Art. Gaia, Sp. 1577. — Uber ein archaiscbes Thonrelief, welches

Athena darstellt, wie sie von der bis zur Brust aus dem Boden henrorragenden

Gaia den kleinen Erichthonios in Empfang nimmt, vgl. E. Curtius, Arch. Zeit.

XXX (l872/3\ 51 ff Daselbst auch Angaben uber verwandte Darstellungen. —
Uber die enge Yerbindung zwischen Athena und Hephaestos in Sage und Kultus

vgL Rapp a. a. 0., Sp. 2060 ff. 2069 f. Gemeinsames Besitzrecht beider auf Attika:

Plat. Kritias 109 C. Vgl. 112 B. *A&n»n 'UtpaioUa: CIA. II, 114B 4 (Hesych. s. v.

Hqaiotia). VgL noch Die Darstellung auf einer attischen Vase Mitt. d. arch.

Inst XIII (1888), 104, ferner Preller, Gr. Mythol. I*, 180, Anna. 1 ; 198 f.; H. Lolling,

Miiliers Handb. d. kl. Altertumsw. Ill, 318, Anm. 3.

1) Hdt. VIII; 55; Ps. Apollod. III. 14, 1; Paus. I. 26, 5; vgl Euripid. Ion

1434, Troad. 803. Die sonstigen Stellen und die bildlichen Darstellungen zu-

uimmeugestellt bei Stephani, Compte rendu a. a. 0., S. 64 ff. Uber die wertvolle

in Kertsch gefundene Vase mit einer von der westlichen Giebelgruppe des Par-

thenon abhangigen Darstellung des Streites vgl. namentlicb aufser Stephani

a. a. 0. Taf. I (Wiener Vorlegeblatter, Ser. VII, Taf. IX) Eug. Petersen, Arch.

Zeit XXXIII (1875), 115 ff.-, H. Brunn, Ber. d. bayer. Akad. 1876 I, 477 ff.;

C. Robert, Der Streit der Gotter urn Athen, Hermes XXI (1881), 60—81; Mitt,

d. arch. Inst. VII (1882), 48 ff.; Eug. Petersen, Der Streit der Gotter una Athen,

Hermes XVII (1882), 124 ff. Der Streit des Poseidon und der Athena, Wiener

Stud. V (1883), 42 ff. Vgl. auch Preller -Robert, Gr. Myth. II* , 203. - Der
attische Mythos unterschied sich von den verwandten Legenden in andern Gegen-

den (Pint Symp. IX, p. 741 A) dadurch, dafs er ein bestimmte Stelle mit ibren

Wahrzeicheo, Olbaum und Salzquelle, gekniipft war (Polemon, Frgm. 11 im Schol.

Aristeid. Panath., p. 188, 13). Olbaum und Salzquelle batten nach der echten

attischen Volksauschauung, wie C. Robert a. a. 0. gegen Petersen zeigt, die Be-

deutuug von Wahrzeichen (fiaQtvQta, oUppoXa), die von Athena und Poseidon zur

Bekundung ihrer Besitzergreifung hingesetzt wurden. Es entspricht den engen

Beziehungen zwischen der Athena Polias und dem Erecbtheus • Erichthonios (vgl.

noch Hdt. V, 82), dafs auf dem Vasenbilde die Erichthonios-Schlange urn dem Ol-

baum geringelt ist und ihren Kopf drohend gegen Poseidon emporbebt. — In der
Folge verschmolz Poseidon mit dem eingeborenen Landesheros zu

Oowute, T.QtXOet s (CIA. I, 387; HI, 209. 276. 305; Plut. Vit. X or., p. 843) und

erhielt als solcber Anteil an dem Heiligtume der Athena Polias (Plut Symp. IX,

p. 741 A; vgl. A. R. Rangabe*, Mitt. d. arch. Inst 1882 VII, 269 ff). Im Erech-

theion stand ein Altar des Poseidon, auf welchem dem Erechtheus geopfert wurde.

Paus. 1. 26, 6. Vgl. A. Mommsen, Heortologie, S. 39 ff.; Stephani a. a. 0. 43 ff;

Preller, Gr. Mythol. U*\ Curtius, Stadtgesch. v. Athen, S. 37.
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tiimer, das Delphinion, das Heiligtum des Dionysos in Limnai und die

Eultstatte des belikonischen Poseidon nicht auf der schon in der altera

mykenischen Epoche bewohnten 1 Burg, Bondern aufserhalb und aiid-

6stlicb von derselben in der Ilisosgegend lagen 2
.

Wenn diese Anzeicben nicht triigen und wirklicb auf eine nocb

erkennbare Einwanderung der Ionier in Attika hindeuten 3
, so bat sie

sich jedenfalls lange vor der Bildung des attiscben Gesamtstaates voll-

zogen und lag vor jeder gescbicbtlichen Erinnerung.

1) Vgl. Abschnitt c.

2) Uber das Delphinion vgl. A. Mommsen, Heortologie 48. 398 ff.; E. Maafs,

De Lenaeo et Delphinio, Ind. schol. Gryphiswald. 1891/2, ferner S. 71, Anno. 2

und Uber die Lage Abschnitt c. Uber das Heiligtum des Dionysos sagt

Thuk. II, 15: to 4v Atftvaie Jiovvoov, tp r« crp/etiorepa Jtorvoia notttwat tV ftipi

'Av&eortiQitori, tZantg xai ol an ' jl&ijyaiatv "Jars? hi xai vvr voft(£ovcw. Es waren

also die Anthesterien ein altionisches Feat. Vgl. fiber dieselben A. Mommseti,

Heortologie 345 ff.; F. A. Voigt in Roschers Mythol. Lex. Art Dionysos, Sp. 1071 ff.;

P. Stengel, Mullers Handb. d. kl. Altertumswissensch. V. 3, S. 163 ff. (daselbst

weitere Litteratur). Am zweiten Tage des Festes, dem „Kannentage" (Xo'«s)

nabm die Gattin des Basileua vierzehn von diesem ansgewahlten vornehmen Frauen,

den yeoaoat, einen Eid ab, in dem sie ihre Renschheit beschworen xai rd Stoirt*

xai id '/o/taix/fia ytQaotiS rp Jtovvoy xaxa to ndxqta xai iv to»c xadjxovot /po'rotf

(Demosth. g. Neaira 78; Pollux VIH, 108). Theoinia hiefsen die xatd dfrovf

Jiorvata
t
iv oU ol ytyv^tM inOvov (Harpokr. s. v. &$ol»ia\ Phot. Said. Hesych.

s. v. Bekker, Anecd. gr. I, 264 s. v. Qioivior, Vgl. Schol. Lykophr. Alexandr.

1247 = Acschyl. Frgm. 397, NauckO. Der bei den Anthesterien gefeierte Dio-

nysos hatte also nahe Bexiehungen su dem Gotte der Theoinien, dem ntttrx}

Stotyo; mit einem schwarmenden Gefolge, der offenbar seit sehr alter Zeit von den

Geschlechtern verehrt wurde. Vgl. Topffer, Attische Genealogie, S. 12 ff. 105.

T6pfter meiut, dafs dieser altattische Geschlechtergott aus der Gemeinschaft mit

Zeus Phratrios uud Athena Phratria durch den Dionysos MeXaratytq (vgl. S. 71

Anm. 1) allmahlich verdriingt wurde. Das ist jedoch in Anbetracht der ebenfalls

bereits altioniscben Verelurung des letxtern und der erheblichen Verschiedenbeit

beider Gottheiten sehr iweifelhaft. Die ionisehen Geschlecbter konnten den Dio-

nysos in beiderlei Gestalt verehrt haben. — Uber die ia/d^a des hclikonischen
P o s e i do n , des gemeinsamen Gottes der kleinasiatischen Ionier (vgl. Bd. 1*, S. 286,

Anm. 5 uud S. 317. Anm. 4) auf der Hohe des Agrahfigels vgl. C. Wachsmuth,
Stadt Athen I, 3i»4. Bexeichnend ist es, dais gerade in dieser Gegend von den

Atheueru demNeleus imVerein mit Kodros und Basile ein Heiligtum
erriohtet wurde. Uber die Bedeutung desselben vgl. Bd. I', S. 287, Anm. 3.

3 N Die Einwanderung braucht dann aber noch nicht von der Westkuste KJein-

a>iens her erfblgt su seiu ^vgl. Bd. P, S. 278, Anm. 1\ N&her liegt Thessalien.

Vgl. S. 68, Anm. 4. Am pa^isaoi^hen und malischea Meerbusen hot stch der

Euripos als bequeme Straise dar. Aueh konnten immerbin bei der doriachen Er-

oberung der Peloponnesos Volksteile Mwischen Stammes nach Attika verspreu^t

worden sein. Vgl. Bd. P, 286
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Oanz unaicher oder unbegrttndet sind die Nachrichten und Hypo-

tbeaen uber Ansiedelungen der Pboenikier und vorgescbichtlicher Vdlker-

schaften 1 in Attika. In der Epoche der mykenischen Kultur bestanden

lebhafte Beziehungen zwiscben den ostlichen Kustenlandschaften von

Hellas und dem nordlichen Syrien. Dann baben die Phoenikier an

den Kusten Attikas Purpurfischerei und naturlicb aucb Handel ge-

trieben, aber eine phoenikische Kolonie auf dem Stadtboden Athen (in

Melite) bat sicherlich ebenso wenig bestanden, wie in Theben, und

mindeatena bochst zweifelhaft sind auch alle Scbliisse inbezug auf Kult-

statten oder Ansiedelungen der Phoenikier an der Fabre nach Salamis,

in Phaleron, Marathon und andern Orten Attikas «.

1} Uber die Pelasger in Attika vgl. Bd. I», 169ff. Uber Rarer (Bd. P,

115 and 263) und Leleger (Bd. I*, 182ff. 714) vgl. Dcimling, Die Leleger

(Leipzig 1862), 153ft 179ff. 183 ff.; C. Wachsmuth, Stadt Atben I, 415ff. 421ff.

444£ Wenn Hdt. V, 66 sagt, dafs er die Herkunft des Geschlechts des Isagoras

nicht kenne, aber mit der Angabe, dafs es dem Zeus Karios opfere, die Vennutung

karischen Uraprangs andeutet, so steht die Identitat dieses Zeus mit dem karischen

Gotte keineswegs fest. Vgl. Wilamowitz, Philol. Unters. I, 142. Die Beziehungen

•ier Rarer zu Attika kennzeichnet gewifs richtig Philochoros b. Strab. IX, 397

mit den Worten: nogdovftirrif rijf d* daXatTye ftkv tW KttQtov, denn von

den Raubereien der Rarer werden auch die attischen Rusten nicht verscbont ge-

blieben sein. Uber Th raker vgl. welter unten S. 78, Anm. 1.

2) Uber die Annahme phoenikischer Ansiedelungen und Grtinde dagegen vgl.

Ri I
s
, 269. Vgl. dazu E. Curtius, Stadtgeschicbte von Athen, S. 23, der an

phoenikischen Ansiedelungen festbalt, ebenso G. Gilbert, Gr. Altert. P, 107. Der

Herakle* Rultus der Tetrakomoi (an der Fahre von Salamis, vgl. weiter unten

S. 81) , in Melite , Marathon und anderw&rts braucht nicht phoenikischen Ur-

spnxngs zu sein. Herakles war urspriinglich ein griechischer
,
segenspendender

Damon, der, in Attika, wie in andern Landschaften, in Verbindung mit Demeter

und Kore, dann mit Athena und namentlich mit Apollon erscheint. Sein altester

Typos (mit Reule, Bogen oder Lanze, vollig nackt and ohne Lowenfell, das erst

onter phoenikischem Einfiusse seit etwa 600 in Rypros, Rhodos, bei den klein-

auatischen Ioniern und auf attischen Vasen erscheint) ist ein durchaus griechi-

scher und erinnert in mancher Hinsicht an den des amyklaeischen Apollon. Der

phoenikiscbe Melkart, der Stadtgott von Tyros, mit dem die Griechen ihren He-

rakles identifizierten, ist nicht das Vorbild fur den Typus des letzteren gewesen,

vohl aber wurde auf den phoenikischen - Gott unter dem Einfiusse der vollent-

*ickelten griechischen Runst das Bild des griechischen Herakles iibertragen, nacb-

d*m sich voriibergehende Mischbildungen, die zwischen diesem Herakles und einer

phoenikischen Gottheit stehen, in Rypros entwickelt batten, und die Ausstattung

de« Herakles durch die Annahme des Lbwenfelles von jener Gottheit vollendet

war. Das hat schlagend Furtwangler, Roschere Mythol. Lei. I, Art. Herakles,

8p. 2186C nachgewiesen. Vgl. noch Otfr. Muller, Dorier I', 418ff.; Preller, Gr.

Mythol. II, 162 ff.; Wilamowitz, Euripides Herakles I, 258 ff. Es konnen unter

di-seo Umstanden urspninglicbe Melkart-Heiligtiimer von den Griechen in Herakles-



Viertes Kapitel.

b.

Wahrecheinlich zerfiel Attika ursprlinglich in einzelne, im Rahmen
von vier Stammverbanden locker zusammengehaltene selbst&ndige Qe-

meinwesen *, an deren Spitze eigene Gaufiirsten standen. In den Sagen

treten als solche namentlich Pallas von Pallene und Kephalos von Tho-

rikos hervor *. Eleuais war einst ein selbstandiger Priesterstaat und

HeiligtUmer umgewandelt worden sein, aber es ist eben eine blofse Moglichkeit,

ebenso kann es sich um urspriingliche griechische Kultstatten des Herakles handein,

die mit dem phoenikischen Gotte nichts zu schaffen batten. Namentlich gilt letx-

teres von dem Kultus, der ihn nach alter Weise in Verbindung mit Demeter und
Kore als segenspendenden Daemon verehrte. In dieser Verbindung erscheint He-
rakles auch in Attika. Vgl. FurtwSngler a. a. 0., Sp. 2185.

1) Thuk. II, 14: ini yd{> Kixgonos xaX rmy HQojttuv paoiXitov 17 Idrrarj ig

Qrjaia (iti xard noXta ^xeiro TtQviaveTri t« ixovoaq xai cfp/orrac xtX. Plut. The*.

24 (Philochoros nacb G. Gilbert, Philol. XXXIII, 60; Thukydides nach Hansel,

De Thesei Synoecisino 19. Aber Thukydides ist von Philochoros benutzt worden);

vgl. noch Hdt. IX, 73; Isokr. X, 35. In alterer Zeit wohnten die Hellenen

im allgemeinen x«r« x<u>ac (Thuk. I. 5, 1; 10, 2), die sich vielfach zu Gaa-

verbandcn (<x»<xrij'/u«*« (f^wv vgl. Strab. VIII, 337) vereinigten, wie sie noch

in historischer Zeit in Arkadien fortbestanden. Aus dem Synoikismos der Demen
ging dann die eigcntliche Polis oder Stadtgemeinde hervor, indem alle Gemeinde-

mitglieder (<f»?/4or«i) zu Stadt- und Staatsbiirgern (noA*rm) wurden, gleichviel ob

sie in kommuualer Hinsicht zur noXif im engeren, raumlichen Sinne gehorten und

in derselbeu wohnten oder uicht. Vgl. Strab. a. a. 0. Aristot. Pol. I. 1, 8,

p. 1252 b: •» rfWx nXeiovuv x^tuV xovuvta jiXeios n6X*e xxX. Vgl. W. Viscber,

Kl. Schrft. I, 310 ff.; G. Gilbert, Jahrb. f. kl. Philol., Supplbd. VII, 191 ff.; Emu
Kuhn, Die gricchischo Komenverfassung als Moment der Entwickelung des Stadte-

wesens im Altertum in Ad. Schmidt, Zeitschr. f. Geschichtsw. IV, 69 ff. ; Uber die

Entstohung der Stiidte der Alteu (Leipzig 1878), S. 48 ff. 160 ff.

2) Uber das Reich des Bergriesen Pallas, des Gegners des Theseus (vgL

8. 70. Antn. 2"i uud seiner Sohne in der Mesogaia vgl. Sophokles b. Strab. IX,

3t»2: Philochoros
, Frgm. 36 (Schol. Euripid. Hippol. 35): Plut. Theseus 13.

Weitere* boi Alfr. Brtiekuer, Das Reich des Pallas, Mitt. d. arch. Inst XVI (1891),

200-234. Briickner sucht uaehzuweisen , daTs Pallene am Ostabhange des siid-

liehom Gebirp<augo« do* Uymettos bei Koropi lag, wo sich auf einer Hohe
^H. ChrisUv^ rberre.«tc von kyklopUcheu Mauern in der tirynthischen Bauart er-

halton habon. Dagogon halt A. Milchhofrr, Berlin, philol. Wochenschr. 1892,

Nr. 1, Sp 2ff. und Nr. 2, Sp. 34 tT. mit Recht an der alteu Ansetzung von Pallene

nahc dem XordoattufVo do* Hvmettos ^gogcnuber Gaivettos^ fest , wo sich noch

der Name in der Ortsbvacichnung Balhtua erhalten hat. Die Berestigungsspuren

auf der om lichen Soito des Ik motto* am Piruari- Passe lehrett, dafs eine politische

Gremo iil»er den Kamm do* Hymeito* lief Briickuer a. a. O. , S. 221). Ein

«i£c«e» Gomoinwo*cu be* tand ferwr ohno Zweitel in der Pandia an der Sudost-

*pit*e Attika*. lVr llauptort Thoriko* be*ais sehr alto Lokalsagen und uber-

sotnseho Verbuuluup n. Horn. Hymu. lVmet 12i»: Hekata*c«s Frgm. 94 = Stepb.

Bya. s. t. efc^jrwv, Hier herr*chto der Sa^v nach Kephak*. der Eponymos von

Kephalo
x
SoKol Euripkl \\\y\»V 4\v xuv\i«rt*tlich wmi Tboriko*. Xaheres bei
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der eleusinische Kultus der Erd - und Unterweltgottheiten , die den

Lebenden den Anbau des Ackers segnen und die Seelen der Toten in

ihre Tiefe aufhebmen, scinem Wesen nach der lokale Gottesdienst einer

enge gescblossenen Gemeinde *. Das Priestertum der Demeter und

Kore vererbte sich auf die Nachkommen der eleusiniscben Fiirsten,

denen Demeter selbst die Pflege des Kultus gelehrt und die heiligen

Weihen anvertraut hatte *. Zu diesen Ftirsten gehiirte Eumolpos, der

von seinen Arotsnachfolgern individualisierte und zum Heros erhobene

Trager der liturgischen Funktion des Hierophanten , der bdchsten im

Gescblechte der Eumolpiden erblicben Priesterwurde s
. Erst im 6. Jahr-

hundert, als sich der Dionysos- Kultus, aU dessen eigentliche Heimat

Tbrakien gait, mit dem eleusiniscben verband, wurde der fromme eleu-

sinische PriesterfUrst in thrakische Sagen verflochten, zum Thraker und

Toepffer, Attische Genealogie 255 ff. — Gcwisse Ziige der Theseus -Sage setzen

voraus, dafs auch die Tetrapolis und die damn anschlie fsenden Teile der Diakria

einst ein von der Akropolis-Gemeinde in politischer und sagengeschichtlicher Hin-

sicht gesondertes Gemeinwesen waren. J. Toepffer, Aus der Anomia, Arch. Unters.

f. C. Robert, S. 32 ff. Andere mythische Deraenfursten sind Porphyrion von Ath-

monon am Brilettos (Paus. I. 14, 7; Wilamowitz, Philol. Unters. I, 135), Kolainos

on Myn-hinus (Toepffer, Attische Genealogie, S. 217. 290) u. e. w. Die urspriing-

liche Zersplitterung trug sicherb'ch dazu bei, dafs sich in den Detnen eine von der

stidtischen verschiedene, mannigfaltige Sagengeschichte und eine Fulle von cigen-

artigen Kulten entwickelte. Paus. I. 14, 7: Xiyovot di ara roi ;e djfiovc xal iiXX«

ovdhr ouoicoc xai of rijv noXir l^ovrec ; Pans. I. 31, 6; Strab. IX 1, 17, p. 396.

1) Vgl. Erw. Rohde, Psyche (Freiburg 1890) 190. 258 ff. Mehr fiber den eleu-

sinischen Kultus weiter unten. Der im 7. Jahrhundert entstandene homerische

Hymnns auf Demeter (Bd. V, S. 146, Anm. 5) denkt sich Eleusis als ein selb-

standiges Gemeinwesen, aber ira Schiffskataloge der Ilias kommt aufser der Haupt-

stadt kein andcrer Ort Attikas vor. — Das den Eleusiniern gewahrte Recht, eigene

Bronzemunzen mit dem Bilde der Demeter zu prUgen , bewahrte ein Andenken an

die ehemalige Selbst&ndigkeit. U. Kohler, Mitt. d. arch. Inst. IV (1879), 250 ff.

Im fibrigen hat jedoch Eleusis keine politische Sonderstellung innerhalb des attischen

Gesamtstaates gehabt. Gegen E. Curtius, Athen und Eleusis, Deutsche Rund-

schau X (1884), 200ff. und P. Foucart, Bullet, d. corr. bell. IV (1879), 234 vgl.

Dittenberger, Hermes XX, 9 und Joh. Toepffer, Attische Genealogie 45 ff. Die

Itqonoioi *EXtv<Jtv6&tv und die inuxtdrai *EXev<Jiv6&tv fUr die TempeWerwaltung,

waren ebenso wenig wie die eleusinischen ra/jtcu aus Eleusiniern zusamtnengesetzte

Beamten-Kollegien, sie wurden vielmehr aus alien Athenern bestellt. Vgl. A. Nebe,

Dc Eleusiniorum tempore et administratione publica (Halle 1887), 50; R. Scholl,

Bor. d. bayer. Akad. 1887, S. 16; Busolt, Mullers Handb. d. kl. Altertumsw.

IV, 247.

2) Horn. Hymn. Demet 27 Iff. 475 ff.

3) Joh. Toepffer, Att. Genealogie 24 ff. Als Erbe der eleusinischen Priester-

konige trug der Hierophant konigliche Abzeichen, die oroXtj und das axqotftov.

Pint. Alkib. 22; Athen. I, 21; Arrian, Diss. Epikt. III. 21, 16.
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reieigen HeerfUhrer gemacht, der mit den Eleuainiern gegen Erechtheus

kampfte *. Die Grenze zwischen dem attischen und eleuainwchen Laode,

1) Einen thrakischen Staat in Eleusis, wie ihn noch C. Wachsmuth,

Stadt Athen I, 401 ff. annimmt, hat es nie gegeben. Das weist namentlich uber-

zeugend Joh. Toepffer a. a. 0. 26 ff. nach. — Die Eumolpiden fuhrten ihren Stamm-

baum auf Poseidon zurSck (Aristeid. I, 418; vgl. dazu Toepffer a. a. 0. 26) und

die urspriingliche Heimat seines Sohnes Eumolpos war seiu Reich am Weltrande.

Ps. Apollod. Bibl. III. 15, 4; ttpip. aoX . 1883, p.79. Eumolpos, Sohn des Posei-

don auch nach Euripid. b. Lykurg g. Leokr. 98; Isokr. Pancg. 68; Pauatb. 193;

Philochoros, Frgm. 33 (Harpokr. s. t. Boydoofua) ; Paus. I. 38, 2. Tempel des

Poseidon natig in Eleusis: Paus. I. 38, 6. Vgl. Hiller v. Gartringen, De Grae-

coram fabulis ad Thracaa pertinentibus (Berlin 1886) 31 ff.; Toepffer a. a. O. 29

(T. bekampft mit Recht die Ansicht von Wilamowitz, Philol. Unters. I, 132 und

Maafs, Deutsche Litteraturz. 1886, Sp. 1751 ff., dafs Eumolpos nur deswegen zum
Sohne des Poseidon gemacht wurde, weil dieser Gegner der Athena war). Seit

dem 5. Jahrbundert war die thrakische Abkunft des Eumolpos, die zuerst

im Erechtheus des Euripides nachweisbar ist (Frgm. 362 Nauck), allgemein aner-

kannt (vgl. die oben angefuhrten Stellen und Scbol. Sophokl. 0. C. 1053) und

zwar, wie Toepffer zeigt, infolge der Verbiudung des fur thrakisch geltenden

Dionysos-Kultus mit dem eleusinischen (Hiller v. Gartringen a. a. 0. 32: entweder

infolge der Hineinziehung des Eumolpos in den orphischen Kreis oder infolge der

Verbindung von Eleusis mit dem von Thrakern bewohnten Boeotien). Zogleich

wurde der fromme Priesterfurst der alten Legende zu einem Heerfuhrer. Euri-

pides a. a. 0. liefs den Eumolpos mit Erechtheus um Attika kampfen, auf das er

als Sohn des Poseidon gegeniiber dem Schiitzlinge der Athena Anspruch erbob.

Ihm folgte Isokr. Panatb. 193; vgl. Paneg. 68; Schol. Eurip. Phoen. 864; Scbol.

Aristeid. Panath.
, p. 204 B. Abweichend von Euripides ist Eumolpos bei Ps.

Apollod. Bibl. III. 15, 4 nur Bundesgeuosse der Eleusinier in deren Kriege gegeu

die Athener. Er kommt den Eleusiniern mit einem Heere zuhilfe, das aus Thra-

kern vom Reiche des thrakischen Konigs Tegyrios besteht, dessen Nachfolger

Eumolpos geworden ist. Vgl. Thuk. II, 15: T.levoirtoi utt' Evueknav noo\

^Ubrigens sind auch in dieser Form der Sage nicht die Eleusinier Thraker, soudern

nur die Scharen des Eumolpos). Bei Paus. L 5, 2; 27, 4; 38, 3 erscheint als der

von Erechtheus getotete Fuhrer der Eleusinier nicht Eumolpos, sondern dessen

Sohn Immarados, eine Variante von Ismaros, wie er bei Ps. Apollod. a. a. O. heUst

(vgl. Pott, Zeitschr. f. vergleich. Sprach. IX, 415; Maab, Hermes XXIII, 617).

Paus. I. 27, 4 sagt: Ugo( ifi xtp ra«* tr,< .. «m dk ayaXuara u*y*Xa

Xalxor, dtwtvrti vrdo*< 4; u«xv *al roV ftkr E^trM* xaXovc^ toy di Evuolnor

;ein Werk Myrons: IX. 30, 1). K«(toi HX*9i r $ ordi 5eoi r«

no/ain Xcnotr (also nach den Athido^raphen^ T u unpad or drat naida
Eruoiior rot'ror tor «tno^€rrorra »W 'fytjr&w*. Ismaros war der Eponymos

des thrakischen Ismaros, d. h. von Maroneia ^rgl. Bd. I', S. 426, Anm. 3). Er

wnoderte sodanu mit den Thrakern nach Suden. wurde zum boeotischen Ilelden

;Ps. Apollodor HI. 6, 8^ und rum Schwiegersohne des Tegyrios. des Eponymos

von Tegyra in Boeotien, wo Thraker geaessen haben sollten. Toepffer a. a. 0.,

S. 43 macht es sehr wahrseheiulieh. dafs Eumolpos erst nachtriglich an Stelle des

Immarados, des urspriinglicheu und naturlichen Geguera des Erechtheus, getreten
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§ 15. Die Anfiinge des athenischen Staates; Konigtum and Adelsberrschaft . ?9

sollen die „Sala5bache" (PbiTof) gebildet haben, welcbe nach kureem

und geradem Laufe das Meer erreichten und gegenwartig durcb Ver-

ist. Nach der mythischen Genealogie war Eumolpos der Sohn der Chione, einer

Enkelin des Erechtheus. Letzterer hfitte also mit seinem Urenkel gekSmpft. Um
den Eumolpos mit dem boeotischen ThrakerkSnige genealogisch zu verbinden,

worde der Schwiegervater des Tegyrios zu einem Sohne des Eumolpos gemacht.

Ubrigens ist die Moglichkeit nicht ausgeschlosseo , dafs irgend einmal

Thraker bis Eleusis vorgedrungnn sind, denn es ist nicht unwahrscheinlich,

dafs bei der grofsen Wanderung thrakische Volkssplitter mitkamen und sich

in Phokis und Boeotien festsetzten. Die unmittelbaren Zeugnisse dafur

wiegen rreilich nicht schwer. Die alteste Quelle ist Hellanikos (Frgm. 71

Muller, Frgm. H. Gr. I, 54), der Thraker gegen Orchomenos siehen und die Stadt

erobern liefs. Diese thrakische Eroberung unterliegt jedoch ernsten Bedenken

(vgl. Bd. P, S. 256, Anna. 3 und 4). Dann sagt Thukydides IT, 29: T ere us,

der Gemahl von Pandions Tochter Prokne, habe mit dem OdrysenfUrsten Teres

nichts zu schaffen, Tereus stamme nicht aus demselben Thrakien, wie jener, son-

derh habe im phokischen, damala von Thrakern besiedelt Daulis gewohnt. Die

Polemik des Thukydides ricbtet sich wahrscheinlich gegen den Tereus des So-

phokles, der die Tereus-Sage nach dem historischen Thrakien verlegte. Frgm.

519—536 Nauck; vgl. Welcker, Gr. Trag. I, 374 ff.; U. Hofer, Konon (Greifswald

1890), p. 95; M. Mayer, Hermes XXVII (1892), 491. Dais die Verlegung der

Sage nach dem eigentlichen Thrakien erst im 5. Jahrhunderts zur Befordcrung der

Verbindung Athens mit dem thrakischen Konigtum erfolgt sein sollte (Biese, Jahrb.

f. ki Philol. 1877, Bd. CXV, 230) ist mindestens fraglich, denn es scheint bereits

Hesiodos (Frgm. 125 Rzach, 120 Kinkel = Aelian, V. H. XII, 20) jenes Thrakien

als Ort der Sage zu kennen. Fur Thukydides stand es fest, dafs Tereus ein

Thraker war, und dab damals in Daulis Thraker safsen. Er giebt zwei Griinde

dafiir an, dafs Daulis die Heimat des Tereus war. Ersteus beruft er sich auf Dichter-

stellen, in denen die Nachtigall (in die Prokne verwandelt wurde) JavXtdf genannt

wurde, zweitens auf den Umstand, dafs Pandion eher doch wegen des gegenseitigen

NuUena eine Verbindung mit einem nahen Herrscher aogeknupft hatte, als mit

einem so ftrnen. (Tereus sollte dem Pandion gegen Labdakos Hilfe geleistet haben.

Ps. Apollod. III. 14, 8; Ovid. Met. VI, 423 ff.). Von Thrakern in Boeotien und

am Parnassos reden dann Ephoros, Frgm. 30 (Strab. IX, 401) , Aristoteles, Frgm.

601 Rose 8 (Strab. X, 445) ; Strab. IX, 401 (Apollodoros), Strab. X, 471 (Demetrios

von Skepsis. Vgl. Niese, Rhein. Mus. XXXII, 285); Pans. IX. 16, 6. Unterstiitzt

wird die Uberlieferung durch den Umstand. dafs an der Besiedelung von Chios

und Erythrae zweifellos Auswanderer aus Mittelhellas, namentlich aus Boeotien

teilnahmen (vgl. Bd. I", S. 313), und dafs es in Erythrae ein Spy**0* (Pans.

VII. 5, 8), in Chios ein auch in Delphi vorkommendes Geschlecht 6Q<f*(dm gab

(vgl. Bd. 1*, S. 314, Anm. 3). Daher wird eine in vorgeschichtlicher Zeit erfolgte

Einwanderung thrakischer Stfimme in Mittelhellas als Thatsache betrachtet von

Hiller v. Gartringen a. a. O., p. 50 ff.
;
Toepffer, Att. Genealogie, S. 38, Anm. 1;

M. Mayer a. a. 0. 495 {M. denkt an eine thrakisch-pelasgische Urbevolkerung).

Wilamowitz, Philol. Unters. I, 129 (vgl. VII, 212) trennt die mittelgriechischen

©pd*»f, die er als einen hellenischen Stamm betrachtet, von den in Thrakien woh-

nenden 9Qiuttg oder SQrjutes des Epos (©^'utsf, Smutty bei den Lyrikern), welche
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sumprung zu Teichen geworden aind l
. Zahlreiche, teilweise bedeutende

Uberreste von Befestigungswerken , Tiirmen und Verteidigungsmauern,

welche sich auf dem H6henzuge, der bei den Rheitoi das Meer er-

reicht, bis zum Parnes hinziehen, und nanientlich die Durchgange zur

attischen Ebene decken, zeigen deutlich, dafs der Riicken des Aigaleos

die alte attische Grenze war*, an der manche K&mpfe auagefochten

wurden. Auch sonst hat es in Attika an Fehden zwischen den ein-

zelnen Geraeinden gewifs nicht gefehlt s
. Pallene und Hagnus hatten

noch in historischer Zeit keine Epigamie untereinander 4
. Benachbarte

Gemeinden hatten sich hier und da urn einen gemeinsamen sakralen

Mittelpunkt zu Verb&nden zusammengeschlossen , die wegen ihres reli-

gidsen Charakters noch in der Zeit des Gesamtstaates fortbestanden.

Einen solchen Verband bildete die auch durch natiirliche Grenzen fur

sich abgeschlossene Tetrapolis, zu der die Gemeinden Marathon, Oiooe,

Trikorythos und Probalinthos gehorten 5
. Einen anderen linden wir in

die Tragodie Sgjixtf nennt und die erst in den attischen Inschriften zu

werden. Indessen mancbes spricbt dafur, dafs Tereus in der That ein thrakischer

Name war. Vgl. M. Mayer a. a. 0. 494 ff. Bemerkenswert ist, dafs Tereus auch

ein megarischer Heros war, obwohl schwerlich mit Hiller v. Gartringen a. a. O.

49 ; Wellmann, Wochenschr, f. kl Philol. 1887, Nr. 10, Sp. 299; E. Maafs, Deutsch.

Litteraturz. 1886, Sp. 1752 anzunehmen ist, dafs er dort seine ursprungliche Heimat

hatte. Vgl. Toepffer a. a. O. 38, Anm. 1 und M. Mayer a. a. O. 489 ff. Nach
Paus. I. 41, 9 war Tereus nach megarischer Uberiieferung Konig von Pagai und die

Megarier brachten an seinem Grabe alljahrlich Opfer dar, indem sie das Opfertier

statt mit heiliger Gerste mit Steiuen bedeckten (^eine Zeremonie, die wohl mit

M. Mayer als Uberrest einer ehemaligen Steinigung und eines Menscheuopfers zu

betrachten ist). Einen megarischen Tereus kennt auch Strab. IX, 423. M. Mayer
betont die Beziehungen von Pagai zu Phokis, aber Megara stand auch seit der

Begriindung Salymbrias in naher Verbindung mit Thrakien. Nicht weit von Sa-

lymbria lag Javytor Tet/oc.

1) Paus. I. 38, 1; Arth. Milchhofer, Erlaut. Text zu den Karten von Attika,

Heft. II (1883), S. 48.

2) A. Milchhofer a. a. 0., S. 41 ff.

3) Thuk. II, 15: xal ro-ec xai inoX^fttiaav nois ttvrtov
,
wonSQ xai TXevcivtoi

ftei ' EvpcXnov tiqos
%

Fgex9ia xtX. Uber die Sage vom Kriege des Theseus mit

den Pallantiden vgl. S. 70, Anm. 2 und S. 76, Anm. 2.

4) Pint. Thes. 13.

5) Stifter des Verbandes Xuthos, Vater des Ion.: Strab. VIII, 383; Steph.

Byz. s. v. riTQttnoX^; vgl. Diod. XII, 45 (Ephoros), Schol Sophokl. Oid. Kol 701.

Uber eiue Weihinschrift der TuQttnoXtte fur Dionysos datiert nach dem Archon

der Tetrapolis, worauf die Namen von vier legonoioi (je einer von jedem Demos)

folgen vgl. Lolling, Mitt. d. arch. Inst. II, 259 ff. (CIA. II, 1324). Das Heiligtum

des Dionysos zu Marathon war den vier Demon gemeinsam; hier wurden auch die

Steine mit den Beschliissen des *(<mvoV t<3v TerganoXim^) aufgestellt. CIA. II,
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§ 15. Die Anfange des athenischen Staates; Konigtum und Adelsherrschaft. 81

der benachbarten Epakria; ea gehdrten zu ihm Semachidai, Plotheia

und eine dritte Gemeinde, wahrscheinlich Ikaria l
. Ferner hatten die

Mesogeioi ihr eigenes Gemeinwesen mit einem besonderen Archon

und einer Anzahl von Kultbeamten. Der Mittelpunkt dieses Verban-

des, zu dem u. a Bate und Kerameis gehorten, war wohl ein Heilig-

tum des Herakles im Nordwesten Athens *. Die Ortschaften Peiraieus,

Phaleron, Xypete und Thymoitadai, die sogenannten jerQccyuofioi, hatten

sich gleichfalls urn ein Heiligtuni des Herakles vereinigt s
. Eine TQt-

mofiia bildeten die Handwerkerdorfer Kropidai, Pelekes und Eupyridai.

Kropidai und Pelekes lagen am westlichen Abhange des Aigaleos,

Eupyridai, die grttfste Gemeinde, ist in der Senkung zwischen dem

Aigaleos und Parues zu suchen *. Zu gemeinsamen Opfern fur den

Zeus HekaJesios hatten sich eine Anzahl benachbarter Gemeinden ver-

bunden. Der Mittelpunkt dieses Verbandes zu dem hochst wahrschein-

lich auch Trinemeia im Quellgebiete des Kephisos gehorte, war Hekale

601. Uber das Herakleion vgl. H. Dettmer, De Hercule attico (Bonn 1869,

Diss.), 8. 32 ff.: Wilamowitz, De Euripidis Heraclidis, Greifswald 1882, Progr.

(vgl. auch S. 75, Anm. 2) und fiber seine Lage in einem Seitenthale der mara-

thonischen Ebene (dem Ton Aylona), Lolling, Mitt d. arch. Inst. I, 88 ff. ftber die

Bedeutuug des Apollonknltos der Tetrapolis fur Attika vgl. S. 72, Anm. 1. Vgl.

auch P. KaatromenoB, Die Demen von Attika (.Leipzig 1886, Diss.), p. 61 ff.; Heb-

domas 1886, Nr. 184, S. 447 ff. und Gurlitt, De tetrapoli attica, Gottingen 1867.

1) Philochoros, Prgm. 78 (Steph. Byz. s. v. ^a/tfeu); CIA. II, 570: xai is

riXXa ItQtt, onw a» di(g JlX)ta&ias unarms reXfty ttQyv(>H>(y is n i( nXwteus

«f is *F.nttx(?ia(s if is !A)&*r*€Uovs xrX. Vgl. Suid. s. v. inaxxoia /cu'pa; Etym.

Magn. s. v. ina*Ql« jo/pa. Vgl. 6. Gilbert, Jahrb. f. kl. Philol., Supplbd. VII,

203. 212; Kubn, Entstehung der St&dte, S. 55; A. Milchhofer, Unters. fiber die

Dernenordnung des Kleisthenes, Anhang zu d. Abhdl. d. Berl. Akad. 1892,

S. 14. 37.

2) Beschlusse der M«t6ytun oder Meaoyttn : CIA. II, 602. 603. Vgl. Kuma
nudes Vm, 232, Nr. 2 und 233, Nr. 3; Milchhofer a. a. O. 24.

3) Pollux IV, 105. Hesych. s. v. tSTQaxwpos. 'RQaxXetov xtiQaxtopoy. Steph.

Byz. s. v. 'E/clAfat; vgl. Pint. Them. 13; Diod. XI, 18; H. Dettmer a. a. O.,

S. 35 ff. Thymoitadai die vavn^yla des Theseus: Plut. Thcs. 19; vgl. G. Gilbert

a. a. 0.t S. 211. Das Herakles- Heiligtum lag wahrscheinlich in der Nahe der

Fibre von Salamis. Arth. Milchhofer, Text zu den Karten von Attika I, 25. 39;

II, 4. 10.

4) Steph. Byz. s. v. EunvqUm; Mitt. d. arch. Inst. XII (1887), 88: .. . nuqa

iwv jffutnftwv ... tov XQiXttjpttQx(oy); vgl. Rofs, Demen von Attika, S. 3 und 15;

Arth. Milchhofer, Erl. Text zu den Karten von Attika II, 39; Kastromenos, Die

Demen von Attika (Leipzig 1886, Diss.), 83 f. Ober die Lage der Ortschaften,

die man frfiher im mittleren Kephisosthal suchte, vgl. Arth. Milchhofer, Untersuch.

fiber die Dernenordnung des Kleisthenes, S. 20.

Basolt, Orieehiseh* UMchiehU. ((. 2. Anfl 6
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in der Epakria l
. Endlich waren allem Anscheine nach Gargettos, PalleDe

und Pitthos zu einer Kultgenossenschaft der Athena Pallenis verbunden *.

Nach Philochoros soil der attische Urkdnig Kekrops, als die Rarer

von der See her und die Boeoter vom Lande aus Attika bedrangten,

das Volk in zwolf Poleis: Kekropia
,

Tetrapolis, Epakria, Dekeleia,

Eleusis, Aphidna, Thorikos, Brauron, Kytheros, Sphettos, Eephiaia (Pha-

leros), zusammengezogen haben. Da sich unter diesen Poleis minde-

stens zwei Gauverbande befinden und Kekropia, Eleusis, Thorikos,

Aphidna, sicherlich die Hauptorte ehemals selbstandiger Gemeinwesen

waren, so ist diese Uberlieferung sicherlich nur ein Versuch, die Zu-

st&nde Attikas vor der Bildung des Gesamtstaates auf Grund von Sagen

und unter Anlehnung an noch bestehende Kultverb&nde nach Analogic

der ionischen Zwolfstadt zu schematisieren 8
.

C.

Die politische Einigung Attikas ging von der schlechtweg „ Pedion
u

genannten Kephisosebene aus, dem Kerne und nattirlichen Mittelpunkte

1) Philochoros bei Plut. Thee. 14; Steph. Byz. s. v. Tftivtfitis. Vgl Rofs*

a. a. 0., S. 90; Gilbert, Jahrb. f. kl. Philol., Supplbd. VII, 213. Uber die L«ge

vou Hekale nordostlich vou Stamata vgl. Milchhofer, Text zu den Kartcn von

Attika III—VI, 37 a. E. ; 57 flF. und Untersuch. uber die Demenordnung des

Kleistbenes, Anhang zu den Abhdl. d. Berl. Akad. 1892, S. 21.

2) Vgl. Athen. VI, 235 A. 234 F; Hdt I, 62 (Aristot. X»n. 15, 3); Euripid.

Uerakleid. 849 flF. 1031; CIA. I, 273 f., v. 15. Vgl. G. Gilbert, Jahrb. f. kl. Philol.

Supplbd. VII, 212; Bruckner, Mitt. d. arch. Inst. XVI (1891), 200ff.; A. Milch-

hofer, Berl. philol. Wochenschr. 1892, Nr. 2, Sp. 35.

3) Philochoros bei Strab. IX, 397: MxQona npcuroy eft duidexa noXtt; ovroi-

xiotu to nkqdo(, tui> ovoputa KtxQon(a xiX. Vgl. Marm. Par. 34; Theophr. Char.

26; Charax von Pergamon, Frgm. 28 (Steph. Byz. s. v. Ii9fjyai), MtiUer III;

642. — Nach dem Etym. M. s. v. inaxQla /<u>« und Suid. s. v. inaxiQia

soli Kekrops Kekropia, zwei Tetrapoleis zu je vier und eine Epakria mit drei

Stfidten zu einer Zwolfstadt verbunden haben. Haase (Athen. Stammverf., S. 67)

und Philippi (Gesch. d. att Biirgerrechts , S. 257 flF.) erblicken darin die echte

philochoreische Uberlieferung. Philippi erklart darum vier Phylen mit zusammen-

hangenden Gebieten als den altesten, fur uns nachweisbaren Zustand Attikas. Die

<pvXopaoiXtt( waren Reste eines ehemals wirklich bestehenden Teilkonigtums. Gegen

diese Auffassung, welche allerdings ohne zwingende Griiude dem Strabon willkur-

liche Anderung der Uberlieferung zuschreibt, Uammarstrand, Jahrb. f. kl. Philol.,

Supplbd. VI, 822ff.; G. Gilbert, Jahrb. f. kl. Philol., Supplbd. VII, 2036:. und E.

Kuhn
,
Entstehung der Stadte , S. 56 flF. Nach der altesteu , bei Thukydides vor-

liegenden und anderweitig bestatigten Uberlieferung bezeicbnet die Sonderexisteuz

einer Anzahl selbstandiger Gemeinwesen den altesten, fur uns erkennbaren Zustand

des Landes, aber es ist nicht unwahrachcinlich , dafs dieselben in den lockern

Rahmen von Stammfursteutiimeru eingefugt waren. Vgl. weiter unten S. 104.

Vgl. noch Wilamowitz, Philol. Unters. I, 122; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. P, 109;

K. F. Hermanns Gr. Staatsaltert., 6. Aufl. bearb. v. V. Thumser, § 61, S. 279 flF.
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der Landschaft. Im unteren Teile der Ebene, eine geographische Meile

vom Meere entfernt, erhebt rich bis zur H8he von 156 Metern ein auf

drei Seiten isolierter und nur nach Westen zu allmahlich abfalleuder

Felshugel mit 300 Meter langem und bis zu 130 Meter breitem Riicken.

Das Plateau ist leicht gegen Angriffe zu verteidigen und beherrscht die

umliegende Ebene. Auf demselben lag eine uralte Burg, die Kekropia,

die Residenz des Kekrops und Erechtheus, der erdgeborenen Stamm-

vftter der Athener >. Schon in mykenischer Zeit stand dort ein Konigs-

palast 8
. Bei den Ausgrabungen auf der Akropolis fand sich eine

grofse Menge Scherben von Vasen, die zu den altesten aus dem Qe-

biete der hellenischen Kultur gehoren. Es sind nicht nur zahlreich

mykenische Vasen aller Gattungen vertreten, sondein es kommen auch

Thongefafse troischer Art und solche Vasen vor, wie sie sich im Be-

1) liber Erechtheus vgl. 8. 72, Anm. 2. — Kekrops war eine dem
Erechtheus uahe verwandte, aber yon ihm in den Hiutergrund gedrangte, drachen-

schwanzige Krdgottheit, welche allmahlich beroisiert (Aristoph. Weep. 438: n^o»c

Pans. X. 10, 1) wurde. Vgl. Erw. Rohde, Psyche (Freiburg 1890), 128.

Zusammenstellung der Belege bei O. Immisch, Roschers Mythol. Lex. II,

Sp. 1018 ff., Art. Kekrops. Er war wie jener mit dem Bodcn, der ihn erzeugte,

euge verwachsen und stand mit den altesten Burggutteru, namentlich mit Athena,

die dabei einen durchaus agrarischen Charakter zeigt, dann mit Z^us Herkeios

und Hypatoe in engen Beziehungen. Sein Grab und Heiligtum befand sich an der

Sudwestecke des Erechtheions. Heiligtum: CIA. 1, 322a, Col. I, 9. 58. 83; 324a

Col. II, 24. 25; Bullet, d. corr. heU. XIII (1889), 257. 259. Vgl. dazu C. Wachs-

muth, Stadt Athen II, 242 f. Grab: Antiochos oder Antilochos b. Clem. Alex.

Protrept, p. 39 P und Theodoret. HX. na». de^ati. VIII. 30, p. 1017c. Vgl.

Arnob. adv. nat. VI, 6; Euseb. pr. er. II. 6, 2 (MUUer, Frgm. Hist Gr. I, 184;

IV, 301). Jahn-Michaelia, Pausaniae descr. arcis Athen. (Bonn 1880) 29; C. Wachs-

muth, Stadt Athen I, 450; Arth. Milchhofer bei E. Curtius, Stadtgesch. Athen,

p. LI; O. Immisch a. a. 0., Sp. 1020. — Das Priestertum des Kekrops war in

dem Geschlechte der Amyuandrydai erblich, das also aeinen Stammsitz auf der

Burg gehabt haben wird. Hesych. s. v. lifiWttvdQtdiu; CIA. Ill, 1276; Toepflfer,

Att- Genealogie, S. 160. — In der Tulgaren Uberlieferuug erscheint Kekrops als

der erste Kouig der Athener, die nach ihm Kexqontfat geuannt wurden. Hdt.

VUI, 44; Eurip. Phoen. 855; Ion 296; Aristoph. Bitter 1055; Plut. 773; Thuk.

H, 15; Marm. Par. 1 u. s. w. Die Burg KixQonot ovqos b. Hdt. Vn, 141 (Orakel).

Ktxeonia. Euripid. Hiket. 658; El. 1289; Mann. Par. 3; Stepb. Byz. s. v. Uber

die Frage der Etymologie vgl. 0. Immisch a. a. 0., p. 1022. Eine andere alter-

tiimliche Bezeichnung der Burg war Kgavaa. Vgl. S. 6, Anm. 1. Im Ge-

schlechte der XaQidai war das Priestertum des Kranaoa erblich (Hesych. s. .
Xagidat). Es scheint ein Demenkultuu gewesen zu seiii. Nach Paus. I. 31 , 3

war Kranaos im Demos Lamptrai begraben, und man zeigte daselbst auch ein

Kqaraoi py^a. Vgl. Toepflfer, Att. Genealogie 307 f.

2) Vgl. Bd. I\ S. 15, Anm. 6. fiber die Grundmaueru vou Gebauden aus

dieser Zeit namentlich an der Nordseite ?gL E. Curtius a. a 0. 45.
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reicbe der primitiven Kykladen -Kultur finden. An die mykenischen

Vasen -chliefsen sich dann die Dipylon- Vasen an l
.

Die alteste Befestigung der Burg bestand nach den neuern Aua-

grabungen nicbt aus einer den ganzen Rand der rob planierten Burg-

flache umschliefsenden Mauer , sondern beschrankte sich auf Ab-

schroffung von Felswanden und Auftubrung einer Randmauer an den

von Natur schwacheren Stellen, namentlich an der West - , Sud - und

SUdostaeite. Diese Mauer war aus polygonen, fast unbebauenen Bloc-ken

von dem blaugrauen Kalkstein der AkropoUs erbaut *. Ibre Er-

ricbtung scbrieb man, wie die alte Burgbefestigung iiberhaupt, den Pe-

lasgern zu 9
. Im engern Sinne verstand man jedocb unter Pelargikon

Hcbon zur Zeit des peloponnesiscben Krieges ein Stuck Land am West-

abhange der Burg, auf dem ehemals ein zum Scbutze des Burgaut-

ganges angelegtos Befestigungswerk stand, das nach seinen ganz oder

teilweise bintereinander liegenden Tboren Enneapylon hiefs. Dieses

Werk begann vermutlich an der Felsecke beim Paneion, schlofs die

Quelle Klepsydra ein, iolgte dem Hohenrande der Einsattelung zwiscben

Areopag und AkropoUs und stiefs in der Nahe des Nikepyrgos wieder

an den Burgfelsen. Der obere Abscblufs des Werkes wird sich auf

dem westlichen Hohenrande der Burg befunden haben *.

1) B. Graef, Vortrag in der arch. Gcsellschaft , Jahrb. d. arch. Inst it. VIII

(1893), Beibl. Anzeiger, S. 13 ff. — Uber die mykenischen und Dipylon-Vasen vgl.

Bd. P, S. 33 ff. und ll MV.. Uber Thongefdfse in Hiasarlik-Troja vgl. Bd. P, S. 40

und Uber die Kykladen-Kultur Bd. P, S. 44 ff.

2) Lolling, MUUers Handb. d. kl. Altertumsw. Ill, 337 ; £. Curtius, Stadtgesch.

von Athen, S. 47 ff. und dazu den Akropolia - Plan V, Nr. 12 (in blauer Lime.

Vgl. auch das Jtkiiov aQxatoX. 1889, Man.

8) Vgl. Bd. I* S. 171 ff.

4) Zuaammenatellung der Zeugnisae uber daa Pelargikon bei Jahn - Michaelis,

Pauaaniae deacriptio arcia Ath. 34 ff; Curt Wachamuth, Stadt Athen I, 289 f. und

h\ Curtius, Stadtgeach. v. Athen, p. LXXVI. — Das alteste Zeugnis ist Uekataioa

b. Hdt. VI, 137: Die Pelaager erhalten von den Athenern Landereien fuaSor

rO# Tfi'/fof tov n«oi n'.y dxQonoXiy xoif ihiXauivov. Ebenso Myrsiloa M filler,

Frgm. H. Qr. IV, 457, Frgm. 3) b. Dionys. Hal. I, 28: rove Tvqwtovs 7 ija* (vom

Wandern HiXagyoi genannt) xal roig stUqvcUois to t«i/oc to nepi rqV 'Axqoxo\xv
}
to

UtXuayixoy xnXm ut » oi
,
xovxovi 71 iQtpaXeiv. Paus. I. 28, 3: rr] 6*k dxgonoXti, tiAjj >

otfOV kiuojv (oxodoutjfjtr ai/'rijc ° MtXjucdor, MQipnXiiy to Xmnoy Xiyfteu TOV xn/ov-

UtXaayovi xjX. Darnach schrieb man die Erbauung der urn die Burg herum ge-

fuhrten Mauer und swar auch der obern Randmauer den Pelaagern zu. AU ein

Plata am Fufae der Akropolia eracheint daa Pelargikon b. Thuk II, 17: to 6*i

UtXaQyutor xaXovutroy tovnoijyaxQonoXiv, 8 ttai inaoator te r
t y ^uij oixti* xjX

Vgl CIA. IV. 2, Nr. 27 b. v. 54ff. : toy it paotUa ooioai ta lepi wi ir rp HcJUp-

;ury- xai to Xoutov ur, irlo*Qvto9tu pmpovf iw rp ntXaoyuty avev ir,<; pocXf^ xm
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Wie die Burg von Tiryns hatte die Akropolis aufser dem Haupt-

aufgange und Hauptthore an der Westseite noch zwei tiber Fela-

roi fr)f*ov
}
pridk roCf Xl&ov<; Tipvtw 4x ror fltXttQyutov^ fdqo*l yuv i$tiytty fnidk

i.tfh>vf. Dieses Pelargikon identifiziert mit den Enneapylon der Atthidograph Klei-

demos (vgl. 8. 7, Anna. 3) bei Bekker, Anecd. gr. I. 419, 27 = Suid. s. t.

«Wa mid ipiit*oy (Muller I, 363, Frgm. 22): xal faiS*** x^y tixoonoXty r,fo*i-

fiaXXov dk iyvtdnvXov to fltXaoyixoy. In Verbindung mit Thuk. und CIA. a. a. 0.

dient diese Angabe zur Unterstiitzung der von E. Curtiua und Th. Davidson ver-

tretenen Auffassung, dafs das Pelargikon nicht ein Vorwcrk an der Westseite der

Burg war, sondern am den ganzen Fuls derselben herumlief. „ Dieser die Abhange
dnschliefsende Manerring hiefs ebenso, wie der von ihm eingeschlossene Ranm,
das Pelargikon 4

'. Die kahle, trockene Felskuppe ware von Natur auf die Abhange
als eine unentbehrliche Erganzung hingewiesen gewesen. „Ihre Qaellen und Trif-

tea gaben, was fur den Opferdienst, den Hofhalt, die Mannschaften notig war.

Innerhalb des Mauergiirtels war in Kriegszeiten Kaum fur die aus dem Lande zu-

sammenberufenen Mannschaften 44
. E. Curtius, Eleusinion und Pelargikon, Ber. d.

Berl Akad. 1884, S. 499 ff.; Stadtgescb. von Atben , S. 47 ff. (Skizze: S. 61);

Tb. Davidson, The Parthenon frieze an other essays (London 1882), p. 147 sqq.

Ebenso auch Botticher, Die Akropolis von Athen, S. 57 ff. Indessen ein so um-

fassender, durcb die Natur nicht geschiitzter Mauerring wiirde weit schwerer als

die Burghohe zu verteidigen gewesen sein. Das Interesse der Verteidigung gebot

es klar, sich mit der Sicherung der stets flicfsenden Klepsydra an der Westseite

zu begniigen. Da bei der Anlage der Burgbefestigung die Furaten der Kekropia

sicherlich nur Herren eines Teiles von Attika waren, so geniigte die Burgflache

auch zur Aufnahme fur die aus dem Lande zusammenberufenen Mannschaften. —
Polemon, Frgm. 49 (Schol. Sophokl. 0. K. 489) bestimmt die Lage des Hesychos-

Heiligtums am Areopag durch die Angabe: to Hqqv 4oti naoti t6 KvXuSyetoy, ixrot

Ttiy tmfiu nvXeSy. Daraus ergiebt sich, dafs sich die ixvia nvXai bis nahe an die

Ostseite des Areopag erstreckten. Auch nach Hdt. VIII, 52 waren die nvkm zur

Zeit der Perserkriege ein Werk gegentiber dem Areopag. Die Perser lagerteu

ini tqv naiavrioy rijf axqonoXtot o^o*, tox sf&ijyaioi xaXiovci 'Atfutv nttyov und

inoXtoQxtoy die in der Burg eingeachloasenen Athener ... *«« o*ij xal nooatovri**

itiv papfkiQaty noos rrff nvXag oAotrpo/ov; dnltoav. Bei Aristoph. Lysistr. 282

sagt der Chor der Greise inbezug auf die Belagerung des in der Akropolis ein-

gescblossenen (Hdt. V, 72) Kleomenes: Ovrtac inoXwox^a iyoi Toy vvSq' ixtiyoy

aifimc
|
itp

1

tntttxai&tx' rianidtoy no6( rat; nvXote xadtvdw. Sollte Aristo-

phanes sich etwa gedacht haben, dafs die Athener siebenzebn Glieder tief um eine

den ganzen Akropolis - Abhang umfassende Mauer gelagert batten? E. Curtius

sagt (Stadtgescb. von Athen 49): ,.Denken wir uns Burg und Unterburg zu einer

Festung vereinigt , so begreift sich , wie von den in der Akropolis belagerten

Burgberren gesagt werden konnte, sie seien ,im Pelargikon 4 belagert worden, ein

Ausdruck, der durchaus unverstiindlich bleibt, wenn unter dem Namen Pelargikon

eine vorspringende Bastion zu verstehen ware." Das beziebt sich auf Hdt. V, 64,

wo es heifst, dafs Kleomenes mit einem Teile der Athener inoXioqxte rove tvoayvovs

ant^yfiiyove ir ry UtXaoyixy %»tx§t (Aristot. W*n. 19, wo er Hdt. auszieht, sagt

to xaXo*fie*oy IhXagy^xoy »e»/of, er las also wohl bei Hdt. Pelargikon; Mann
Par. 46: itaviainoav rov( JlemtOTQaTidaf ix frotf Dt]Xao{ytx}od rrijo»f). Aber

Digitized by Google



Viertes Kapitel.

treppen fuhrende Nebenaufgange (westlich und ostlich vom Erechtheion)

an der Nordseite. Auf diesen abseits gelegenen Verbindungwegen

konnte man unmittelbar vom Konigspalaste unbemerkt in die Ebene

und ins Freie gelangen l
. Wie ferner das Burginnere von Mykenae

durch einen unterirdischen Stui'engang mit dem aufserhalb der Burg-

mauer liegenden Brunnen verbunden war, so fuhrte auch von der Burg-

bohe ein Treppenweg in gewundener Linie an den senkrechten

FelBwanden zur Klepsydra berab *.

An die Burg schlossen sich zunachst Ansiedelungen an der West-

und Sildseite derselben an. An der Westseite luden die von zwei

langen Scblucbten durchzogenen Hohen des Pnyxgebirges zur Ansiede-

Hcrodot kann unter der pelasgischen Muuer die ganze Burgbefcstigung verstehen,

und sollte das hier nicht der Fall sein, so wurde eine Belagerung im Pelargikon

auch verstandlich sein, wenn es blofs eine vorgeschobene Bastion war, denn, wie

bei den beiden folgenden Belagerungen drebte sich natiirlich auch bei dieser Gc-

legenheit Angriff und Verteidigung wesentlich urn das den Burgaufgaog deckende

Werk. Schwerlich verfugten die Peisistratiden iiber eine solche Anzahl von Mann-

schaften, dafs sie eine ausgedehute untere Ringmauer mit neun verschiedenen

Thoren verteidigen konnten. — Die Pansgrotte lag /uxQor t'nig rov IleXaoyixov.

Lucian, Bis accus. 9. Nach Lucian Pise. 42 erklimmt die Volksmenge die Burg,

nagd <fi IJtXttoyutov aXXoi, xai *or« to UaxXifnieicr (an der Mitte der Siidseite)

he^oi. — Das Enneapylon in Athen hat ein Analogon an dem Hexapylon. dem
Nordthore von Syrakus, und dem Pentapylon, dem dortigen befestigten Burgein-

gange. Diese beiden Werke bestanden aus hintereinander liegenden Thoren.

Lupus, Die Stadt Syrakus (Strafsburg 1887), 212. Mykenae und Tiryus hatten

nur ein Haupt- mid ein Nebenthor. Die Erbauer beider Burgen hatten be-

reits die Einsicht, dafs „ein Minimum von Thoren und Pforten die Grund-
bedingung der Wehrhaftigkeit fester Platze w8re M (Adler). Auch das geschicht-

liche Theben hatte nicht sieben, sondern drei Thore. Vgl. Bd. V, S. 252, Anm. 2.

Neun verschiedene Thore in einem Mauerringe waren des Guten zu viel gewesen. —
Vgl. Weiteres bei C Wachsmuth, Stadt Athen I, 290 ff.; Unger, Uber die Ennea-

krunos und das Pelasgikon, Ber. d. bayer. Akad. 1874, 263ff. ; G. Robert, Philol.

Unters. I, 173 ff. und Wilamowitz ebenda, S. 200 ff.: Loschcke, De Pausaniae de-

scriptione urbis Athenarum quaestiones (Dorpat 1883, Progr.) , p. 13; Lolling,

Miillers Handb. d. kl. Altertumsw. DI, 337 ff.; Milchhofer, Athen, Baumeistere

Denkra. Athen, S. 199. Nach C. Wachsmuth, Ber. d. sachs. Gesellsch. d.

Wissensch. 1887, S. 388 hfttte die pelasgische Festung etwa an der Mitte des

Ostrandes der Burghohe angesetzt und in weiterm Bogen den Sudabhang der-

selben umBpannt.

1) C. Wachsmuth, Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1887, S. 403 ff.; E. Cur-

tius, Stadtgesch. von Athen, S. 49 ff. (Plan V, Nr. 30 und 38). - Uber Tiryn*

vgl Bd. I', S. 7.

2) E. Curtius, Stadtgesch. von Athen, S. 49 ^Figur 12). Uher die andera

Quellen am Abhange der Burg vgL E. Curtius a. a. O. 36 und Hermes XXI
(1886), 198 ff. — Uber Mykenae vgl. Bd. P, S. 8.
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§ 15. Die Anfange dcs athen iachen Staates; Konigtum and Adelsherrsehaft. 87

lung an. An ihren Abhangen waren sie gegen die Nordwinde ge-

echutzt, wahrend die im Winter Warme, im Sommer Ktihlung brin-

genden Seewinde dariiber hinatrichen. Zugleich gewahrte die felsige

Erhebung und die Nahe des befestigten Burgeinganges eine gewisse

Sicherheit. Auf diesen H6hen westlich und slidwestlich von der Burg

haben sich in zwei Gruppen Spuren dichter, uralter Ansiedelangen er-

halten. Ein dritte Gruppe liegt auf der Felszunge, die vom Nymphen-

hiigel gegen Nordosten in die Ebene vorspringt (Hagia Marina), eine

vierte an den westlichen Abhangen dee Areopaga, eine fUnfte endlich

auf dem Ostrande einer FelshSbe zwischen dem Nympben- und Pliilo-

papposhugel gegenuber dem Aufgange zur Akropolis l
. Diese Gruppen

erinnern an die ebenfalls gruppenweise auftretenden Ansiedelungen in

der Unterstadt von Mykenae und an das urBpriingliche xara *tx>
t
uag-

Wobnen der Griechen *.

Zu den altesten Teilen der Unterstadt gehorte ferner eine An-

siedelung an der Stidseite der Burghohe. Dort im Sttden und Sud-

osten, wo der Ilissos flofs, erhielt man am bequemsten Wasser fiir den

taglichen Bedarf, und zugleich fuhrte von hier aus der nachste Weg
nach der phalerischen Bucbt und dem Meere 3

. Thukydides bezeichnet

die Burg und die an ihrem Fufse zumeist eudlich belegene Unterstadt

als den Kern, aus dem die Stadt Athen erwuchs *. Zur Begriindung

1) E. Curtius, Att. Studien I (^Gottingen 1862), 17ff. ; Erlaut. Text zu den

sieben Rarten zur Topogr. Athens (Ootha 1868), 14 ff.; Atlaa yon Athen, herausg.

von E. Curtius und Kaupert, Bl. Ill; Stadtgesch. von Athen 25 ff.; Arth. Milch-

hofer in Baumeisters Denkmaiern, Art. Athen, S. 10 d. Separatdr. — Cber die

Entstehungsgeschichte der Stadt bandelt eingehend C. Wachsmuth,
Stadt Athen I, 381 ff. Nach W. ware die Stadt Athen erwachsen aus der Ver-

einigung mehrerer Gemeinden : einer pelaagischen Ansiedelung auf der Akropolis,

einer ionischen auf dem Agrahugel im Sudosten der Burg, einer thrakischen im

Siiden dcrselben und endlich einer Ansiedelung der Phoenikier und anderer frem-

der Stamme in Melite. Diese von G. Gilbert', Gr. Staatsaltert. I*, 110 im wesent-

lichen (G. halt die thrakische Ansiedelung fur unwahrscheinlich) und teilweise
•

auch von E. Curtius, Stadtgesch. von Athen, S. 39 ff. angenommene Hypothese

ist namentlich von Wilamowitz I, 142 ff. mit Recht angefochten worden. Vgl.

auch Riese, Jahrb. f. kl. Philol. Bd. CXV (1877), 225. tfber die angeblicheu

phoenikischen und thrakischen Ansiedelungen vgl. S. 75 und 78. Uber das Vor-

dringen der Ionier und den Gegensatz zu einer altera BevSlkerung vgl. S. 70 ff.

2) Vgl. Bd. I", 38, Anm. 8 und S. 131.

3) E. Curtius, Stadtgesch. von Athen, S. 42.

4) Thuk. II. 15, 3: to o*k nqo tovtov (9>ia4u<) n dxoo'noXis q vCv oi*a noktc

%r xai to tfo' urn}* noos voxov (Ankara rergafifiiyoy. Uber die Bedeutung von

vcxos ala Siiden bei Thuk. vgl. C. Wachsmuth, Ber. d. sachs. Geaellsch. d.

Wissensch. 1887, 9. 383.
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dieser Ansicbt beruft er sich zunachst darauf, dafs die altera Heilig-

ttimer toils, wie das der Athena und anderer GStter, auf der Burg
selbst, toils, soweit sie sich aufserhalb befanden, mehr gegen die Slid-

seite hin lagen l
. Als solche nennt er den Tempel des olympischen

Zeus, das Pythion, das Heiligtum der Ge und das des Dionysos in

Limnai, dem im Monat Anthesterion das Fest der alteren Dionysien

gefeiert wiirde, wie es auch noch die von Athen ausgezogenen Ionier

zu feiern pflegten Dann weist er auf die (am Ilissos, sicherlicb eben-

falls im Sttdosten von der Burg belegene) Quelle Kallirrhoe-Enneakrunos

hin, die wegen ihrer N&he die aiten Athener bei wichtigen Anlassen

benutzt hatten 8 und aus der man deshalb (obwohl sie fern lage) auch
noch zu seiner Zeit zum Brautbade * und zu sonstigen heiligen Hand-

1) Thuk. II. 15, 4: xtx^Qioy di' xa yap (a'p/ato'repa) ifpet i* avxjj rp axgo-

jio'Ati xai (rip \4&nv6f xai) aXhur 9(tuv i<m xai xd Uto npof xovro to pip* rfc

noUw fiSXXov XSqvrai Die Ergftnzungen nach H. Lolling, Miillers Handb. d. kl.

Altertumsw. Ill, 297, Anna. 1. Uber andere Konjekturen vgl. C. Wachsrauik,

Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1887, S. 385 und dazu L. Herbst, Zu Thuky-
dides I. (Leipzig 1892), S. 51.

2) Uber die Anthesterien vgl. S. 74, Anm. 2. — Die Heiligtttmer des olym-

pischen Zeus, der Ge und des pythischen Apollon befanden sich im Sfidosten, die

Lage des mit dem Lenaion identischen (Wilamowitz, Hermes XXI [1886], 615 ff.

:

C. Wachsmuth, Stadt Athen II, 272. — Anders Ohmichen, Ber. d. bayer. Akad.

1889 II, 122 ff, aber dagegen Judeich, Rhein. Mus. XLVII [1892], 53). Heiligtums

des Dionysoa iv Alfiva* lafst sich noch nicht naher bestimmen, wahrscheinlich ist

es westlich von jenen Heiligtiimern im Stiden von der Burg anzusetzen. Der vor-

sichtige Ausdruck des Thukydides beschr&nkt iibrigens die aUteste Ansiedelung

nicht strenge auf die Stidseite, er laTst auch den Sudosten zu. Vgl. £. Curtiua,

Hermes XII (1877), 492 (Lage des Pythions); H. Lolling, Miillers Handb. d. kl.

Altertumsw. Ill, 322 und 323; C. Wachsmuth, Stadt Athen I 227 ff. 273 ff. 385;

Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wissensch. 1887, S. 387; Wilamowitz, Hermes XXI
(1886), 615 ff; A. Milchhofer b. E. Curtius, Stadtgesch v. Athen, p. XIV. XXVU.
XXX. — W. Dorpfeld, Berl. philol. Wochenschr. 1890, 8. 461 und E. Maafs, De
Lenaeo et Delpbinio (Ind. schol. Gryphisw. 1891/2), p. 8 versetzen dieses Dionysos-

Heiligtum nach dem Nordwesten Athens in die Gegend des Dipylon. Diese An-

sicht widerlegt Judeich, Rhein. Mus. XLVII (1892), 56 ff

3) Thuk. II. 15, 5.

4) Auf die Benutzung der Quelle in altester Zeit konnte Thukydides auch
aus der Geschichte von den Pclasgera bei Hdt. VI, 137 geschlossen haben. Die

Tyrannen (so Thuk., bei Paus a. a. O. Peisistratos) fafsten die Quelle in einem

kunstlichen Rbhrenbrunnen mit neun Offnungen. Sie wurde Beitdem Enneakruuos

genannt, obwohl der alte Name nicht aufser Gebrauch kam (Vase aus der Zeit vor

480: CIGr. Ill, Nr. 8036; Gerhard, A. V. IV, Taf. 307 und JtXxlw a>/. 1888,

p. 83 = Mitt. d. arch. Inst. XIII, 228; Ps. Plat Axioch. 364 A.). Dais nach

Thuk. a. a. 0. die Quelle sfidostlich von der Burg gelegen haben mufs, zeigt

0. Wachsmuth, Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wis*. 1887, S. 391. Sie befand sich

in der N&he des Ilissos: Ps. Plat. Axioch. 364A; Etym. Magn. s. v. IZrvtaxpovros
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lungen schopfte. Endiich wiirde die Akropolis von den Athenern

W4 j49j*»io* roV 'Ihooov xiX. (nach guter alexandriuischer Quelle. Vgl.

C Wachamuth a. a. 0., 8. 392 , Anm. 1) ; Kratinos
,
Frgm. 186 Kock (Schol.

Aristoph. Ritt. 526). — Weitere Schriftquellen zuaammengestellt von Arth. Milch-

hofer bei C. Curtiua, Stadtgeach. von Athen, p. V. Alle Zeugnisse (fiber Paus.

I. 14, 1 vgl. weiter unten) vereinigen aich dabin, dafs die Kallirrhoe - Enneakrunos

am Ilitaoa im Siidosten der Burg, nahe dem Olympieion (Plin. XXXI. 3, 28, Hie-

rokJea Hippiatr. Praef.) lag und mit der beute noch Kallirhoi genannteu Quelle

identiscb iat, die aua dem Felagrat im Bette dea Iliaaoa gleich siidlich vom Olym-
pieion bervorquillt (vgl. die Abbildung bei E. Curtiua , Stadtgeach. von Atben,

& 87, Fig. 17 ; E. Curtiua und
%
Kaupert, Atlaa von Athen, Bl. IX, 3 und X, 4).

Der beutige Name l&fst aich bia in die byzantiniache Zeit zuriickverfoigen. linger,

Bericht d. bayer. Akad. 1874 I, 279; C. Wacbsmutb, Ber. d. aacha. Oeaellach'. d.

WiMenach. 1887, S. 392, Anm. 3. Die Lage der Kallirrhoe-Enneakrunoa im Siid-

oeten der Burg acheint daher feaUuatehen. C. Wachamuth, Stadt Athen I, 173ff.

272ff; Ber. d. a&chs. Geaellschaft d. Wiaaenach. 1887, S. 391 ff.; E. Curtiua, Her-

mes XXI, 203; Stadtgeach. v. Athen, S. 87; Milchhofer, Athen in Baumeisters

Deokm. I, 8. 186 (8. 43 dea Separatdruckea) ; H. Lolling, Miillera Handb. d. kl.

Altertumaw. Ill, 325; vgl. auch M. Erdmann, Philol. Anzeiger XV (1885), 87 ff.

Nan sagt Pausanias in der von langern Exkursen unterbrochenen Beschreibuug

dea Mark tea und aeiner nichaten Umgebung (I, 3—17) nacb einem Exkurae

iiber Pyrrhoe I. 14, 1 : *Ec ttt to
%

AH*x\<m ioeXtoiotv ^dtiov uXX« it x«» Jtorvcoc

M»r«i *6rC afio*. nXqaior o*e ion xgrjvt), xaXovoi <f« avtov 'Evvetixoovvov,
oir<u xx:ur, (telaav tmo IleujioxQ^xov . . . vao) tfk vnig xr,y XQi\vttv 6 til* JrjfjrpQos

ntnoiqtcu xa\ KoQtiq, iv o*i ttu TQinroXifiov x&ficvoy ianv aynXpa. Daa Odeion

aatte Pausanias I. 8, 6 (Beginn der aogenannten Enneakrunoa - Episode) unmittel-

tar nach dem Tempel dea Area mit den Bildsaulen der Tyrannenmorder erwahnt.

Der Areatempel lag in der N&he dea Areopage , die Tyrannenmorder atanden am
Jfarkte beim Aufgange zur Akropolis. Aber daa Odeion lag nicht, wie die vorher

ron Pausanias angefuhrten Bauten an der Sud- und Weataeite des Marktes, son-

Jem am Sudabhange der AkropoUa. C. Wachamuth, Sudt Athen I, 503: Milch-

hofer a. a. 0., 8. 186; H. Lolling a. a. 0., S. 326; E. Curtiua, Stadtgeach. vou

Atben, 8. 54. 142 (Milchhofer a. a. O. und E. Curtiua a. a. 0. nehmen zwei Odeia

an, doch hat ea vor dem Bau dea Herodes Atticua, den Pausanias in seiner Stadt-

beacbreibung noch nicht erwahnt hatte (VII. 20, 6), sicherlich nur ein Odeiou.

Vgl. Loschcke, Die Enneakrunoaepiaode, Dorpat 1883, Progr., S. 10: Vermutungen
vu gr. Kunstgeach. u. a. w. 1884, Progr., S. 22: H. Lolling a. a. 0 , S. 326.

Anm. 3; Gurlitt, Pauaanias 75 ff.; vgl. jedoch anderseits W. Dorpfeld, Mitt,

d. arch. Inat. XVII (1892), 252 ff.). Nach Loschcke a. a. O.
,

Progr. 1883,

8. 13 bitten die Heiligtiimer der Demeter und Kore und des Triptolemos zu dem
•tidtiachen Eleuainion gehort, daa am Abhange des Burgbergea (CIA. Ill, 5: >.

*§ noXtt) in der Nahe des Pelargikon und beim Areopag lag. Die eleusinischen

Gottheiten standen in engen Beziehungen zu den Semnai, deren Heiligtum dem
BorgeingaDge achrftg gegenttber am Areopag lag Loschcke, Progr. 1883, S. 16).

tinen Teil der eleusinischen Kultlokale wird auch daa Pherephattion (Demosth

g Kouon 8; danach Heaych. s. v.) gebtldet haben. Vgl. H. Lolling, Mtillers

Htudb. d. kl. Altertumaw. 1U, 317, Anm. 1; Arth. Milchhofer, Baumeisters Denkm.

1. 8 198. Am ostlichen Fufae dea Burgbergea auchen dagegeu daa Eleuainion

:
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scblecbtweg 7i6hg genannt , weil sie auf ihr voralters gewohnt

Dieses Altathen war ursprunglich der Hauptort eines Gaufursten-

tums, dessen Gebiet als ein auf die untere Kepbisos-Ebene beschrftnk-

Botticher, Philol. Supplbd. Ill, 289; Wilamowitz, Philol. Untere. I, 128; C. Wacha-

muth, Stadt Athen I, 298 ff.; E. Cartius, Stadtgesch. von Athen, S. 50 (auf der

breiten Terraaae unter dem ostlichen Yoreprange dea Burgfelsens). Fur den

Weaten auch W. Dorpfeld, Mitt. d. arch. Inst.
#
XVII (1892), 490. Lag aber

auch das Elcusinion im Weaten der Burg, so ist doch die Ansicht Loschckes,

dafs die von Paua. a. a. 0. erw&hnten Heiligtumer der Demeter und dea Tripto-

lemos zu dieaer eleusinischen Gruppe gehorten und nicht am Ilissos in Agrai

lagen (die Zeugnisse bei E. Curtius, Stadtgeach., p. XXIV) von Arth. Milchhofer

a. a. 0. bestritten worden. Allein fiir sich bctrachtet wiirde also die Pausanias-

Stelle gleichfalls mindeatens nicht mit Sicherheit gegen die Anaetzung der

Kallirrhoe - Enneakrunos im Stidosten der Burg am Ilissos angefuhrt werden

konnen. Wie der Zusammenbang der Enneakrunosepisode zu erklaren ist, dariiber

sind eine Reihe von Vennutungeu ausgesprochen worden. Eine Zuaammenatellung

dariiber findet sich bei H. Lolling a. a. O., S. 310, Anna. 2 (vgl. dazu E. Curtius,

Hermes XXI, 203; Erdmann, Philol. Anzeig. 1885 XV, S. 87 ff.; N. Wecklein,

Ber. d. bayer. Akad. 1887, S. 97), der seinereeits vermutct, dafs Pausaniaa irrtum-

lich die Enneakrunos von den kleinen Mysterienheiligtumern in Agrai zu den

grofsen in der Nahe des Marktes verlegt hatte. Loschke 1884 Progr., S. 22 er-

kennt diese Vermutung als gleichberechtigt mit der von ihm und Unger (Ennea-

krunos und Pelasgikon, Ber. d. bayer. Akad. 1874 I, 263 ff.) aufgestellten Hypo-

these an, dafs eine Enneakrunos westlich von der Akropolis von der Kallirrhoe

am Ilissos zu unterscheiden ware (gegen diese Hypothese A. Milchhofer, Athen,

in Baumeisters Denkmalern I, 186). Loschcke
,
Progr. 1884, S. 22 bemerkt, es

sei nicht unwahrscheinlich, dafs an beiden Orten ein kunstreiches Quellhaus vor

hauden gewesen sei, da die beiden Gruppen religioser Stiftungen in Agrai und am
Areopag fliefsenden Waasers nicht wohl entbehreu konnten. In der That ist in

der Nahe dea Areopags am Fufse des Pnyxfelsens in der Axe der PropyUten eine

grofse , aus dem 6. Jahrhundert st&mmende Brunnenanlage entdeckt worden.

W. Dorpfeld, Mitt. d. arch. Inst XVII ^1892), 439 ff. Dorpfeld halt dieae A.nlftge

fur die Enneakrunos. Pausanias mag sie dafur gehalten und infolge dessen die

Verwirrung in seiner Beschreibung aDgerichtet haben, aber die eigentliche Ennea-

krunos war sie nicht, denn sie liegt weder nagd to$> IXioooy (Kratinos; Etym.

Magn.) und in der Nahe des Olympieion (Plin. XXXI. 3, 28; Hieroklea, Hippiatr-

Praef ), noch befanden sich in dieser Gegend die von Thuk. genannten Heilig-

tiimer, in deren Niihe er die Kallirrhoe-Enneakrunos ansetzt. Im beaondern wird

auch das Heiligtum dea Dionysos in Limnai nicht in dieser felsigen Gegend ge-

legen haben, sondern in der feuchten Niederung am Ilissos. Vgl. Lolling a. a. O.

S. 323, Anm. 1 ; Judeich, Rhein. Mus. XLVII (1892), 57).

1) Die Akropolis wurde selbst im offiziellen Sprachgebrauche , wie zahlreiche

Inschriften beweisen , als n6X« bezeichnet. CIA. I, Nr. 1. 11. 20. 21. 24. 27.

31 u. s. w.

hatten >.
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tea zu denken ist. Ringsum gab es feindlicbe Nachbarn, im Westen

die Eleusinier, ira Norden die Diakria mit einer Anzahl selbstandiger

Gauverb&nde, im Osten, jenseits des Hymettos die Gebiete des Pallas

und Kephalos l
.

Wohl erst nach langen K&mpfen gelang es allmahlich * , den Fiir-

sten der Kekropia die ubrigen Teile Attikas, zulctzt Eleusis, mit ibrem

Gebiete zu vereinigen. Die attische Sage, deren Ausbildung erst in

die Zeit der Demokratie gehort, scbrieb die Einigung des Landes einer

groieartigen Mafsregel des Theseus zu s
, den man als Urbild eines de-

mokratischen Konigs betracbtete 4
. Thukydides stellte sicb den Synoi-

kismos so vor, dafs Theseus die Rate und BehSrden der Einzel-

aufhob, alle zu einem Gemeinwesen mit einem einzigen

Buleuterion und Prytaneion 6 vereinigte und ohne sonstige Veranderung

ihres Besitzes und ihrer Lebensweise zwang, fernerhin Athen als ibre

alleinige Polis anzuerkennen. Die meisten blieben aus Gewohnheit

auch nach dem Synoikismos mit ibrem ganzen Haushalte auf dem

I) Vgl. S. 76, Anm. 2.

2; Hammaretrand , Jahrb. f. U. Philol. Supplbd. VI (1873), 809 ff. ; Wila-

mowiti, Philol. Unters. I, 120 ff.; Hermanns, Griech. Staataaltert.
6

, bearbeitet von

V. Thumser, § 57 a, S. 304.

3) Thuk. II, 15; Isokr. X, 35; Marm. Par. 34; Ps. Demosth. g. Neaira 75;

Plot. Thes. 24. 25. 32; Diod. IV, 62; Charax bei Steph. Byz. s. v. !**$*«*; Cic.

de leg. II. 2, 5; Strab. IX, 397; Paua. I. 22, 3: 26, 6; VIII. 2, 1.

4 Euripid. Hiket. 430 ff. Begriinder der Demokratie: Isokr. Panath. 128 ff.;

Ariatotelea bei Plut. Thes. 25; Pa. Herakleides (Auszug aus Aristot. *A»n.) I, 2

b. Mailer, Frgm. Hist. Gr. II, 209; Aristot. A&n. 41 (npa/rij /jura ravr** — die

utaatraei; des Ion — i/omta noXireiaf rait* q t'nl Brfoiioc yivofiiv^ (juxqov nagty-

xjurotoa r^t jtaotXixrie)
;
Theophrast. Charakt. 26 (oligarchische Beurteilung dea

Theseas: rov ftr
t
aea <fqaag ttiv xaxwv rg noXa ytyovfrat aUiov tovtoy ydg fx

Jwdixa noXtmv ti( fifuv xaxayayoyrn XvOtti n]v j}aaiXt(ttv)\ Marm. Par. 34; Pa.

Demoath g. Neaera 75; Pans. I. 3, 2. Synoikismos und demokratiache Ent-

wickelung standen in engem Zuaammenhange (vgl. Bd. II
1

, 374). Ein Haupt-

grond, warum Tbeaeua einen demokratischen Zug erhielt, war auch der Umstand,

dak der Dichter dea Schiffskatalogs der Ilias inbezug auf die Athencr den Aus-

druck <f*uof gebraucht hatte. Plut. TbeaeuB. 25: "Ori Si ngtoroe anfxXw* ngo<

n>* a/W, cJf 'AQtoxorcXiis (fuel, xttl aqpijxa to /ioxag^fiy
}
iwxi fiagtvgtiv xai D/uqpof

ix vtw* xuxaXoytp jucvotf 'Aitqvaiovf fijfioy ngooayogevoae. II. II, 547: ol <f' tig*

A&r
t
*v{ ei/or, ivxjtfttvow jjtoX(t&Qov

,
dT^ov *Egix&*,°s xxX. tf^juof bedeutet hier

freibch Land, Gebiet — Vgl. C. A. Fickler, De Theseo popularia Athen. imperii

quern dicunt auctore, Donaueschingen 1839; Buchaenschutz, Die Koaige von

Athen < Berlin 1855, Progr.) 29 ff; W. Oncken, Die Staatslehre dea Aristoteles II,

415 ff; Wilamowitz, Philol. Unters. I, 3. 101; Hermanns Gr. Staataaltert.
6

, bearb

tod V. Thumaer S. 305; B. Nieae, Hermes XXIII (1888), 84. Vgl. im ubrigen

iiber Theseus S. 69, Anm. 2.

5', O. Hagemann, De Prytaneo, Breslau 1880, Diaa. (ungeniigend).
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Lande wohnen K JSpatere glaubten, dafa beim Synoikiamoa, wie bei der

Begrundung von Megalopolis, eine stadtiache Zugammensiedelung der

bit dahin zerstreut lebenden Athener erfolgt wire *. Zur Erinnerung

an dieae Mafaregel feierten nacb Thukydides die Athener zu Ehren

der Gtfttin das Staatafeat der Synoikia 9
. Wahrscheinlieh hat gerade

dieaea Feat weaentlich zur Entatehung der Uberlieferung von einem

einzigen, allgemeinen Synoikisroos beigetragen. Wir wisaen leider von

ihm nur, daft* en ein Athenaf'est war, welches am 16. Hekatombaion statt-

f'and und data damit, wenigatens in spaterer Zeit, ein Opfer fur die

Eirene, die wahrBcheinlich erst um die Mitte dee 5. Jahrhunderts einen

Altar erhielt 4
, verbunden war 6

.

Theaeua soil auch die Panathenaien zu einem alien Attikern

gemeinaamen Feate gemacht haben. Darin liegt gewifs so viel Wah-

1) Thuk. II. 16; vgl. 14, 2; 1, 125; Hdt. I, 62; Aristot. Pol. VIII (V), 4

(6), 6, p. 1806 a.

2) Iaokr. X, 35; Plot. The*. 24 und 25; Cic. de leg II. 2, 5; Paus. I. 22,3;

Hteph. Byz. a. v. 'A^nvm.

8) Thuk. II, 15; vgl. Charax b. Steph. Byz. a. v. Schol. Ariatoph.

Prieden 1019 (nach achlechteu Handachr. owoixtaia) Plat. The a. 24: *«1 Ilavn-

''',cm« 9va(av inoiijce xoirrp ' i&vae xai fietoixut rtf i'xrff t'nl <t£xa rov 'Exarof*-

pmuivos. K. F. Hermann, Gottead. Altert., § 54, 9 und Wilamowitz, Philol. Untera.

1, 120, Anm. 36 erklilren Mtiolxia fur ein bloaaea Veraehen Plutarch? Th. Kauael,

De Theaei aynoeciamo (Dillenburg 1882, Progr.) 12ff. sucht dagegen nachzuweiaen,

dafa Mtioixia auch im Sinne von Ivvoixitt gebraucht werden konnte und dafs

eratere Bezeichnung dea Featea in apUtercr Zeit iiblich geworden ware. — Curt

Wachamuth, Die Akropoliagemeinde und die Helikongemeinde, Rhein. Mua. XX 111,

170 ff. und Stadt Athen I, 455 if. fafat den der Synoikienfeier zugrunde liegenden

Synoikiamoa ala ein von der ataatlichen Einigung verachiedenea at&dtiachea Ereig-

nia und ala die Vereinigung der biaher auf dem Stadtgebiete beatehendon Einzel-

geiueinden auf. Ebenao E. Curtiua, Stadtgeach. von Athen, S. 41. Dagegen Her-

manna Or. Staataaltert.", bearb. v. V. Thumaer, S. 306, Anm. 3. Vgl. noch Ad.

I'hilippi, Die Bildung dea attiachen Geaamtataatea in den Beitragen zur Gesch. d.

atheniachen Burgerrechta (Berlin 1870), S. 233 ff.; G. Gilbert, Jahrb. f. kl. Philol.,

Supplbd. VII. 239 ff.; W. Viacher, Kl. Schrft. I, 313 ff; E. Kuhn, Die Entatehung

der Btldte, 8. 160ff; Th. Kauael, De Theaei aynoeciamo, Dillenburg 1882, Progr.;

(Albert, Gr. Staataaltert. I" 113.

4) Plut. Kim. 13; Ariatoph. Frdn. 1019; Iaokr. Antid. 109; Nep. Timoth.

2, 2; CIA. II, 741, Frgm. a. v. 30; vgl. dazu Wilamowitz, Philol. Unters. I, 120,

Anm. 36.

5) Schol. Ariatoph. Frdn. 1019. Vgl. Bockh, Staatah. d. Athen. IP, 119;

C. Wachamuth, Rhein. Mua. XXIII, 178 ff.; A. Mommaen, Heortologie, S. Ill ff.

vermutet, dafa die kekropiachen Zwolfatadte bei dem Feate irgendwie repraaentiert

wmren. MogUcherweiae iat der Synoikiamoa der Eleier und Argeier nach den

Per-erkriegeu (Bd. IP, 370 ff.) nicht ohne Einflufa auf die Auabildung der bei

Thukyilidea vorliegenden attiachen Uberlieferung geweaen.
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res, dafs das nach der Legende bereits von Erechtheus geatiftete und

der Athena vornehmlich als Schiitzerin des Landbaues gefeierte Ernte-

dankfest infolge der Bildung des attischen Gesamtstaates aus einem

Feste der altathenischen Qemeinde allmahlich zu einem allgemeinen

Landesfeste wnrde K

Thukydides datiert von dem Synoikismos die Grdfse der Stadt

Atben und giebt zu verstehen, dafs, wenngleich der grofste Teil der

Bevolkerung auf dem Lande wohnen blieb, doch auch die Stadt sich

durch Zuzug erheblich erweiterte * Namentlich soli Theseus alle Eupa-

triden aus den einzelnen Gemeinden zur Ubersiedelung nach Athen ge-

zwungen und dann das Volk in die drei Stande der Eupatriden, Geo-

moren und Demiurgen eingeteilt haben *.

c.

Die Uberlieferung iiber die Verpflanzung der Eupatriden ging

anzweifelhaft von der Thatsache aus, dafs die Stammaitze der meisten

edeln Geschlechter auf dem Lande lagon. Viele attische Ortschaften,

wie Butadai, Thymoitadai, Perithoidai, Philaidai, Paionidai, Semachidai

1) Plat. Thes. 24: naradqvaia fh>aia» inoiqat xoivi',v. Dais Plutarchos mit

diesen Worten Theseus nicht als Stifter der Panathenaien bezeichnen wollte

C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 456), thut 6. Gilbert a a. 0., S. 241 dar.

Stiftung der Panatbenaien durch Erechtheus ; Hellanikos, Frgm. 65 und Androtion,

Frgm. 1 (Harpokr. s. v. IZavatfsWa ; Phot. s. v., Suid. s. v. Art. 2); Mann. Par.

17; Philochoros, Frgm. 25 (Harpokr. s. v. KavnyoQot ; Suid. s. v., Schol. Aristoph.

Wesp. 544); Ps. Apollod. Bibl. III. 14, 6. Nach Iatros, Frgm. 3 (Harpokr. a. v.

Ilava&qvma) das Feat seit Kricbthonios tlara&tivata genannt, vorher 'A&r\vaia ; nacb

Pans. VIII. 2, 1 erfolgte die Anderung des Nainena seit dem Synoikiamoa dea

Theseus. Bei Suid. s. v. flaya^Verw Art. 1 und Apost. XIV, 6 ist dann von

einer doppelten Stiftung des Festes durch Erichthonios und Theseus die Rede.

Thukydides weifs nichts von einer Umbildung der Panathenaien bei der Bildung

des Gesamtstaates. — Als Vereinigungsfest der aus der Vereinigung von Sonder-

aiisiedelungen hervorgegangenen Stadt
%A^va% fafst G. Gilbert, Gr. Staataaltert.

V , 111 die Panatbenaien auf. Umgekebrt E. Curtius, Stadtgesch. von Athen,

S. 41 : „ Die Synoekien waren das Vorfeat der Panathenaeen, jene ein stfidtischea,

diese ein Landfest." — Uber die Bedeutung des Festes im allgemeinen vgl. na-

mentlich Mommsen, Heortologie, S. 14. 171. Das auf die Panathenaien beziigliche

Quellenmaterial und die neuere Litteratur ist auaammengeatellt bei Ad. Michaelia,

Der Parthenon (Leipzig 1871), Anhang II. Vgl. auch Stengel, Muliera Handb. d.

kl. Altertumsw. Ill, 152 ff.

2) Thuk. II. 15, 3; 16, 1 ;
vgl. dazu G. Gilbert, Jahrb. f. kl. Philol., Supplbd

VU, 239fc

3) Plut Thes. 32: — ap/v* «oi pa<si\t(a* aygQUfUvov imarov t«S»> xata efij-

po* tvnajQHfcor *l< lv aotv ovye(tfavxa navxa<, xr\. — Plut. Thes. 25. Diod. IX,

18 schreibt die Einteilung dem Solon su, Strab. VIII, 383 dem Ion.
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u. a. waren offeobar deshalb nach Geecblechtern benannt, weil sie die

Stammsitze derselben waron Als sicb aber das staatliche Leben

Attikas mebr trad mehr in Athen konzentrierte, schlug aucb der Land-

adel seinen gewohnlichen Wohnsitz meist in der Stadt auf, wabrend

das gemeine Volk, das an den Staataangelegenheiten keinen Anteil

hatte, nach wie vor auf dem Lande aitzen blieb *. Daher erhielt der

Ausdruck „Stadter" (aoioi) geradezu die Bedeutung „Adelige" s
.

Eupatridai oder „von edeln Vfttern Stammende" hiefsen die An*

gehorigen des Adelsstandes Uberhaupt im Gegensatze zu den gemeinen

Leuten *, obscbon diese Ehrenbezeichnung insbesondere diejenigen in

Anspruch nahmen, die sicb koniglichen Gebliites ruhmten oder ibren

Stammbaum auf einen autochtbonen Heros zuriickfUhrten 5
. Von dem

1) Vgl. Toepfter, Attische Genealogie (Berlin 1889), S. 18 und 315.

2) Thuk. II. 14, 2. 16. Auch in Lakonien, Elia, Naxos {Bd I', S. 299,

Anna. 6) and aoderw&rta aafs der herrschende Stand in der Stadt, w&hrend die

Landbewohner Perioeken oder Horige waren. £. Kabu , Die Entatehung der

SUidte, S. 174; vgl. Bd. I', 8. 211, Anm. 1; 221, Anm. 3; 238. 519. 528.

3) Bd. I», S. 507, Anm. 2; vgl. daxu Bergk, Rhein. Mua. XXXVI (1881), 99,

und die folgende Anmerkung. Etym. Magn. b. v. Evnattfdai (Bekker, Anecd. gr.,

dt xovt aXXov< noXirxt;, oV twy xotytJy ovdtyoc ^aav xioioi. Heaych. a. v. aygoi-

WT04' dyQoixot xai yivo< A9r,v^y
f

©V dvuditatiXXoyxo noof tov( tvnatgt-
daf ?

t
v di jo rair ytttoyiSv xai tottov to twy d >i /diov QytS y. Vgl. Hesych.

s. v. ayqoutos. "A yooixoi eracheint hier als gemeinsame Bezeichnung der niedern

Stande im Unterachiede von den Eupatriden. Vgl. H. Landwehr, Philol. Supplbd.

V (1884), 146. In ytaigyof und dr,uiorgyoi xerfallt auch to t&v A&qyaftav nXi^doe

bei Ariatoteles, Frgra. 385 Rose* (Lex. Demosth. Patm., p. 152 b; Sakkelion, Bull,

d. corr. hell. 1, 1877; Scbol. Plat. Axioch., p. 371 D), in ytuoyoi und imytupoooi

bei Bekker, Anecd. gr. 257, 7 (Etym. Magn. a. v. Etnatoidat), A9n. 13, 2 er-

acbeinen als die drei Stande: evnatoldai
,
ayoolxoi (Papyr. Berol. anotxot), oV

fiiovoyot. Plut. Tbea. 25: Eupatriden, Geomoroi und Demiurgoi. Ebenao Pollux

VIII, 111. Vgl. aucb Plat. Kritiaa, p. 110c; Strab. VIII, 383 und Diod. IX,

18. — Bei Suid. s. Evnatotdai werden dieaelbcn als evy$vtie erkl&rt. He
merkenswert iat das Skolion b. Ariatot. A*n. 19, 3 (Atben. XV, 695 E; Etym.
Magn. und Suid. s. v. dnl AHtyvdqt**) auf die aydoas futxiofru dya&ovg r$ xai

ivnatoldas, cS tor' ideifav ofay natiouv taav.

5) Etym. Magn. a. v. Evnatoidat (Bekker, Anecd. gr., p. 257, 7): ixaXovyio

ivnato(dai ol aito to act v oixovyttf xai ptt t % oy t e ( fiaatktxov yivovs xai

rijV ttSy ItoeSy iniftiXttav notovfttroi xtX. Heaych. a. v. ivnarotdm' avtox&ovei

ovjfl inrjXvdte. Moiria a. v. tunatoCdai 'Atiixoi, avtox&orte "EXXqvte. Schol.

Sophokl. Elektr. 25: ivnaiQidtu di nao
%

AtnxoTf ol avt6x9oy*< xai toito neoHj-a-

ytTs xtX. In der That leiteteu sicb die Kerykea, welche xu den Eupatriden ge-

borteo (Xeu. Symp. VIII, 40; Ps. Plut. Vit. X or. 834 B; Phot. Bibl. 261 und

Digitized by Google



§ 15. Die Anfaoge dee athenischen Staates; Konigtum und Adelsherrschaft 95

Stande der Eupatridai ist ein einzelnes Geschlecht (yevo$) dieses Na-

mens zu uoterscheiden. Dasselbe war vom Kultus der Semnai aus-

geachlossen und iibte die erbliche Exegese dee beiligen Rechts inbezug

auf die Blutauhne >.

dazu Job. Toepffer, Att. Genealogie, 8. 83) von einem 8ohne des Hermes und

ciner Tochter der Kekrops, dee autoehthouen Urkdnigs, ab (die Stammmutter war

Herse, die dritte Kekropatochter, nach Kaibel, Epigr. gr. 1046; Paus. I. 38, 3

nennt Aglauros; Pollux VIII, 103; Schol. II. I, 334 und Scbol. Aesch. 1 , 20 da-

gegeu Pandroao8. Vgl. Toepffer a. a. 0. 81). Daher Hesych. a. v. *?ijprxe„- • ixa-

Xtito «fi xai yiros I9ay*ytay a no Ki)Qvxo{ tov Eopov. Harpokr. Suid. Et.

Magu. 8. v. Die gleicbfalle eupatridischen Alkmeoniden (vgl. das S. 94, Anna. 4

erwihnte Skolion und dasu W. Vischer, Kl. Schr. I, 383 ff.; Wilamowitz, Philol.

Unters. I, 119, Anm. 34) bezeichnet Herodotos als echte Athener. Hdt. V, 62:

liXxutvytdat yiyof ioyttf 'Adqvaloi. VI, 125 : ol dt *AXx
t
uto»ytdai rjoay plv xai ra

ttvixabtv Xaftnooi iy ryat lA9qyQ<n. Eupatriden waren zweifellos auch die Eteo-

butaden , die den erdgeboreneu Erecbtheus als spczicllen Ahnherrn ihres Go-

scblechtes verehrten. Naheres bei Toepffer, Att. Genealogie, S. 113ff. Vgl.

U. Sauppe, Vcrbdl. d. 9. Philol. Vers., S. 43; K. Fr. Hermann, Zeitachr. fur

Altertumsw. 1848, S. 317 ff.; Besse, Eupatridea (Konitz 1857/8) p. 20 unterscheidet

einen boheren und uiederen Adel; jenen hStten die alteiugesessenen Gesehlechter

Attikas gebildet. PhiUppi, Beitr. z. Gesch. des att. Burgerrechts (Berlin 1870)

276 ff. 289.

1) Die von Meier, De gentil. attica (Halle 1834), 37 ff. bekfimpfte Ansicht,

daft ee auch ein yiros Eupatridai gegeben hfitte, hat mit Recht zuerst wieder

Wilamowitz, Philol. Unters. I, 119, Anm. 34 (vgl. Hermes XXII, S. 121, Anm. 1)

aufgenommen. Von einem yiyot Eupatridai redet zunachst der kenntnisreiche und

durcb Akribie auagezeiebnete Polemon, Frgm. 49, Miiller III, 131 (Schol. Sophokl.

0. K. 489), wo es vom Kultus der Semnai heifat: „ To di itar Evn ar Qid to y ytvoe
or* fitT^x** T *Jf 9v«lae iavT>i;' u tita no/in^f ravirji 'llovftdat , o dt}

yirot iaii ntol r«f Itprat *«« tijV nytpoyiay Dann sagt Isokrates

*tQi tov {tvyovs 25: 6 yaQ *ari}p (Alkibiades) no6( fiiv tiydatiy r/v Ev'natQidtSy,

iuy Tt,y tvyivuay ff uvt^S riji intarvptaf Qtfdiov yytSyai, hq6( yvyaixtuv d' AXx-

fiauoyidtSy, ot tov fth nXovTOV fiiytotoy ftyquuoy xariXtnov , Xnntov yaQ CtvyU

71(huto; slXxfiaitay twv noXtrdSv "OXv/tntaaiv iy(xqo$, Ttjy d* tvyoiay, qV flfoy tit to

nXrfloi xtX. Alle Erklarungen dieser Stellc, die von der Voraussetzung ausgehen,

daf» Evn orQldai bier den Stand bezeichnet, sind unbefriedigend (vgl. H. Sauppe,

Verhdl. d. 9. Philologen-Versamml. zu Jena, S. 43 ff.; Schomann, Opusc. 1, 236

[Scb. verandert EvnaToiddy in Et'ovoaxidwy. Das gestattet aber weder derRelativ-

satz, noch gab es uberhaupt ein Geschlecht Eurysakiden. Vgl. Toepffer, Attische

Genealogie, S. 278]; W. Vischer, Kl. Schrft. I, 183ft.; Gelzer in W. ViBcbers

Kl. Schrft. I, 400, Anm. 3; Wilamowitz a. a. 0.). Die Stelle ist gauz klar, soferu

Evn«TQ{dtn ein yivoi waren. Den ifyyital if EvftoXmdaiv, welche dem yiyot der

Eumolpiden angeborten (CIA. II, 834b; Col. 1, 41; III, 720; Toepffer a. a. 0.

68 ff), entsprcchen die itoyval i( EtSnaToutuy. CIA. Ill, 267. 1335. Letztere

batten die Exegese ntol t^s TtSy Ixtttuv xaSaootuts (Dorotheos iiber die n&TQta

ivy EvnaT*td£y b. Athen. IX, 410), d. h. iiber die Beinigung der zur Versohnuug
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Den zweiten Stand bildeten die yuaqyo'i (yetofAoqoi) , welche von

Aristoteles auch <tyQoiv.ni (ftiromoi) penannt werden l
. £s war das

oftenbar die ihre eigenen Grundstucke selbst bewirtschaftende Bauer-

schaft, welche nicht wie der adelige Gutsbesitzer gewohnlich in der Stadt.

sondern auf ihren H6fen lebte *. Zu den Demiurgen gehorten die-

angenommenen Morder. Vgl Toepfter, Hermes XXII (1887), 479 ff.; Att. Genea-

logie I75ff.
;
Hirzel, Kbein. Mob. XLIII (1888), 631 ff. H. macht ea wahrschein-

lich, dafs das yeVoc seinen Stammbautn auf den Muttermorder Orestes zuriick-

fiihrte, und zeigt, dafs tvnatgiim nicht nar den „Sohn eines guten Vaters", son-

dem anch einen solchen bezeichnen kann, „der gegen seinen Vater gut ist
u

. Im
letztern Sinne beifst Orestes evnajgto*^ bei Sopbokl. Elekt. 160, vgl. 857. 1079.

Der Stand nannte sich EvnatQfdai im Sinne der vornebmen vaterlichen Abkunft,

das yt'voi fiihrte seinen Ursprang auf einen Ahnherrn zuruck, der gegen seinen

Vater edel gehandelt batte. Diese Erkliirung weist freilicb V. Thumser in K. F.

Hermanns, Gr. Staatsaltert.* , S. 309, Anm. 2 als „erkiinstelt" zuruck and be-

streitet iiberhaupt die Existenz eines yixos Eapatridai, indessen er bringt keine

zwingende Grunde bei. Freilich scbreibt Plut. Thes. 24 die Exegese dem ganzen

Stam ie zu, vgl. jedoch dagegen Job. Toepffer, Hermes XXII, 481.

1) Vgl. S. 94, Anm. 4. Kenyon glaubt 'A&n. 13, 2 bei a\yQ)oixw den untern

Teil vom g lesen zu konnen, die Lesung ayQoixoi erhalt eine St iitze durch Hesych.

s. v. tiyQoicirai. CtyQoutoi. xai yivos 'sf&ijyflaty, o'i avrifitoiiXXovto npof rot>c Evna-

tgldaf r,v <fi TtSv yctoQytHy xai to tgitoy to ttiy Syfuovgydiv. Das Berliner

Papyrus-Frgm. Nr. 163 I, 6 bat jedoch dnoixuy , ein bezeichnender Ausdruck fur

die abseits yon der Stadt auf ihren Ackern sitzenden Bauern. — liber yiugyoi

und yttafioQoi vgl. die folgende Anmerkung.

2) H. Landwehr, Philol. Supplbd. V (1884), 146. Diese Bauem bildeten die

Hauptmasse derer , welche bei dem Handstreicbe Kylons Iptnfaem* nmwf^tA ix

tdy tiyguiy. Thuk. I, 126. Meine Ansicht (Mullers Handb. f. kl. AltertumBw.

IV, 127), dafs die yetagyoi oder yfujuopo* den landlichen Adel gegeniiber dem
eupatridischen Stadtadel gebildct hatten, vermag ich nicht mehr aufrecht zu er-

halten. Allerdings hiefs in Syrakus und Samos der grundbesitzende Adel yeto-

uoQot. aber in Athen waren doch gerade auch die Eupatriden Grundbesitzer und

zwar Grofsgrundbesitzer. Der Ausdruck yetopogot erscheiut zuerst bei Plut. Thes.

25, der aus dem kritiklosen Istros schopfte, Aristoteles, der altera Atthidographen

benutzte, sagt yetogyut oder aygotxot (nnotxoi). Vgl. S. 94, Anm. 4. Nach Plat.

Krit. 110c Bind die niedern Iftq in Attika die negl tat finfiiovgylat ovta xai zjv

ix tr,g yrs tgoipqy. Auch Diod. IX, 18 nennt die zweite uoign der nokirtla ij

yttugytxr,. Wahrend die Bezeichnung yttupogoi die Eupatriden und bauerlichen

Grundeigentumer umfassen wiirde, ist ytwgyo( ein die erstern ausschliefsender,

passender Name fiir den Bauernstand , der seinen Acker selbst besteUt und nicht,

wie der eupatridische Grofsgrundbesitzer ihn durch Ixttjpogoi (Aristot. l-f&n. 2)

bewirtscbaften lafst. Wenn in den Parteikampfen nach der solonischen Gesetz-

gebung voriibergehend bereits aygoixoi und dufuovgyol am Archontat teilnahmen

Aristot. l4&n. 13, 2), wahrend Aristoteles l4&n. 26 sagt, dafs erst im Jahre 457/6

ein Zeugit oder Kleinbauer Archon wurde und alle friihern Archonten zu den

Kit tern und Pentakosiomedimncn gehorten, so beweist das auch nicht, dafs die
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jenigen, welche Handel und Gewerbe trieben oder sich durch irgend-

einen anderen gewerbsmitfsigen Beruf ibr Brot verdienten und viel-

leicht nebenbei ein kleines Ackerstiick bewirtschat'teten l
. Die grofse

MaBse der Gewerbetreibenden wohnte ursprlinglich aufserhalb der Stadt.

Wohl mogen in Me lite, einem der alteaten, die Htigel westlich von

der Burg umfassenden Stadtteile 2
, schon in alter Zeit, wie nachweis-

licb seit dem Ende des 5. Jahrhunderte 3
, neben Vornehmen auch viele

Handwerker gewohnt haben, aber das um den Markt erwachsene, den

sp&tern Demos Reraraeis bildendc Topferquartier , das sich vom
Nordwestfufse der Burg und nordlich vom Areopag nordwestwarts in

die Kephisosniederung hinabzog, gehortc nicht zur Altatadt 4
. L&ngs

ytmQyoC oder aygoixoi mehr als Bauern waren, denu es gab in der nichtadeligen

Bauernschaft gewifs manchen Grofsbauer, der uach solouischem Census der ersten

oder zweiten Klasse angehdrte.

1) Vgl. S. 94, Asm. 4. Hesych. s. v. jqftiovQyof • fni piy rwv dytfQoSy to

E&yo( ixXt}9ri ott /f*por«/Vrti t
t
aar xai payavooi. Et. Magn. 8. v. einaTQfdm . . .

dmytoiuogoi di to tc^wxoV i&yo(. Diod. IX, Frgm. 18: XQ(rny rijV payavooy xai

r«/Korp)'o>. Vgl. H. Landwehr a. a. 0. 148 und iibcr die <tnuiovQyo( uberbaupt:

Nitzsch, Anm. zu Odyss. Ill, 425 (vgl. Od. XVII, 383); Riedenauer, Handwerk

and Handwerker in homerischen Zeiten (Erlangen 1873) lOflP. ; Buchsenschiitz, Be-

sitz und Erwerb im griecb. Altert. , S. 258 ff. Weitere Litteratur in Hermanns

griech. Privataltert. herausg. von H. Blumner, S. 389.

2) Vgl. S. 87, Anm. 1; C. Wacbsmuth, Stadt Atheu I, 348 ff.; II, 237;

LoUing, Mullers Handb. d. kl. Altertumsw. Ill, 306; C. Curtius, Stadtgescb. von

Athen, S. 20. 28. 32.

3) C. Wacbsmuth a. a. 0. I, 682 f. 684, Anm. 2: II, 257.

4) Uber die Lage des den Markt, die nyoQtt , einschliefsenden Topfer-
<juartiers, das als Demos KeQttfiei( hiefs, vgl C. Wachsmuth, Stadt Athen

I, 152. 259 ff. 348 (daselbst auch filtere Litteratur); Lolling a. a. 0. 307. 309;

E. Curtius, Stadtgesch. von Athen 20. 56. 63. 80 ff. Uber das hohe Alter des

Marktes als „ Bazars" von Athen vgl. Wilamowitz , Philol. Unters. I, 195 ff.
—

E. Curtius (Verhdl. der Hamburger Philologenvers. 1855, S. 70 ff; Attische Stud.

1, 48ff; II, 44ff; Ber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1876, S. 48f.: Stadtgesch. von

Athen, S. 43. 61. 81) hat angenommen, dais der Markt der alten Stadt siidlich

von der Burg lag und dafs erst die Tyrannen den Gaumarkt der Kerameer zum

Stadtmarkte gemacht hatten. Gegen diese Hypothese Boetticher, Philol. Supplbd.

Ill, 329 ff; E. Maafs, De Lenaeo ct Delphinio, Ind. schol.
,
Gryphiswald 1891/2,

p. XVI und namentlich C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 484ff, dafur R. Schoell,

Jen. L. Zeit. 1875, S. 690 f. und Judeich, Jahrb. f. kl. Philol., Bd. CXLI (1890),

742 ff C. Wachsmuth betont, dafs nichts notigt, vor der in geschicbtlicher

Zeit allein bekannten Agora im Kerameikos eine andere , iiltere anzunehmen,

und dafs weder Thukydides, dem doch die Geschichte der Peisistratiden genau

bokannt war, noch ein anderer alter Schriftsteller von einer bo wichtigen Mafs-

regel, wie es die Marktverlegung gewesen ware, irgend etwas berichtet. Die eiuzige

Stelle , die von einer dyogd redet , ist Apollodoros b. Harpokr. s. v. /7«V-

Boiolt. OriechUch. Oeachicbte. II. *. Aud. 7
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den Thonlagern, welche den Kephisos begleiten, sowie an den metall-

haltigen Bergziigen lag eine ganze Keihe von Handwerkerdorfern , in

denen namentlich Topt'er und Metallarbeiter vertreten waren. Dahin ge-

horen die Demen Kropidai und Pelekes au den westlichen Abhangen des

Aigaleos, Eupyridai in der Senkung zwischen Aigaleos und Parnes *,

dann Aithalidai am Siidabhange des Parnes \ Iphistiadai (Hephaistiadai)

mit einem Hephaistus- Ileiligtum links vom obern Kephisos, endlich

Daidalidai in der Nachbarschaft von Iphistiadai s
. Auch die zablreiche

Fischerbevolkerung war zur Ausiibung ihres Gewerbes auf Wohnsitze

an der Kiiste angewiesen.

f.

Mit den drei Standen, die noch in bistoriscber Zeit eine politische

Bedeutung hatten, hat man bisweilen die vier Stammphylen der

Geleontes, Argadeis, Aigikoreis und Hopletes in Ver-

bindung gebracht. Andere haben diese Phylen als Berufskasten aut-

dtjuos 'stynodiii, 'AnoXXodfUQOi tv tui nCQi &ttoy Iln*d>,uoi- (ftt
<n l-i,h',rr,at xXqitTpat

tr
ty d(fi&Qv9tiaav rin/t i >'y ap^aiay dyoqav did rd ivrai&a ndyia iov dijuov ovyd-

yto&at to naXaidy iy iai( ixxXr)Oiai(, a'( ixdXovy ayoQuf. C. Wachsmuth a. a. O.

meint, dafs die uQ/uia dyofn't der alte Volksvereammlungsplatz im Gegensatze zu

der erst Bpater zu dieaera Zwecke eingerichteten Puyx war, indeaaen erhebliche

Griinde sprechen doch fiir einen Altmarkt, an dessen Stelle die natiirliche Ent-

wickeluog die geschichtliche Agora Betzte. — Unter Kerameikos verstand

man die gauze Gemarkung des Demos Kerameis, im engeru Sinne jedoch zu-

nacbst die Vorstadt von Dipylon bis zur Akademie (Thuk. II. 34, 5: to xdX-

Xiazuy npoo'oreioy; vgl. dazu VI. 57, 1; Plat. Parmenid. 127 B) und im Be-

sondern den dortigen offeutlichen Friedhof (Aristoph. Hitter 772; Vog. 395; Frosche

129; Schol. Aristoph. Vog. 395 = Suid. s. v. Kegufieixot). Von dem innern Teile

des Kerameikos ging dann der Name speziell auf den daselbst befindlicben Markt

iiber. Inuerer und aufsercr Kerameikos; Harpokr. s. v. Kegufteixoi = Antiphon

Frgm. 40 Blafs; Schol. Aristoph. Ritter 772 = Suid. s. v. KtQtt
t
uux0r, Schol.

Plat. Parmen. 127 c = Hesych. s. v. Kjkqm(tMutot\ Plut. Sulla 14: < ivto\ rov Ji-

nvXov Keoa/Afixof. Kfottunxoc als Name des Marktes: Poseidonios (Frgm. 41) bei

Atheu. V, 212E; Athen. XII, 533 d; Paus. L 8, 1; I. 20, 6. Weitere Stellen ge-

summelt von Milchhofer bei £. Curtius , Stadtgesch. von Athen
, p. LXX und

XCVII. Vgl. C. O. Miiller, Ind. Lect. Gott. 1840/1, p. 8; E. Curtitts, Att. Stud.

II, 10; C. Wachsmuth I, 186ff.; II, 2.">8ff.; Wilamowitz, Philol. Uuters. I, 195 ff.

;

Lolling, Midlers Handb. f. kl. Altertumsw. Ill, 307, Aum. 3.

1) Uber die Lage diescr Demen , die einen durchsichtigen Namen haben

[nt'iXr^ Helm; xpionoc Axt, Sichen S. 81, Anm. 4.

2) Milchhofer a. a. O. : Ber. d. Berl. Akad. 1887, S. 10 ; Untersucb. uber die

Demenordnung des Kleisthenes, Anhang zu d. Abhdl. d. Berl. Akad. 1892, S. 20.

3) Milchhofer, Text zu den Karteu von Attika II, 39; Ber. der Berl. Akad.

1887, S. 10; Untersuch. a. a. 0., S. 24 und 30; Job. Toeptfer, Att. Genealogie,

S. IGOff.
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gefafst l
, eine Ansicht, die zwar schon im Altertume vertreten war *,

aber nicht niehr aufrecht zu erhalten ist » Noch andere haben die

Pbylen aui' eine ursprttngliche Vierteilung Attikas zuruckgefuhrt und

ihre Namen dadurch zu erklaren versucht, dafs sie von dem Charakter

und der Hauptbeschaftigung der Bewohner der einzelnen Landesteile

entlehnt waren 4
. Die Geleonten sollen entweder Landbauer gewesen

1) Bockh, De tribubus ionicis, Prooem. lect. Berol. aest. 1812 (Kl. Schr. IV,

43 ff.); CIGr. II, 929 ff.; Staatah. P, 643 ff. (I*, 578 ff.); Pb. Buttmann, Uber den

Begriff des Wortes (poatQta, Abhdl. d. Berlin. Akad. 1888, S. 8ff.; Mythol. II,

304 ff.; IUgexi, De tribubus atticis (1826), 32 ff. (Illgens Beweisfuhrung stiitzt sich

auf der (lurch die Inschriften als irrig erwiesenen Form TeXeorres in den Hdschr.

d. Euripid.); Meier, De gentilitate attica (Halle 1835), 26 ff.; £. H. 0. Miiller, De
priscarum quattuor pop. Athen. trib. origine (Marburg 1849), 77 ff.; Haase, Die

atben. Stammverfnssung , Abbdl. d. hist, philol. Gesellsch. zu Breslau I (1858),

77 ff.; E. Kuhn, Die Entstehung der Stadte der Alten (Leipzig 1878) 64 ff.; Her-

manns Gr. Staatsaltert.* bearb. von Babr und Stark, § 94. Auch G. Gilbert, Gr.

Alter! I', S. 114 meint, die Phylen enthielten allem Anscheine nach Anklange an

eine ursprtinglich kastenartige Einteilung.

2) Strab. VIII, 383: 6 dk (Ion.) noutoy fiiy U{ littaoae <pvXdt dtelXt to

nlijdos, elra tif tittaqat {Hove tovf ply ydg yetogyovi dntdute, rove di dijfitovg-

yotifj rove dk /eponotovV, ittdptovc dh rot'f <pi'Xaxaf. Pint. Solon. 23: xai ids <?*>-

Xdg (My ol XiyofUs oix dno TiHy "lwvos vltiiy, dXX' dno rur yivtSy, tif a dtpgi-

tyifCay ol /Mot ro nQtiitoy, tSyofido9m, to ftky fid% iftoy 'OnXtrag, to d ioymtxov

'EQyadelc dvtiy di t<vy Xointoy rtXioyiaq plv iovg yttooyovc ,
AiyutoQkic dh iov{

inl vofiaif xai noo^axtiaa <f*aro//Joyraf. Vgl. noch Plat. Timaios, p. 24 und dazu

Susemihl, Genet Entwickelung der plat. Philos. II, 480.

3) Philippi, Beitrfige zur Gesch. d. att. BUrgerrechts, S. 248 ff.; Holm, Gescb.

Griech. I, 457. Vgl. noch Grote, Gesch. Griech. II', 41; Schomanu, Gr. Altert.

I
3
, 336 ff.; Hermanns Gr. Staatsaltert." bearb. von Thumser, § 54, S. 294.

4) Wachsmuth, De tribuum quatuor atticarum triplici partitione, Kiel 1825;

Hell. Altert. I9, 351 ff.; Schoemann, De phratriis atticis, Greifswald 1835 (Opusc.

acad. I, 170 sqq.); Antiquit iur. publ. gr.
, p. 165 sqq.; Verfassungsg. Athens,

S. 10ff., Hermann, Zeitschr. f. Altertumsw. 1835, S. 1133ff; Koutorga, De anti-

quissimiB tribubus Atticis earumque cum regni partibus nexu, Dorpat 1832; Essai

sur 1'organisation de la tribu dans Tantiquite* traduit du Russe par M. Chopin,

Paris 1839, p. 71 sqq.; Haase, Athen. Stammverf. , S. 77 (Haase vereinigt in un-

haltbarer Weise die beiden Ansichten, indem er die Phylen als Berufskasten auf-

fafst und sie gleichwohl lokal sondert) ; Hammarstrand , Jahrb. f. klass. Philol.

VI (1873), 787 ff; A. Luber, Die ion. Phyle der rtXioyus, Gorz 1876, Progr. —
Duncker V6

, 84 : „ Die Familien , welche in jedem der vier Landesteile durch

Waffenthaten, Kunde des Opfers und der heiligen Gesange oder durch reichen Be-

sitz an Acker und Herden in hervorragendem Ansehen standen, erwuchsen zu ge-

souderten Verbunden, gesonderten Korporationen. Das ist der Ursprung der vier

attischen Stamme." Auch Philippi, Beitr. zur Gesch. d. att. BUrgerrechts, S. 276 ff.

halt an dem lokalen Wesen der Phylen fest, die er jedoch, wie bereits Niebuhr,

Rom. Gesch. II, 346 und Matthiae, Zeitschr. f. Altertumsw. 1840, S. 761 ff. fur

7*
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sein oder als „die Gliinzenden" einen hohen kriegerischen oder prie-

steilichen Adel gebildet haben, und ihr Hauptsitz soil das Pedion mit

der Kekropia gewesen sein l
, Allein Spuren von einem eigenen Prie-

sterstande lassen sich in Attika nirgends nachweisen, den Adelsstand

bildeten die Eupatridai, die in alien vier Phylen vorkamen *, und

den Bauemstand die Georgoi. Unter den Argadeis versteht man
„Ackerer" oder Handwerker 3

, wahrend man die Aigikoreis als Ziegen-

hirten deutet und in das innere Bergland, namentlich die Diakria setzt 4
,

pleichberechtigte Stamme des ionischen Adels erklart. G. Gilbert, Jahrb. f. kl.

Philol. Snpplbd. VII, 193 ff. bekampft die lokale Verteilung der Phylen und meint

(S. 237 ff., wie Koutorga Essai a. a. 0..65ff), dafs die Phylen von einer Ortlich-

keit, in der ihre Namen noch dem Charakter und der Beschaftigung ihrer Mitglieder

entsprochen hatten, nach Attika iibertragen worden seien (vgl. Gr. Altert. I*, 114).

V. Thumser in Hermanns Gr. Staatsaltert.
8

, § 54, S. 294 f. vertritt die Ansicht,

dafs „zu drei vorher in Attika gesondert wohnenden Volkerschaften als vierte die

Ionier traten , welchen demgemiifs die Phyle der Hopleten entsprache ". Die

Hopleten warcn die „ Rrieger". „Die drei iibrigen Namen diirfteu sich am besten

so deuten lassen , dafs die drei seit geraumer Zeit nebeneiuander wohnenden Ge-

meinden sich den Namen von der Beschaftigung des Hauptteiles der Bevbl-

kerung beilegten."

1) reXtovus von yeXttv = yeXar, splendere, nach Bergk, Jahrb. f. kl. Philol.

LXV, 401; H. Weber, Etymol. Untere. (Halle 1861) 40ff; Preller, Arch. Zeitung

1854, S. 287 ff. (/9«<nA<i\-, /JiraiAixo/), Haase, Athen. Staatsverf., S. 76 (>bniglicher

Adel^; Schoemann, Opusc. acad. I, 176; De comitiis Athen., p, 357 (priesterlicher

Adel, daher namentlich auch in der thriasischen Ebene); Philippi, Beitr., S. 271 ff.

(daselbst Zusammenstellung der verschiedenen lokalen Ansiitze) ; Hammarstrand
a. a. O , S. 387 ff. (Autochthone, landbauende Bevolkerung der attischen Ebene,

unter der alte Priestergeschlechter einen hervorragenden Rang cinnahmen) ; Duncker
a. a. 0.: Krieger- und Priestergeschlechter, die Kekropiden; Thumser in Her-
manns Gr. Staatsaltert. 6

, § 54 , S. 96 weist die Erklarung der Geleontes als

Priesterstand oder Adel mit Recht zuriick, aber ebenso fraglich ist die von ihrn

angenommene Deutung derselben als Landbauer. Vgl. Bockh, KL Schr. IV, 43;
Sth. Ath. I

s
, 578 (yjf und a&if); E. H. O. Miiller a. a. 0., p. 82; Hermanns Gr.

Staatsaltert., § 94.

2) Vgl. weiter unten S. 103, Anm. 1.

3) Feldarbeiter oder Ackerbauer: Schomann in den altern Schriften a. a. 0.

(Gr. Altert. I", 337: Gewerbetreibende): Routorga, Abhdl. Petersb. Akad. 1850,

S. 87 ff; Ad. Philippi, Att. Burgerrecht 273; Dnncker, G. d. Altert. V5
, 84;

G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I* 114 — Handwerker oder Handarbeiter : Hammar-
strand a. a. O. 806 ; Hermann, Gr. Staatsaltert. 5

, §94; V. Thumser in Hermanns
Gr. Staatsaltert 8

, § 54, S. 295. — E. H. 0. Muller a. a. O. , S. 83 zahlt ihnen
aufscr den Handwerkern und Handelsleuten auch die neXarai oder »nre( zu.

4) Wachsmuth, De trib. att, tripl. etc., p. 9; Haase, Athen. Stammverf.,
S. 76; Schomann, Gr. Altert. I

8
, 330; Philipp, Att. Burgerrecht, S. 273; Hammar-

strand a. a. O. 806; Routorga, Abhdl. d. Petersb. Akad. 1850, S. 87 (Paralia).
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Die Hopleten endlich halt man fur einen Kriegerstamra , fiir die „Ge-

waffneten". Ihren Wohnsitz hat man bald in der Tetrapolis, bald in

dem Kustenlande des Pedion, bald in der Mesogaia gesucht l
.

Die ortlichen Umgrenzungen der Phylen sind jedenlalls roehr oder

minder werUose Hypothesen 8 und ebenso die ublichen Deutungen der

Phylennamen hochst zweifelhaft 9
.

Die Athener leiteten die Namen der vier Phylen von Sohnen Ions

ab 4 oder achrieben ihre Einrichtung dem Ion zu 6
, der int'olge dessen

von Aristoteles zum Begriinder der ersten staatlichen Ordnung in Attika

gemacht wird 6
. Ion war eine vora genealogischen Epos geschnfFene

Gestalt, welcbe das an der Westkiiste Rleinasiens erwachsene, geschicht-

tiche Ioniertum personifizierte 7
. Die Ableitung der Phylen von Ion

kennzeichnet diese als eine den Ioniern eigene iStammeseinteilung. In

der That bezeugt nicht nur Herodotos, dais bei den Ioniern dieselbeu

Phylen vorkamen, wie bei den Athenern, sondern es lassen sich aueh

Duncker a. a. 0. : „Dic Herdenbesitzer des Sudlandcs". G. Gilbert, Gr. Staatsaltert.

I*, 114; Thumser in Hermanns Gr. Staatsaltert.
6
, § 54, S. 295.

1) Philippi, Att. Burgerrecht, S. 272 versetzt sic nach der Tetrapolis und

nach Teilen der Diakria und Paralia; ahnlich Schoemanu, Opusc. acad. I, 176;

Gr. Altert. I», 330 und Koutorga a. a. O. Bd Wachsmuth, De tribub. att., p. 9

erscheinen sie in Athen uud in der Tetrapolis, bei Haase, Athen. Stammverf.,

S. 76 ff. in der Mesogaia. Hammarstrand a. a. 0. erklart sie fiir ionische Ein-

wanderer in der Akte , dem Kiistenlande des Pedion. Duncker a. a. 0. Bagt

:

„ Hopleten wird auf die Geschlechter von Marathon gehen." Fiir Krieger und

zwax Ionier aus der Tetrapolis halt die Hopleten auch V. Thumser in Hermanns

Gr. Staatsaltert.
0
, § 54, S. 295. Fur den „ Wehrstand", Hermann, Gr. Staatsaltert. 8

,

§ 94; fur Krieger auch G. Gilbert, Jahrb. f. Id. Philol. Supplbd. VII, 238 und

Gr. Staatsaltert. 1', 114.

2) Vgl. G. Gilbert, Jahrb. f. kl. Philol., Supplbd. VII, 293 ff.

3) Vgl. Wilamowitz, Philol. Unters. I, S. 122, Anra. 39. Uber die von un-

rweifelhaft richtigen Voraussetzungen ausgebende Erklarung vou E. Maafc vgl.

weiter unten S. 103, Anm. 2.

4) Bd. I», S. 279, Anm. 2 und dazu Plut. Solon 23; Pollux VIII, 109.

5) Aristot. 'A9n. 41, 2; Strab. VIII, 383; Steph. Byz. s. v. Aiyix^t^.

6) Aristot. a. a. 0. ngaini pkv yttQ iyivtvo xatnaiaatt itov i$ «e/flf, "ifivoa *a\

iwy fitt' avrov ovvoixrjoavruiV tore yaQ nQaitov tig tag titrctQae avytytf4r\$rionv

<fvXri( xal roi'f qivkofiaodtti xaitciqoav. Ed. Meyer, Forschungen zur alten Ge-

schichte I (1892), 147, Anm. 2 weist auf den Widerspruch hin, in den sich Ari-

stoteles dadurch verwickelt, date er eiuerseits der Sage gemafs den Ion als Pole-

march nach Attika kommen lafst und ein dort bestehendes Konigtum voraussetzt

(Ion steht nach der gewohnlichen Sage dem Erechtheus gegen die Eleusinier bei.

Vgl. Bd. I
f
, S. 284, Anm. 2), anderseits ihn zum Begriinder der ersten staatlichen

Ordnung macht, weil er als Schopfer der Phylen gait.

7) Bd. P, S. 284, Anm. 2 und Bd. IP, S. 67.
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die Geleontea, Argadeia, Aigikoreis und Hopletes inachriftlich in einer

Anzahl ioniacher Stadte nachweiaen Ferner wurde ebenao von den

Attikern, wie von den meiaten Ioniern, das mit den Geachlechterver-

banden in engster Verbindung atehende Feat der Apaturien gefeiert *,

und auch der von den attischen Geachlechtern gepfiegte Kultua des

Apollon Patrooa, ihrea gerneinaamen Stammgottea, kebrt bei den

Ioniern wieder *. Unter diesen Umatanden aind die vier Phylen als eine

gentiliciache Einteilung der alten Iavonea oder deajenigen Stammes zu

betrachten, welcher den Kern der geachichtlichen Bevolkerung Attikaa

und den Hauptbeatandteil unter den verachiedenen Volkselementen

bildete, aua deren Verachmelzung das asiatische Ioniertum hervorging 4
.

Da die altionischen Volkaelemcnte in den asiatischen Pflanzst&dten ge-

wii's nicht blofs auB Attika, aondern auch aua der Peloponnesos stnmm-

ten 6
, 10 sind die vier Phylen schwerlich erst auf attischem Boden er-

wachaen *, vielmehr werden aich die Stiimmc der Geleontes, Argadeia,

Aigikoreis und Hopletes ebenso, wie die drei Stamme der peloponne-

aiachen Dorier, schon friiher bei der Einwanderung zu einem Volke

zusammengeachloasen haben. Wesentliche Rang- and Standesunterachiede,

die man doch bei der gewohnlichen Erklarung der Phylcnnamen er-

warten miifste, sind nicht erkennbar. Obschon in der Reihenfolge der

Phylen die Geleonten ateta die erate und die Hoplete8 gewohnlich die

letzte Stelle einnehmen 7
, ao waren doch alle vier Phylenkonige Eupa-

1) Bd. I» S. 279, Anm. 3.

2) Bd P, S. 280, Anm 5 und Bd. IP, S. 71, Anm. 1.

3) Bd. P, S. 281, Anm. 1. Daher wird von Aristoteles, Frgm. 381 Rose,

Arifitot. Frgm ", p. 260 der Kultus des Apollon Patroos ebenfalls mit Ion in Zu-

sanimenhang gebracht, und Ion selbst erscheint in der anscheinend altera t)ber-

lipferung all Sobn des Apollon Patroos. Vgl. Bd. P, S. 284, Anm. 2.

4) Vgl. Bd. P, 8. 291 ff.

5) Vgl. Bd. P, 8 286.

G) Wie u. a. Pbilippi, Att. Biirgerrccbt, S. 270ff darzuthun sucht; ebenso

E. H. 0. Miillcr, De priscarum quatnor pop. Ath. tribuum quae vulgo ionicae

dicuntur origine, Marburg 1840. Dagegen Koutorga, Essai sur la tribu, p. 65sqq.,

der eine Eroberung Attikas durch die Ionier annimmt, die ihre Phylen mitge-

bracht batten; iihnlich G. Gilbert. Jabrb. f. kl. Philol., Supplbd. VII, 237 ff. und

Gr. Staatsaltert. P, 114. V. Thumser in Hermanns Gr. Staatsaltert.
8

, § 54,

S. 293 ff. meint, dais zwischcn den Ioniern und der altera Bevolkerung cin Kom-
promifs gescblossen worden sei und dafs uacb dem Abschlusse desselben die Or-

ganisation der Phylen crfolgte. Die Hopleten waren Ionier , die andern drei

Phylen gehorten der einhcimischen Bevolkerung an.

7) Namentlich war das die offizielle Reihenfolge in kyzikenischen Urkunden.

Vgl. Bd. T. 8. 279, Anm. 3 und 280, Anm. 1. Hdt. V, 66: Geleontes, Aigikoreis,

Argadeis, Hopletes. Euripid. Ion 1579: reXtmv piy laxat rtQwrof thm dn'rtgoy
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triden 1 und nach der Ansicht der Atthidographen hatte aucb im solo-

nischen Rate jede Phyle eine gleiche Anzahl von Vertretern. Sicher-

lich hangen die Namen der Stamme mit ihren Staramgottheiten zu-

sammen. Die von dieser Voraussetzung auagehenden Erklarungs-

vereuche haben zwar zu noch nicht vollig befriedigenden , aber immer-

hin recht beachtenswerten Ergebnissen gefiihrt 2
.

Obwobl eine lokale Bestimmung der Phylen noch nicht moglich

ist, so spricht doch alle Wahrscheinlichkeit dafiir, dafs die vier Stamme

bei der Festsetzung in Attika noch im ganzen geschlossen waren und

jeder von ihnen ursprunglich ein landschaftlich zusammenhangendes

Gebiet einnahm. Kleisthenes benannte eine erhebliche Anzahl der von

ihm gebildeten Gemeindebezirke (Demen) nach Geschlechtern , welche

die Hauptorte derselben begriindet haben soilten, also in denselben ihre

geschlossenen Stammsitze batten oder gehabt batten, denn damals waren

die einzelnen Zweige der Geschlechter mindestens teilweise bereits uber

ganz Attika verbreitet s
. Ferner waren die vorkleisthenischen 48 Nau-

"OxXqtts Ugyadrfc t\ ifiijs d' <r'n* aiyfdog §y tpvXov t*ov<f' Aiyixogijs. Pollux VIII,

109: Geleontes, Hopletes, Aigikoreis, Argadeis. Die Hopletes wiederum an letzter

Stelle bei Steph Byz. s. v. Alyixogitas.

1) Pollux VIII, 111 : ol di <pvXopaaiXei<;, i£ ei-nttTgiddiv reaoaget (fur das Uber-

lieferte di. Wecklein, Ber. d. bayer. Akad. 1873, S. 38) ovre<, paltera t<6x legtox

intfitXotvro xiX Vgl. Aristot. U&n. 8. 57.

2) Ein Ugtvf "Ageta<, xai 'EvvaXiov xai *Evvoi>s xa\ J tog r eX4ovr o< lepoxqgvt

auf einer Basis hadrianischer Zeit: CIA. Ill, 2. Die "OnXfjrec stellt Maafs, Gotting.

G«lehrt Anz. 1890, S. 353, Antn. 3 richtig mit 'OnXoefnoi zusammen. 'OnXodfiia

hiefs eine Pbyle in Mantineia; der Zusammenhang des Namens mit einer Gottheit

teht hier anfser Frage, denn Zeus wurde in Arkadien als 'OnXoafnog verehrt-

Vgl. Bd. T, S. 702, Anm. 5. In Elis gab es eine Hera OnXwsfiia. Lykophr. Alex.

$57 ff. — Die Aiyutogcic setzt Maafs, Gotting. Gelehrt. Anz. 1889, S. 806 in Be-

a'ehung zu dem Apaturiengotte Dionysos MeXetvcuytg (vgl. S. 71, Anm. 1) und

deutet Aiyix6gr$ {Aiyixogos) nacb Analogie von Jioaxogof u. s. w. als Sohn des

Aigis, einer Rurzfonn fur MtXtivatytt. Den Eponymos der Argadeis, *AgyM*is,

(Hdt. V, 66), fafst Maafs, Gotting. Gelehrt. Anzeig. 1889, S. 808 unter Hinweis

*uf Steph. Byz. s. v. "Agyos als patronymische Bildung (wic Boviddnc , Jqfiridtjc)

»uf. Agyadet's stande fonnell zu Ugyof , wie Mnutdtvg zu Maia, wie Aiaxidevs

when Aiaxidm zu Ainxog. In AgyadeTc stecke demnach der Gott 'Agyos , der

„Licht**\ — Dafs die Phylennamen durch Gottheiten zu erklaren sind, haben

bereits bemerkt: Petersen, Quaest. d. hist. gent, atticarum (Kiel 1880, Diss.),

S. 2: Ad. Holm, Gesch. Griech. I, 479, Anm. 9. Auch Hammarstrand , Jahrb. f.

W. Philol. Supplbd. VI (1873), 789 leitet den Namen der Geleonten von Zeus

0«leon ab, den Benfey, Gotting. Gelehrt. Nacbr. 1877, S. Iff. als den „blitzenden

Gott" erklart.

3) Aristot.
%

A»it. 21, 5: ngooqyogevoe dh ituv dfotov rove p\v ano riSv (r)d-

*>r), rorV di tino r»y xnonvru* — Ober die Verbreitung der Geschlechter zur
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krarieen, die mit den vier Phylen zuBaramenhangen , ortliche Bezirke

Als solche hat die Stammpbylen auch Aristoteles aufgefafst *.

An der Spitze eines jeden Stammes stand ein Stammkonig oder

Phylobasileus, dessen Wiirde aus sakralen Griinden bestehen blieb, als

die Phylen ihre staatliche Bedeutung verloren 8
. Eine solche tetrar-

chische Gliederung lindet sich auch bei den Boeotern, Thessalern und

in Elis *. Erinnerungen an dieselbe erhielten sich in der Sage. Pan.

dion sollte seiu Keich unter vier Sohne geteilt haben. Aigeus erhielt

das Pedion mit Athen, Lykos die Diakria, Pallas die Paralia , Nisos

Megara 6
. 1st auch Nisos der Eponyraos von Nisaia , wahrschein-

lich erst nach der Eroberung dieser Hafenstadt durch Peisistratos

in die attische Genealogie aufgenoramen worden 6
, so dais that-

Bachlich zunachst eine Dreiteilung Attikas stattgeninden hatte, so

wiirde immerhin bei derselben Eleusis als vierter Teil ubrig bleiben 7
.

Zeit des Kleisthenes vgl. Joh. Topffer , Att. GeDealogie , S. 19. Der Philaide

Kim

i

hi war z. B. Attxiadt^ (Plut. Kimoo 4; CIA. I, 179), ein anderer Philaide

raQytfiTiof. Diog. Laert. X, 1.

1) Aristot. A&n. 8, 3: ix dh rijc if v ixtiaxij( r
t
aay r(ytu',utv«i xQixxi-eg fikv

iQtti, vavxQagiai di Juidixu xa&' ixaaxr
t
v. Vgl. 21, 5: xaxsaxijae (Kleisthenes) di

xal drjfAuQx°v( xf
ty avx>]y l^orrnf imjucXaav xoif nqoxtQov vavxpa qoi$ • xai yrig rot»$

JrjfAovg tifii rwy ynvxQaQidiy inoiriatv. Der einzige bekaunte Nameu einer Nau-

krarie, Kolias, iet ein lokaler. Phot s. v. KmXutt; Bekker, Anecd. gr. 275, 20.

2) Aristot. 'A&n. 8, 8 sagt, dafs die vier Phylen in je drei Trittyen zerfielen

(vgl. Lex. DemoBth. Patm. Ballet d. corr. hell I (1877), 152 8. v. ytvyr,xai • Schol
r

Plat. Axioch., p. 465; Harpokr. s. v. xQixxvg ; s. v. ytwfrm; Pollux VIII, 111).

Dann bemerkt er 21, 3 inbezug auf Kleisthenes: did xoFxo dk ovx tit duidtxa

tf vXd$ m vuu*f, onto* avxtp fir) ovfifluiyfi fitQi^tiy xaxti r«< ngovnaQj^ovang XQiixvf •

rjntty yaQ ix texxaQwy <pvXuiv duidextt xgixxvts' oiax' ov avvinmxty (nV) dya/uia-

yfo.'hu x6 nXiftoi. llutten also die Trittyen einen lokalen Charakter, so mtissen

einen solchen auch die Phylen gehabt haben.

3) Aristot. \4&n. 8, 3: tpvXal d' ijaay xexxaQCf xa&untQ jxpoiepov xal (pvXo

puaiXiis lixtttQtf. Vgl. 41, 1. Noch zur Zeit des Aristoteles hielten der pamXtvg

und die <fvXofl«oiXtr( am Prytaneion ein zeremoniellea Gericht ab. Aristot. Aftn.

57, 4; Pollux VIII, 111. 120. Aus der Kasse der Phylobasileis wurden unter

deren Mitwirkung im 4. Jahrhundert die Kosten fiir gewisse Opfer beet ritten.

CIA. II, 844.

4) Bd. I
7
, S. 248, Aum. 2; 257, Anm. 5; 236, Anm. 11.

5) Sophokles und Atthidographen b. Strab. IX, 392; vgl. Hellanikos, Frgm.

47 (Steph. Byz. b. v. Nioala); Ps. Apollod. Bibl. III. 15, 8; Paus. I. 5, 3; 19, 4.

6) Dafs Nisos nicht erat durch Sophokles in die attische Genealogie aufge-

nommcu wurde (Wilamowitz , Hermes IX, 319; Philol. Unters. I, 132) beweist

jetzt ein aus der Zeit vor den Perserkriegen stammendes Vasenbild. Bruckner,

Mitt. (1. arch. Inst. XVI (1891), 200.

7) Philochoros laTst das Gebiet des Nisos bis zum Pythion an der attiscb-
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Auf dem Bilde einer aus der Zeit vor den Perserkriegen statnmenden

Vase scbauen die vier attischen Konige: Pallas, Orneus, Lykos und

Nisos, dem Kanipfe des Theseus mit dera Minotauros zu l
. Obschon

sicb in der Sage von der Teilung Attikas unter jene vier Sonne des

Pandion die politischen Zustande zur Zeit des Peisistratos wieder-

spiegeln *, so wurzeln doch die damals zuerst in der Geschichte her-

vortretenden regionalen Gegensatze gewifs teilweise in weit altern Ver-

haltnissen. Die Bildung eines \janz Attika umfassenden Staates be-

forderte die Auflosung des lokalen Zusammenhanges der Stamme, zur
.

Zeit des Kleisthenes war dieselbe jedenfalls weit vorgeschritten , aber

die Geschlossenbeit und Zahigkeit der regionalen Parteigruppen , die

selbst nach dem Sturze der Tyrannen wieder aut'zuleben begannen,

legt den Gedanken nahe, dafs bei diesen Parteiungen auch noch alte

Stammesgegensiitze mitwirkten.

Die Thatsachen, dafs es in Athen einen Basileus neben den Phy-

lobasileis gab, verbietet die Annahme, als ob sich das Landeskonigtum,

dessen Titel sich auf den Archon dieses Namens vererbte, aus einem

Phylenkonigtume entwickelt hatte s
. Vielmehr wird dieses Konigtura

infolge des Verfallea der wohl von vorneherein lockern Stammes-

furstentiimer neben ihncn emporgekoramen sein und allmahlich die

Herrscbaft uber das ganze Land erlangt haben 4
. Das zeremonielle

Gericht, das noch im 4. Jahrhundert der Basileus mit den Phylo-

basileis am Prytaneion hielt, war zweitelloa ein infolge seiner sakralcn

eleasiuischen Grenze rcichen. Vgl. Strab. IX, 392 und dazu Topffer, Att. Genea-

logie, S. 265. Bemerkenswert ist, dafs die Sagen von den Kriegen in Attika sich

dorcbauB an die Gliederung der Landschaft in die vier Teile anschliefsen. Erech-

tbeus kampft mit den Eleufiniern (S. 78, Anm. 1), Theseua siegt iiber Pallas, den

Beherrscher der Paralia, Aigeus vertreibt Lykos (Hdt. I, 173), der iiber die Dia-

kria berrscht. Anch Peteos, der Sohn des Orneus, wird von Aigeus vertrieben

(Paus. X. 35, 8).

1) Bruckner a. a. 0., 8. 200. Uber den Erechtheus-Sohu Orneus, den Vater

des Peteos, der in der Ibas ab Vater des Menestheus erscheint, vgl. Paus. II.

26, 5; X. 35, 8; Toepffer, Attische Geuealogie, S. 256, Anm. 5. Vgl. CIA. II,

844 Wp^f'ftif).

2) Bruckner a. a. 0., 3. 204. Es ist bemerkenswert, dafs sich neben dem
ron Peisistratos erbauten Lykeion das Stoov pvt^n befand. Paus. I. 19, 4.

'6) Gegen die Ansicht von E. Curtius, Ber. d. Berl Akad. 1873, 8. 288. dafs

die Phylobasileis der Vorganger des (Archon) /J«<yiA*«c gewesen waren, vgl

H. Lipsius, Bursians Jahresber. 1873 II, 8. 1347.

4) In Tbesnalien entwickelten sich die Ansatze zu einem Gesamtkonigtum

ebenfalls unabbangig von den Tetraden auf dem Boden des einzeluen Stadtfursten-

tums vgl. Bd. V, 248.
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Bedeutung erhaltener Uberrest aus der Zeit, wo der Konig mit den

Stammflirsten zu Rat und Gericht safs l
. Das Amtshaus der letztern,

das Basileion, lag in der N&he des Prytaneion und des Bukoleion, wo
die heilige Hochzeit der Baailinna und des Dionysos stattfand *

Waren aber die Phylen Stamme, die urspriinglich je ein be-

sonderes Landgebiet bewohnten, und gab es in jeder Phyle Eupatriden,

so ist anzunehmen, dafs in alien Phylen auch Nichtadelige vertreten

waren Denn die Annahme, dafs die
1

Phylenverbande iiberhaupt blofs

Eupatriden umfafsten, ist mit der Vorstellung des ionischen Epos un-

vereinbar, welches die Phylen als Abteilungen der Volks- und Staats-

gemeinschaft, des Demos, auffafst, zu deoen ebensowohl Adelige als Ge-

meine gehoren 4
. Aus der Masse der gemeinfreien Phylen- und Volks-

genossen bildeten sich dann allmiihlich gegenttber dem Geschlechter-

1) Ober das Gericht am Prytaneion fiber Tiere und leblose Gegenstande , die

den Tod einea Menschen verursacht hatten. Vgl. S. 104. Anm. 3 und Demoath. g.

Ariatokr. 76. Vgl. Philippi, Der Areopag und die Epheten (Berlin 1874), 17 ff.;

A. Mommaen, Hcortologie 450 ff. ; B. Keil, Die aoloniache Verfasaung, S. 109. —
Dieae Sitzung erinnert an Horn. Od. VI, 54, wo Alkinoos, der Oberkonig der

Phacaken , mit den /J««nA»;«s Rat halt. Od. VIII, 390: daidexn ydg xard dijuov

(tQMQenCfg paotXijts
|
f'P/'n XQttlvovai, i gioxaid hxai <>c J' iyoi aviof.

2) Pollux VIII, 111: ol o*'c (prkoflaoiXeis ... awstiQiiovtts iv i(p paaiXeitp roJ

naod to povxoXetov. Aristot. li&n. 3, 5: dXX* 6 utv jiaoiXtvi el^e to vvy xaXovfJtyov

fl'wxoXeioy, nXijatov rov nQvxavt(ov xrX. Vgl. weiter unten den Abachnitt fiber die

Archonten. An der Angabc dc8 Ariatot. a. a. 0., dafa der legos yauoc der finai-

Xirra, der Gattin dea BasileuB, im Bukoleion vollzogen wurde, ist nicht zu

zwoifeln. Judeich, Rhein. Mua. XLVII (1892), 56.

3) Daa iat auch die Anaicht von Hermann, Gr. Staataaltert.*, § 97, Anm. 16

und Thumser in Hermanns Gr. Staataaltert.
8
, § 57 b. S. 311: A. Riedenauer, Stud,

zur Geach. d. antiken Handwerkea I (Erlangen 1873), 22; H. Landwehr, Philol.

Supplbd. V, 129; G. Gilbert, Gr. Staataaltert. I* 111. In der 2. Aufl. I, 117 f.

spricht aich Gilbert dahin aus, dafs urspriinglich nur die Eupatriden in den Phylen

geweaen aein dfirften, spaterhin , mindeatena aeit Drakon , acien auch nichteupa-

tridiache Mitglieder aufgenommen worden. Anders nrteilen Philippi , Beitr. zur

Gesch. d. att. BUrgerrechta 276 ff. (nur die Eupatriden in den Phylen) und

C. Schaefer , Altea und Neues fiber die attiachen Phratrien (Schulpforta 1888,

Progr.) 27. Ad. Holm, Geach. Griech. I, 457 bemerkt wiederum: „Die Wahr-

8cheinlichkeit spricht immer noch daffir, dafs Nichtadelige von jeher in Attika

Mitglieder der Phylen waren."

4) Neator giebt II. II, 362 ff. den Rat: xgtv* ay&gai xend opCXa, xard tio'.rna;,

lAydfiepyov,
|
aJ? (jQt'i TQtj jpr,iot,<iif itQrjyf), tpi'Xa o*t (pvXoi(

|
el tie" xev a»j *pffls xai

roi -if < 9 ot rtci ^jfniol
|
yyuiaij enei&' of A' rjyeunytuy xax'tt oc ri w \aiav

| fl#* of

x' ia&Xus f/)<T»- xarii supine ydg fin^eoyrm. Vgl. IX, 63: Wer sich uber einen

Krieg itn Demos freuon kann, dtpgnrtog d&ifiuJToc aWflrio'c ianx txttvof. Vgl. dazu

Fanta, Der Staat in <i >r Ilias und Odyssee (Innsbruck 1882) 35f.
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Adel die beiden Stande der Georgoi und Demiurgoi heraus, die scbon

unmittelbar nach Solon in voller Geschloseenheit auftreten *. Die Ent-

wickelung des Demiurgen-Standes erfolgte offenbar infolge des grofs-

artigen Aufschwunges von Handel und Gewerbe im 7. Jahrhundert *.

Seitdero gliederten sich die Angehorigen einer jeden Phyle in die drei

Stande der Eupatriden, Georgoi und Demiurgoi, wie es auch Aristo-

tele8 angiebt 3
.

1) Aristot. 'A&rt. 13, 2.

2) Vgl. Bd. P, 490 ff. 499. Das Epos kennt nur eine standische Gliederung

der Volksgenossen in Adelige und Gemeinfreie. Das berufsmilfsige Handwerk war

noch wenig entwickelt. Es werden zwar diejenigen, welche berufsmafsig ein Ge-

werbe im weitesten Sinne betreiben (Seber, Arzte, Zimmerleute
,
Herolde, S&nger.

Vgl. Od. XVII, 383: XIX, 135 ff) unter dem Namen dquiotQyol zusammengefafst*

aber es gab keinen fbrmlichen Gewerbestand. Ebenso wenig war ein standiscber

Gegensatz zwischen Stadtern und Bauern vorhanden. Nftherca bei A. Riedenauer,

Stud, zur Gesch. d. antik. Handwerkes I (Erlangen 1873) 4ff. 18 ff. 22 ff; Fanta,

Der Staat in der Ilias und Odyssee (Innsbruck 1882) 42 ff; vgl. aucb B. Biichsen-

schiitz, Besitz und Erwerb im gr. Altertum (Halle 1869) 266 ff; Busolt, Mullen

Handbacb d. klass. Altertumsw. IV*, 31. 38 und Bd V. 507.

3) Frgm. 385 Rose, Aristot. Frgm."
, p. 262. Am ricbtigsten giebt wobl die

Aufserung des Aristoteles wieder Harpokr. s. v. rgirrv'e: . .. rgtrrt'e iari jo rglroy

fiigoe rrje yvXqC avrq yag dtggtjrat fie rg(a fiign, rgirri'i xai idyi) xai (pgargtae,

t5s tp^nv 'AQunoiiXn iy rj} A$ip<ciluv noXirtiq. Pollux VIII, 111: eie xgta pig*

ixdffrrj (jayvXrf) dt^gtjro, *°* r° pigoe rovra ixaXeiro rgirrtle xa\ i9yoe xai tpgargia.

Da nach Aristoteles 'A»n. 8, 3 und 21, 3 (vgl. S. 104, Anm 2) die Trittyen lokale

Bezirke waren, so kann er sic nicht mit den l9yri odcr den Standen , in die sich

die Angehorigen einer Pbyle gliederten, identifiziert baben. Die dadurch (wie

auch Thumser in Hermanns Gr. Staatsaltert.", § 58, S. 314, Anm. 2 a. E. be-

merkt) ebenfalls in Frage gestellte Identifizierung von rgirtve und <pgarg(at kebrt

nun in andern Glossen wieder. Harpokr. s. v. yewijrat : ... dtpQtjfAivtov yag

unavxuv reSr noXtrioy xutu (i4gn (also a lie Burger in den Phylen), r« pkv

nauita xai fiiyiara uigi) ixaXovyro tpvXat, txriajn <fi avXtj rgtjff} dingrjro xai ixa-

Xtito Ixwnor pigos tovrtuv tgtxrve xai tpgargia. Ebenso Lex. Demosth. Patm.

Bullet, de corr. hell. I (1877), 152 s. v. ytvvnrm und Schol. Plat. Axioch., p. 465:

lAgMTOiiXm gsi}a\ rov oXov nX^&ove dtygnfttvov 'A^^vr^iv (ro rtov 'ASnraiuv nXn$oe)

eti re rov\ yewgyove xai d ijjmovgyovi (hier ist nach Gilbert, Griech.

Staatsaltert. I
1

, 111, Anm. 6 vor rove yewgyove wahrscheinlich rot'j ivnargidae xat

ausgefallen. Vgl. A&n. 13, 2) qivXae avrtuy elrai re'aaagae, rtvv di <pvXtSy

ixaottje ftoigas eiyai rgeie, «c rgitxvae rt xaXovoi xai g^Qargtae, txaartie dk roviotv

iQiaxovra eivai yivi\. (Bei Harpokr. s. v. yiyyrjrut lautet aber dieser Nachsatz:

rgttrve xai <pgargia' nttXiy di ruiy tpgarguuv ixdaif) di>]QflXo fie yivq X'. Ebenso

im Lex. Demosth. a. a. 0., so dafs also die Einteilung in dreifsig yivn nur die

Pbratrie betrifft). An sich ware die Gleichsetzung von rgtrnJe und tpgargia mbg-

Hch, denn da Aristoteles die Phylen als lokale auffafst, so kbnnte er aucb die

(fgargia ebenso wie die rgnrve als lokal betrachten. Wenn Gilbert, Griech.

Staatsaltert. I
s
, 116, Anm. 2 bemerkt: dem ausdrucklichen Zengnisse des Aristot.
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Anderseits gab es bis zur Verfassungsanderung des Kleisthenes eine

grofse Menge von Gemeinfreien, welche keine staatliche Rechte batten

und aufserhalb der Phylenverbande standen >. Diese nichtburgeriichen

Athener konnen auch nicht zu den geschlossenen Standen der Georgoi

und Demiurgoi gehort haben, denn diese karapfen bereits liber siebzig

Jahre vor Kleisthenes mit den Eupatriden um das hochste Staatsamt,

das Archontat, und erlangten, wenigstens voriibergehend, auch Anteil

an deraselben *. Das sctzt langere politische Kampfe zwischen den

Standen voraus. Im Besitze biirgerlicher Recbte miissen die Georgoi

und Demiurgoi bereits iangst gewesen sein.

Es Iragt sich also, aus welchen Elernenten die nichtburgerliche

Masse der Gemeinfreien bestand. Im Epos erscheinen als die nied-

rigste Klasse unter den freien Leuten diejenigen, welche andern um

einen bestimmten Lohn dienen, naraentlich als Feldarbeiter , aber auch

bei andern Verrichtungen 3
. Eine solche Klasse von Gemeinfreien, die

"A9n. 8, 3 gegeniiber, dafs die Trittyen eine solonische Neuschopfung waren, kann

die lexikographischc Uberlieferung, welche yqnxgla und tgtrrvf identifiziert, kemen

Auspruch auf Glaubwurdigkcit machen, so beifst es bei Aristot. a. a. O.: qvlai

J' laav ifrrapff, xa9dneg n go r fpo*- , x«l <pvXoj}aoUct< lerragts. fx d'e [rt,()

q:t\Xiji ix)<<orq< qoav vtvi/uquevat iguitec juif JQtii, vavxgagbu dk dtodfxa xu9

ixaotqv. Also Aristoteles bezeichuet sie als eine zur Zeit Solons bereits besteheude

Eiurichtung. lubqzug auf die Naukrarieeu steht das auch anderweitig fest. Zu-

gleich werden bier die Trittyeu in Parallele mit den Naukrarieeu gesetzt. Da nun

Aristoteles l49u. 21, 5 (vgl. S. 104, Anm. 1) sagt, dafs Kleisthenes die Demen an

die Stelle der Naukrarien j*etzte und dafs er ferner aus den Demen die neuen

Trittyen biklete, so liegt der Schlufe nahe, dafs die alten Trittyeu aus den Nau-

krarieeu gebildet waren. Daun waren aber die alten Trittyen etwas von den Phra-

trien wesentlich Versehiedenes. Auch 21, 3 uud 6 kann Aristoteles Trittyen

uud Phratrieu sehwerlieh als etwas Menti»cltes aufgefafet haben. Die Stelle der

l4»n , auf welche die versehiedeuen lilossen zuriiekgehen, wird also ungef&hr ge-

lautet haben : Jede Phyle war in dreifacher Art jgt/r,. Harpokr. s. v. yfrrjaA
oiugeteilt in iomi», f^rs Harpokr. s. v. r(>urix und Pollux VIII, 111) und (jFpa-

iguu. Von deu Phratrieu war aber wiederutn eine jede in dreifsig yi*i eingeteilt

v
Harjvokr. *. v. j*r*»;r«r* und Lex. Domosth. Patm. .

V; Aristot. '.49 -t. 21, 1: ng*tt>r ulr a,*t **tUf n«r»a, «V <f(*a «Vrl

?w» mmo**, .''niuf.-H. ^aiioufr.s-. ufraa^wa. t -U , o t , t ijf jtoXneiaf.
21, 4: *iu J'.u t»< ei^v 1" oXi'l*,* f U t\- tfjxoi'ri fr txaety i«r dnuatv , Iva
rt«igS9fv T^a«irot>#ioii«< *it\t )t »*i 9 I cm\ Mcul.io,, «XXd r<J> d^utuv «Vo-
yQQtvanuv. Vgl. 20, I: kXf^9e»\t i(«v>c«;(i« tCr Ji Uo» anocficfoe; I *
nA<*,. ^i,r„«r Vgl S 22 Aua». a. E.

2' Aristot. J9-t. \X 2.

;r. U XXI. 444: .k i „..,^ i-a 1H f- beim Maucrbau).
Od. XI. 4^i>. SM^ust x' »-.,,m

1
v, ^Huuir nWpJ ^' axXrpo W

ftr rvoi.s- « I. -..
Vgi od xvin
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nicht, wie die Georgoi (Geomoroi), eigenes bauerliches Grundeigentuin

hattcn gab es auch in Attika. Ein grofser Teil der landlichen Be-

volkerung bestand aus Hektemoroi oderPelatai, welche ura einen

bestimmten Lohn, namlich um ein Sechstel des Ernteprtrages, den groisen

Grundherren das Feld beatellten und ihnen dienstbar waren Dais

357; IV, 644. *>«m als landliche Arbeiter: II. XVIII, 550 ff. ; Hesiod. Erg. 602.

DasWescuder „ungcehrten" fitrayaatat (vielleicht Beisassen) lafst sich nicht mit

Sicberheit bestimmen. Vgl. Riedcnauer, Stud, zur Gesch. d. antik. Handworks

(Erlangen 1873) 23 ff.; Fanta, Dcr Staat in der Ilias und Odyssee (Innsbruck 1882)

41 ff; Biichsenschutz , Besitz und Erwerb im gr. Altertum (Halle 1869) 274 ff.

345 ff.

1) Aristoteles l49n. 2 hat den selbstfindigen Bauornstand in Attika aufser Acht

gelaasen vgl. 8. 54, Anm. 4.

2) Aristot. *A9n. 2, 2: xal Jij xai idovXevoy ol nivf)ttf rots nXovotoiq xal ai'rol

xal rii rixva xal al yrvatxts, xai ixaXniyio ntXtirat xal txx t'lfAogaf xaru ravtijv

yag ifjv {A(a9toatv eigya^oyjo ttay nXnvottoy rove aygovs' ij dk niton yq di' 6Xiyo>y

iyy (Ein Irrtum vgl. S. 51, Anm. 4) xa) ti /i>] Tti$ fjto9uiottc a'nodidoity , dyta-

yiftoi xal avrol xai ol natdes iyiyvoyxo. Bei Plut. Solon 13 findet sich, wie bei

Hesych. s. v. ini/uogros, die unrichtige Angabe, dafs die ixriftogoi ein Sechetel fiir

die Grundherren abgabcn : "H yag dytoigyovy ixilvois ixia itov yiyofA^ytoy tcXovyrt St

ixrtjftoQtot ngooayogfto/uevoi xa) irjrty, ij zgia Xa fi /S« vov t $ f inl roi<

oaiuaotv dyaiyiuoi roi( dayfi^ovay r\oay (vgl. S. 27, Anm. 3). Das Richtige

steht bei Hesych. s. v. kxi^ixogm, Phot. s. v. neXdrai, Schol. Plat. Eutyphr. 327

und Eustath. zu Od. XIX, 28, wie bereits SchSmann, De comitiis Athen., p. 362

erkannt hat. Vgl. Gr. Altert. I
s

, 342; Bbckh. Staatsh. Athen. I
s

, 578 Anm.;

Oncken, StaaUlchre des Aristot. II, 437; Fr. Cauer. Parteien und Politiker in

Megara und Athen (Stuttgart 1890) 52 f.; Th. Gomperz, Die Schrift vom Staats-

wesen der Atbener u. s. w. (Wien 1891), S. 11. 45 (wo leider die S. 11 ausgefiihrte

Ansicht aufgegeben ist) ; Herrmanns Gr. Staatsaltert.
8

, bearb. von V. Thumser,

§ 60, S. 335 ff.; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert, I*, 129. Die Hektemoroi waren keine

Pacbter, die es nach Plut. Solon 13 daneben gegeben haben mag, sondern Lohn-

arbeiter auf Teilbau. Dcr noch dazu in verschiedencm Sinne gebraucbte Aus-

druck fi(o9a><n< bei Aristot. kann freilicb zu einer mifsverstandlichen Auffassuug

Anlafs geben. Vgl. Niiheres bei F. Ruhl, Rhein. Mus. XLVI (1891), 449; Jahrb.

f. klass. Philol. Supplbd. XVIII (1892), 682 ff.

Uber die Bedeutung des neXdrtjs vgl. Plat. Euthyphr. 4C: ^nei $ ys a
,

no9ayaiv

ntXaris rif r,y ipos xal toe iytajgyovfjty 4v AVr£^> 49tjrev$y (vgl. S. 108, Anm. 3)

ixtt nag' fipiv xri. Pollux III, 82: ntXdrai di xai 9r
t
rt( 4Xev9ega>y ioiiv 6v6-

fiara dut nty(ay in' dgyvgitp dovXevovrtuy. IV, 165: ixtnpoQioi de ol ntXdjcu nagd

roh Arrixois. Vgl. Schol. Plat. Euthyphr., p. 327 (ol nagd iol( nXr,aiov igya{o-

fAtyot xal 9qree); Hesych. u. Phot. s. v. neXdtai (ol piody dovXtvoyxt i). Uber

»^tt( und &qr*vu» vgl. S. 108. Anm. 3, ferner Aristot. Pol. III. 3, 3, p. 1278a,

V. 11 : ol (tkv kvl Xeitovgyovyres i« totacra dovXo*, ol d't xotyfj fkivavoot xal

&tjrt; Schol. Od. IV, 644 (ol iXev&enot ftiy ut<r^ di dovXt tones); Etym. Magn.

s. v. 9ijie( ; Phot. s. v. &qreta, &i
t its, &qrevtiy. Suid. s. v. 9r,g u. 9r(nx6y, Hesych.

s. v. 9,re(. Weiteres bei Buchsenschutz a. a. O. 274 ff. Die The ten, zu
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sie keine politiachen Rechte besafsen, giebt Aristoteles an l
. Wie der

Bauernstand der Georgoi die Hektemoroi ausscblofs, ebenso wird der

Stand der Demiurgoi nicht die ganze gewerbetreibende Bevolkerung,

sondern namentlicb die Besitzer eigener Werkst&tten und die Grofs-

handler * umfafst baben , wahrend die gewerblicben Lobnarbeiter und

Kramer nicht zum Gewerbestande als solchen gehdrten und auch keine

biirgerliche Berechtigung hatten *. Die Hektemoroi und die untern

Schichten der gewerblichen Bevolkerung waren mithin die Attiker,

welche nicht das Biirgerrecht besafsen, nicht zum Demos der *Athpaioi

gehorten und aufserhalb der Phylenverbande standen l
.

denen die neXarai als eine besondere Klasse gehorten, unter-
scheidet Aristoteles in der Politik wiederholt von den yeuoyoi,
den s elbst&ndigen Bauern. Pol. VI. 1, p. 1317a, v. 25: yivitat ydg to

fiiv ytaioyixoy nXi\9o(, to dh pdvavooy xai 9r{tut6v. VI. 4, p. 1321a, v. 6: inti di

xiuaoa fiiv ion fiiotf /jdXioja row nXifiovq, yewoytxoy, ftayavoov, uyooaiov, £qrutaV.

IV. 4, p. 1291a, v. 6; VII. 9, p. 1329 a, v. 36.

1) A$n. 2, 3. Uber die Ausschliefsung der Theten vom Burgerrecht in oli-

garchischen Staaten, zu denen Athen in alterer Zeit gehorte, vgl. Pol. III. 5,

p. 1278 a, v. 18ff.

2) Vgl. Biichsenschutz, Besitz und Erwerb im gr. Altertum, 8. 334 ff. Uber

den Grofshandel [i^noqla) und dem Unterschied vom Kramhandel (xantjXe(a) vgl.

ebenda S. 455 ff.

3) Uber diese Bevolkerungsklaesen vgl. Biichsenschutz a. a. 0. 324 fi. 345 ff.;

Bockh, 8th. Ath. I". 58. Uber die /c^orc/wi in Korinthos, wo sie am wenig-

sten verachtet wurden, vgl. P, 446. Es sei zum Verstandnis dicser Verh&ltnisse

auf die mittelal terliche Stad tverfasBung hingewiesen, die manchc Ver-

gleichspunkte darbietet. Die Lohnarbeiter unterscheidet Aristoteles von den fid-

yavooi, Vgl. S. 109, Anm. 2 und Pol. III. 5, p. 1278 a, v. 21: iv dt taif dXiyuq-

Xtau; Sqra (ik* ovx iydiyexai etvcu noXitny (an 6 Tifiqfiaruty ynp ftaxotiy ut fte&4-

|e«C rwc ap/eov) frtyavooy d* iydiyttai- nXovxovoi yao xal ol noXXol teSy leyyittoy.

Also die reinen Gewerbetreibenden konnten auch in Athen schon vor der demo-

kratischen Umgestaltung des Staatswesens burgerliehc Rechte besitzen.

4) Uber den Unterschied von Auutol, den Bewohnern Attikas (ohne Riicksicht

auf ihre politische Stellung), und l49>ryaiot
t
den Burgern der noXtg Athen oder den

Mitgliedern der biirgerlichen Gemeinschaft vgl. W. Vischer, Kl. Scbrift. I, 316f.

;

Ed. Meyer, Forech. zur alten Geschichte I (Halle 1892), 305 ff. In gewissem Sinne

ist der Unterschied zwischen Atuxol und 'A»ivaioi mit dem zwischcn JTioonaroi

und AuxeJatfiovioi zu vtrgleichen, doch hatten die Spartiaten zugleich ihren Wohn-
sitz in Sparta, wahrend ein grofser Teil der 'A9^yaiot auf dem Laude wohnte.

Namentlich waren auch viele Adeligc noch zur Zeit des Kleisthenes auf dem
Lande angesessen. Vgl. S. 103, Anm. 3). Ed. Meyer a. a. 0. weist darauf hin,

dafs in der grofsen, vor dem Archontat gedichteten Elegie Solons (Frgtn. 4 Bergk,

P. L. Gr. II*, 35) die ttan.i mit den d^uov fiytftuve: an der Spitze (v. 5—23) und

die ntviXQoi auf dem Laude (v. 23—27) gegeniiberstehen. Vgl. v. 23 ff: retiree

ftXy iv dqfi(f> arotytrai xaxn' xaiv di nfViXQiLy \
Ixvovytai noXXoi yaitty ii aXXo-

danqy iiQa&tvtes. Die neyi^Qoi gehoreu also nicht zum ctfyioc Die ntvia ist ein
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h.

Nach dem una aus der Uberlieferung des 4. Jahrhunderta vor-

liegenden Norm alscbema der attischen Stamm verfassung

gliederte aich jede Phyle in drei Phratrien, die Phratrie wiederum in

dreifsig Gescblechter, auf das Geschlecht recbnete man endlich dreifsig

Manner *. Diese Einteilung ist sicherlich eine kunstliche antiquarische

Konstruktion, die augenscheinlich daraui beruht
;
dafs es zur Zeit ihrer

Entstehung (wahrscheinlich erst nacb Beginn des 4. Jahrhunderts) im

athenischen Staate etwas tiber zebntausend biirgerliche Hausst&nde gab,

und Triakas (Dreifsigschaft) ein alter Name flir die erbberechtigte und

zur Blutsuhne verpflichtete Verwandtschaft war *.

charakteristisches Zeichen der Theten, in diesem Falle besonders der neXdrtu auf

dem Lande. Ed. Meyer a. a. 0. bemerkt ia der Elegie Salamis (Frgm. 2 Bergk)

neont sich Solon selbst 'A&tivaioe, denn er ist Burger der herrschenden Stadt, aber

im Munde der Fremden lafst er sich als Attiker bezeicbnen (aupa ydq dv qpcrrK ijdt

pet' dy9Qwnouii yiyotxo
\
Atrtxut ovio( ttuv JZaXajtiyatftrdiy). Aber Atbena

redet ibre Volksgemeinde bei Aeschyl. Eumen. 651 mit Utnx6( Xttis an.

1) Aristot. Frgm. 385 Rose, Aristot. Frgm. 3
, p. 362 (vgl Rose, Aristot.

Pseudepigr
., p. 408) = Lex. Demotsh. Patm. im Bullet, d. corr. hell. I (1877),

162 s. v. ytyv^xai ; Scbol. Ps. Plat. Axioch.
, p. 465; Harpokr. s. v. yeyvfjat

;

Pollux VIII, 111; ygl. Ill, 52; Philochoros, Frgm. 92 (Suid. s. v. yeyy^im) und

93 (Suid. s. v. ofioydXaxte;); Schol. Plat. Phil.eb, p. 30 D. Im Lex. Demosth.

a. a. bei Suid. s. v. yu>yr,tai, Art. 1; Schol. Plat. Phileb. 30D wird diese Kon-

Btruktion mit der Einteilung des Jahres in vier Jahreszeiten und zwolf Monate

on 30 Tagen in Beziehung gesetzt.

2) Es gab nach dem Schema im ganzen 360 ys'y>i und 10800 Manner. Vgl.

dazu Xen Mem. III. 6, 14: *} ftiv noil*; ix nX$i6yn»y q ftvQteny otxiwv ovyioi^xt.

Oix(m. sind hier Hausatande vgl. C. Wachsmut, Stadt Athen 1, 564, Anm. 2. Die

Zahl 360 ist viel zu hoch, obwohl Proklos zu Hesiod. Erg. 492 sagt: xai yaQ iy

A9^vat( qoay totovto$ re'/io* xai mvofiu^oyio Xiayat i$>]xovta xai rpicrxdatoi xui

etfparo ttvu Mo/ua negt aviovf, lya ol Xdyot ylyvuvxai ovy totg owiovviy inwyt-

Xtit. Zwischen Akropolis und Pnyx ist ein kleiner viereckiger Porosbau nebst

zwci dabei in situ befindlichen Grenzsteinen mit der Inschrift Sgoe Xt'dym und

einem ebenfalls in situ befindlichen Altar aufgedeckt worden. Berlin, philol.

Wocbenschr. 1892, Nr. 11, S. 323. Es wird eine grofsere Anzahl solcher Leschen,

die dem gewohnlichen Volke als Unterhaltungspltttze dienten (Antiphon b. Harpokr.

s. v. Xioyw, vgl. CIA. II, Nr. 1055, v. 23; E. Curtius, Stadtgesch. Athens, S. 183),

gegebeu haben, aber die Zahl 360 ist unglaublich. Es wiirde dann der gauze

Stadtboden Athens mit Leschen formlich bedeckt gewesen sein. Aufserdem ist

eine Beziehung der Xioytu zu den yivn keineswegs sicher. — Wenn im Lex.

Demosth. a. a. O , im Schol. Ps. Plat. Axioch., p. 465 und bei Pollux VIII, 111

(vgl. Ill, 52) die tis rd yivq jtiayfiivot oder die xov yivovg [Attiyoviss ausdrtick-

lich ysvyi]tai genannt werden, so ist das richtig, allein unrichtig ist die Voraus-

setzung, dafs die Angehorigen der Phylen ausschlielslich Genneten waren. Da

der Autor des Schemas von dem Gedanken ausgeht, dafs die Phylen die ganze
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Die eigentlichen Trager der Stammverfassung waren die Ge-

BUrgerschaft umfafsteu ;vgl. S. 107, Aum. 3), so mufsten alle Burger ykrrfam ge-

wesen sein, was memals der Fall war. Fafst man yewijrat im eigeut lichen Sinne

aU Angehorige der yiyt) auf, so kann naturlich von 10800 yewrjnt nicht die Rede

sein. Im ganzen sind einschliefslich der patronymen Demennamen etwa neunzig

Geschlcchter bekannt (Toepffer, Attische Genealogie, p. V und 315: Rhein. Mus.

XLV [1890], 383). Das ist schon eine verhaltnismafsig grofse Zahl. Viel mehr

wird es iiberhaupt nicht gegeben haben. — Was die Eiuteilung des yiyos in 30

avdotf betrifft, so heifst es bei Pollux VIII, 11 : ixdarov dl e9vov( (fxiitnw <FQ"~

iQta;) yivij rgnxovia i£ dydqtHv roaorttuv u ixaXtito i Qtnxd d (g xttl ol fitiij[oyTe(

tov yt'vovi ytrrr,xm. Ebenso irrtiimlich wie die Identifiziernng von l9*os und

(fQctiQln ist auch die vou yivoi und roiaxds, obwohl sie gewdhnlich angenommen

wird (K. F. Hermanns, Gr. Antiquitaten II, 1 Rechtsaltert. , bearb. v. Thalheim,

§ 9, S. 54, Anm. 1; Griecb. Staatsaltert.6 v. Tbumser, § 58, S. 318. — Droysen,

Schmidts Zeitschr. f. Geschichtsw. VIII, 298 und Philippi , Beitr. z. Ge*ch. des

attisch. Biirgerrechts 215 ff. beschranken die rpioxff; auf die Erstgeborenen , was

ebenfalls nicht angeht). Die Bedeutung ergiebt sich aus Hesych s. v. e£a» rpm-

xadof ol fir, fitraXttfAjlavotnfs naidei % rtyxtattts xXijoor ttXu'T^atmoi tivot 'Afr*i-

ytjaiv ixnXovvxo. Vgl. Hesych. s. v. axQtttxaoxoi • ol ^uij ^um/orroc xgtaxddof

'Adr,vaioi. Diejenigen ihrer Geburt nacb Erbberecbtigten naunte man also Ifw

TQtnxdtfof. wclche infolge irgendwelcher Umstande vom Erbrecht, dem Recbte der

n)'/«ji(i"f ,
ausgcschlossen waren. Es deckt sich also die xgwxaf mit der p*XQ*

iivetptaiv nafdaiv (den Kindern der Geschwisterkinder) reichenden tty%ioxt{a. Vgl.

Meier und Schdmann, Attischer Prozefs*, bearb. von H. LipsiuB II, 58G. Dieser

p'y/mrtfa lag nacb dem Gesetze Drakons auch die Blutsiihne ob. Demosth. g.

Makar. 57 (Dittenberger, Syllog. iuscr. gr. 45): IlQoctnctv Trp xxu'vavxt iy «yoQ4

ivxo; tirt\pi6tr
t
MO$ xai uvetyioi', avvdttoxuv di xai avuptoiv ntttdtti xttl yxtfipQorf xai

ntvSfQovg xul rpQttreQat; xiX. Vom yivo$ ist iu dem Gesetz gar nicht die Rede,

auf die Vetternschaft folgt die Phratrie. Eine Verwechselung der xqiaxtiq mit

dem yivoq lag abcr nahe, da in den Gesctzen uber das Erbrecht vielfach vom
ytyot im Sinne der Geburt oder Verwandtschaft die Rede war. Vgl. Demosth.

g. Makar. 51 : yivu dntuxiQto. 54 : «i iyyt'xaxa yevoi\- . . iav di nXeiot'i uatv h
r£ avty yivu xxX. g. Leochar. 15 u. s. w. — Triakades als Tischgenossen-

schaften bei Opferschmausen in Demen: CIA. II, 589 (Dittenberger, Sylloge

Inscr. gr., Nr. 29*J, Anm. 2).

Uber die Wertlosigkeit der zahleumaTsigen Konstruktion der Stammverfassung

vgl. Grote, Gesch. Griecb. II', 43; Hammaratrand, Jahrb. f. kl. Pbilol. Supplbd.

VI ,1872 7), «sl3; Toepffer, Attische Genealogie 14, Anm 3. — Gilbert, Griecb.

Staatsaltert I', lltif. halt an der Zahl yivn feat, bezweifelt aber die Gcaamtzahl

10800 und den aristotelischen Ursprung der Einteilung der yivns in 30 avdgee.

Thumser in Hermanns Gr. Staatsaltert.
0
, § 58, S. 318 meint, die Uberlieferung

uber die Einteilung sei nicht anzuzweifeln. Die Ziffern batten aber selbstver-

standlich nur fiir cine bestimmte Zeit (in der die Stammesverfassung geordnet

wurdc) Geltung. Abnlich wie Thumser: Bockh, Staatsb. d. Athen. I
3

, 44; Phi-

lippi, Beitr. zur Gesch. d. att. BiirgerrechtB 217; Duncker, Gescb. d. Altert. V 4
,

456; E. Curtius V\ 312 (die Organisation gehort nach E. C. der soloniscben Zeit

an. Die Zahl 10 800 bezeichnet die Summe derer, welche an den durch die Ge-

schlechter vertretenen Heiligtiimeru Anteil batten).
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§ 15. Die Anfange des athenischen Staates; Konigtum und Adelsherrschaft 11$

schlechter und Phratrien l
. Der attische Geschlechteverband wird

aua einem erweiterten Familienverbande erwachaen sein *, indessen in

geschichtlicher Zeit deckte sich nicht mebr der Begriff von Blutaver-

wandten (pvyyeveig) und Geschlechtsgenossen oder yswfjTai, wie die

Mitglieder einea Geachlechtes ira staatsrechtlichen Sinne hiefaen 8
, ea

aei denn, dafa aich Genneten unter einander verachw&gert hatten.

Das Geschlecht bildete eine Genoaaenachaft *, bei der die ZugehSrigkeit

1) M. H. E. Meier, De gentilitate attica, Halle 1834; 6. E. V. Zelle, Beitrage

aur altera Verfassimgsgeschichte Athens, Dresden 1850; Haase, Die athenische

Stammverfassung, Abhdl. d. hist.-philol. Gesellsch. zu Breslau I (1858), 76 ff. ; Ad.

Pbilippi, Beitr. zar Oesch. d. athen. Biirgerrechts (Berlin 1870) 204 ft; Gilbert,

Die philochoreischen 6uoyaXaxxtc, Jabrb. f. kl. Philol. CXVII (1873), 44 fi.; Gr.

Staatsaltert. I\ 116. 164 ff. 212 ff.; Buennann, Jabrb. f. kl. Philol. Supplbd. IX

(1877/8), 597 ff.; Szanto , Zur attischen Phratrien- und Geschlechterverfassung,

Rhein. Mas. XL (1885), 506 ff.; H. Sauppe, De phrarriis atticis I, Gottingen 1886,

Ind. schol. II ebenda 1890, Ind. schol. C. Schaefer, Altes and Neaes von den

attischen Phratrien, Schulpforta 1888, Progr.; Joh. Toepffer, Attische
Oenealogie, Berlin 1889 (vgl. teilweise dagegen E. Maafs, Gotting. Gelehrt.

Anzeig. 1889 II, 802f. und die Erwiderung Toepffers, Rhein. Mas. XLV [18901,

371ff.); R. Schoell, Uber die kleisthenischen Phratrien, Ber. der

bayer. Akad. 1889 II, S. Iff. (Munchen 1890); Hermanns Griech. Staatsaltert.',

bearb. von V. Thumser, § 58, S. 313 ff.

2) Grote, Gesch. Griech. IP, 43 ; Erw. Rohde, Psyche (Freiburg 1890) 157,

Anm. 1 ; 158.

3) Vgl. Dittenberger, Hermes XX (1885), 4, Anm. 1. — Demosth. g. Eubulid

(LVII) 23: ol (tky xolyvv Cciyxe( ovxot xu/y avyytvwy xov naxgof xal xiqos drdgtoy

xal n<>6t yvxaixtSv fitfiaoxvofxaot, alf ^y au<poxiQ<ti$tv 'jfyyatog xxX. xdXei «fff pot

xal rovf opodxtous, enttxa rove yeyyrjtcti; Ps. Demosth. g. Neaera 59ff. Ober

yiyy/jxat als ol ei( xd ytyq xtxaypivoi oder [texixovxts row yfvovs vgl. Aristot.

Frgm. 385 Rose' (vgl. S. Ill, Anm. 2); Philochoros, Frgm. 92 (Suid. s. v. yty-

yqxai) ; 93 (Suid. s. v. oftoydXaxtet). Harpokr. s. v. yevyijxtti • 'Itraibe . . . xovs

cvyytyeif ytvyqxac (ovofiaoey o»/ ol avyytveis (ifvxot anhog xal ol if nXpaxos

yeyvijxai xe xal ol ix xov avxov yivovs ixaXovvxo, aXX
y

ol i£ dgxKi eif xti xa-

Xot'ft$ya yivn xaxaytfiti&iyxes xxX. (Philochoros, Frgm. 91). Hesych. s. v. ytyvnra*'

ol xov avxov yivove utifyovxss xai d'yta&ev an* aoyijs l/orre$ xoiyd legd.

Pollux VIII, 111: ol fitxfyoyxee xov yivovt ytvy7)Xox xal oftoyaXaxxtg
,
yivet ftky

ov 7i Qooyxov x ee , ix 6* i xqs avvodov ovxa> ngoaayogewiptyoi. Etym. Magn.

s. v. ytyyijxat: — ov xaxd yiyoi uXXt,Xoiq ngooqxoyxes ovd' dno xov

avxov atfi ax oc, dXX' ioamg ol d*i)fi6tai xal ol opgdxegti e'xaXovyxo vofAtay xotno-

ylav xird exoyxef, o»ru xal ol yeyyfjxai ovyytvtxuiv ogyttoy ij &$tov (xtu-

va>y(av xiyd e/oir«c), dtp' ojv ogytiZytc tayo(ida9^aay. Ebenso Bekkcr, Anekd. gr.

I, 227, abnlich Schol. Plat. Phileb., p. 30D und Suid. s. v. ytyyijxat. — Die Mit-

glieder des yiyof als yevyf
t
rat bezeichnct in einem Beschlusse der Krokooiden

:

CIA. II. 596.

4) Beschlusse und Stiftungen von Geschlechtera und Geschlechtsbeamten odor

Erwahnungen von lctztera: CIA. II, 596. 597. 605. 785. 1113. 1325. 1345. 13.-.9;

B««olt. OriMhUche OfHchichW. II. S. Aufl. 8
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114 Viertes Kapitel.

sich in m&nnticher Linie vererbte. Die Mitglieder der Genoeeenschaft

vereinigte der Kultus eines Heros, der als gemeinsamer Ahnherr und

Schutzgeist des Geschlechtes vorausgesetzt und verehrt wurde Durch

diesen gemeinsamcn Stammvater wurden die Angehorigen eines jeden

Geschlechtes zu Homogalaktes oder Milchbrttdern , wie der alte,

aucb ofnziell gebrauchte Namen der Genneten lautet 1
. Ebenso mannig-

III, 5. 680. 702. 1276. 1279; li&jyaioy VI, 274 (= Toepffer, Att. Genealog. 288);

'Etptlfi. oqx«ioX. 1883, Sp. 82 und 114. Ein xiftwos des Apollon Patroos der Ela-

siden: Toepffer, Rhein. Mas. XLV (.1890), 388. Ein *o*roV xtXeernftov der Lyko-

miden in Phlya: vgl. S. 68, Anm. 4.

1) Die yon einem yeyos Verehrten galten als (lessen Vorfahren yo»$ic. Bekker,

Anecd. gr. 240, 31: (xa 9vfiata didwow) eis xa yoviuv (/«?«*) xd yin*. So ver-

ehrten als Ahnherren die Eteobutaden den Heros Bates, die Buzygen den Heros

Buzyges, die Kepbaliden den Heros Repbalos u. s. w. Weiteres namentlich bei

Toepffer, Attische Genealogie, S. 3ff. nnd Erw. Robde, Psyche (Freiburg 1890)

137 ff. 157 ff. Weitaus die grofste Zabl der bekannten attischen Geschlechtsnamen

haben patronymische Endungen. Sieben Namen (K^tauts, KtoXuIf u. s. w.) sind

von Orten abgeleitet, an denen das Geschlecbt seinen Stammsitz hatte, vier von

sakralen oder profanen Beschiiftigungen (ffifevxcc, Bov^vyai, Myeiooxopci , 4>ot<o-

gvxoi). Vgl. Toepffer a. a. 0. — Uber den Kultus als vereinigendes Band vgl.

ferner die S. 113, Anm. 3 und 4 angefuhrten Stellen.

2) Philochoros, Frgm. 91 (Harpokr. s. v. y(yy^xm) : #*Ao'/o$<k d' i* rif rt-

xdgxg tpuci nooxeooy 6jioydXaxxe( 6yofia£todai oi't vvy yevyqxac xaXovoi*. Frgm. 94

(Suid. s. v. ogyediyes). D(qI dk xeSy ooytiayuy yiyoaqpe xnl 4nX6xooof. „ Tore dk

tpQaroQas inavdyxee dix«i&ai xai xovs doyttdvae xtti xovq opoydXaxxaf , ov$ yey-

yrjtat xaXoC'psv." Frgm. 92 (Suid. s. v. ytyyf.xttt, Art. 2): ol ix xov avxov xnl

n Quixov xt5y xguixoyra yeydtv, ovs xai nooxegoy tpqin <f>iX6yo(>o{ 6/uoyttXaxraf xa-

Xtio&ui. Die Worte ol ix xov avxov xai nQui xov xdSv xguixovxa yeytSv ruhren nacb

Frgm. 91 und 94 nicbt von Philochoros her, folglich auch nicht die entsprechen-

den im Frgm. 93 (Suid. s. v. oftoydXaxxes). 4uX6xoqo( xaXti xovs yewfxa* roue

ix xov avtov iiqcoxov yivovf iwy X' ytyuy. Vgl. Pollux VI, 156; III, 52: ixa-

Xovvxo dh ovxoi (ol iy ixdaxQ yeyu dydqtf) xa) 6uoy«Xaxxes xal doytolyts. Die

Angabe, dafs yevyt.xm nur die Mitglieder des ersten der dreifsig Geschlechter der

Phratrie hiefsen, steht auch im Widerspruche mit Aristoteles, Frgm. 385 Rose"

und den sonstigen S. Ill, Anm. 1 u. 2 angefuhrten Belegen, wonach die Angehorigen

eines jeden Geschlechtes yeyyf,xai hiefsen. Sie beruht offenbar auf einem Mifs-

verstiindnis. Damit erledigen sich die von Philippi, Att. Biirgerrecht, S. 204;

G. Gilbert, Jahrb. f. kl. Philol. CVII (1873), 44 f. und Buermann, Jahrb. f. kl.

Philol. Supplbd. IX, 619 daran geknUpften Erorterungen. Vgl. auch H. Lipsius,

Bursians Jahresb. 1873 II, 1358, der mit Recht betont, dafs nach Philochoros

ofioydXaxxee und yeyyr
t
xat nur verschidene Bezeichnungen fur dieselbe Sache

waren , wfihrend V. Thumser in Hermanns Gr. Staatsaltert. 0
, § 58, S. 320 die

Hypothese aufstellt, dafs opoydXaxitc die alten attischen Geschlechter, dgyetivf^

(vgl. S. 116, Anm. 4) die hinzugetretenen eleusinischen Elemente gewesen seien,

yeyyijxat sei der Titel aller Geschlechtsgenossen geblieben. Toepffer a. a. O.,

p. 14 bezieht die Benennung dpoydXaxxtc auf den Kultus des Apollon Patroos
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§ 15. Die AnfSnge des athenischen Staates; Konigtum und Adelsherrschaft. 116

faftig wie die Ahnenkulte waren die besondern Beziehungen einzelner

Geschlechter zu beatimmten, vielfach in den Gemeinde- und Staatskultus

heriibergenommenen Gottheiten, deren erbliches Prieatertum ihr unan-

lAatbares Vorrecht blieb ». Gemeinsam war aber alien Geschlechtern

der Kultus dea Zeus Herkeios und Apollon Patroos, der Schutz-

gotter des Familienherdes und Hausaltares , auf dem den Ahnen ge-

opfert wurde *. Daneben verehrten die Genneten den Dionysos als

Pater Tbeoinos und brachten ihm am Feste der Theoinia Opfer dar s
.

'rgL S. 72, Amn. 1 and S. 102, Anm. 3), Erw. Rohde, Psyche, S. 157 Anm. auf

ien gemeinsamen Ahnherrn und die urapriingliche physische Verwandtschaft. Vgl.

Aristot Pol. I. 2, p. 1252 b, v. 18 ff.: fidXtaxa xazd <pvotv loixtx >} xwpn dnoutta

-iz{a( ftrtu' ov( xaXoval xtvec dfioydXaxxas rtatddt re xal nai&wv naftfa?. Zu xa-

ioftff tiv*$ vgl. Pollux VI, 166 : ol ydg 6fioydXaxxt{ Mnv rwr 'Axxtxuv.

1) Aristot. Frgm. 385 Rose* (Lex. Demosth. Patm. im Bull. d. corr. hell. I

[1877], 152 a. v. ytwiflai): — oi'xtves ynvvrftai ixaXovrxo, tov ttl teooavtat kxdexoit

loocrjroptfiM ixXqoovvxo, otov EvfioXntdat xal KtjQvxis xal 'Exeoftovxafm xtX. Aristot.

J9n. 21, 6: (Kleisthenes) xdq ItQutovvas ttaotv l/fiv ixdoxovs xaxd xd ndxQut.

Cher die Lokal - und Familienkulte als Keime des Staatskultus vgl. Toepffer

a. a- 0., S. 2 ; Erwin Rohde, Psyche (Freiburg 1890), S. 159 und Fustel de Cou-

!ing-?s, La cite* antique, 13. edition, Paris 1890, der jedoch die Bedeutung der

Ahneukultgenossenschaft fur die Entwickelung umfassenderer Gemeinschaften , zu-

letst der h6Xjh;, des hochsten und weitesten Staatsverbandes und Kultvereins, stark

ubertrieben hat. Vgl. die Bemerkungen von Erw Rohde
,
Psyche 156 , Anm. 2.

Die bohen Staatspriestertumer waren im erblichen Besitze von Adelsgeschlechtern.

So steUten die Eumolpiden und Kerykes die bohen Priester fur den eleusinischen

Kultus, die Eteobutaden die Priesterin der Athena Polias und den Priester des

Poseidon Erechtheus. Vgl. Toepffer a. a. 0. 44 ff. 122 ff.; Bullet, de corr.

hdl. XIII (188J0, 441. Die erbliche Priesterwiirde des auf dem Hymettos ver-

ehrten Apollon Kynneios verwaltete das yivos Kwxidai (Toepffer 301), die des

Dionysos Melpomenos die Euneiden (vgl. S. 68, Anm. 4), die der Semnai die

Hesychiden (Toepffer 170). Die Gephyraier batten den besondern Gentilkultus

der Demeter ji/atu. (Bd. Is
,
251, Anm. 3). Uber die von den Lykomiden ver-

ehrten Gottheiten, unter denen Ge, die „grofse Mutter", die erste Stelle einnahm

und ihr xowoV xtXtaxnQtov zu Phlya vgl. S. 68, Anm. 4 und weiteres bei Toepffer

» a. 0. 208 ff.

2) Daher heifst es bei Demosth LVTI (g. Eubulid.) 67 : eixa <f>Qdx$ot< , $lx

'

AxoXXmrog naxQojov xtd Jtoc igxetov yevvrjxai. Ein xepevos 'AnoXXotvos IJaxQtttio(v)

Uwt^*>: S. 113, Anm. 4. Vgl. ferner iiber diesen altionischen Kultus S. 72,

Awn 1 und S. 102, Anm. 3. Freilich waren damals bereits langst Apollon Patroos

and Zeus Herkeios zu einem alien athenischen Staatsbiirgern gemeinsamen

Kukus geworden (Plat. Euthydem. 302; Hypereides und Demetrios von Phaleron

h Harpokr. s. v. 'EQxeios Z«i'c; Aristoteles, Frgm. 381 Rose, Aristot. Frgm. 8
,

p 260; ygl. A&n. 55, 3), aber die Genneten standen doch als solche in besondere

when Beziehungen zu diesen Staatsgbtteru.

3) Harpokr. s. v. 9«olvuf iv ol( ol yevvqxai ini»vov. Vgl. S. 74, Anm. 2.

«
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Viertes Kapitel.

Die Verfaasung der Gescblechter ist erst aua nacbkieistbeniacher

Zeit bekannt. Damah stand an der Spitze dea Geacblecbta ein wabr-

echeinlicb jahrlich wecbselndcr Archon, der vermutlich aus den Mit-

gliedern desselben erlost wurde *. Zur Beratung und Bescblufefassung

iiber gemeinsame Angelegenheiten traten die Mitglieder dea Geacblechta

in einem demaelben gehorenden Hauae zuaammen * In dieaen Ver-

sarnmlungen erfolgte auch die Aufnahme der Sdhne der Genneten in

den Geachlechtsverband und zwar auf Grund einer Abstimraung der

Genneten, nacbdem der das Kind Einfiihrende geachworen hatte, dafs

ea von ihm in einer recbtmaTsigen Ehe mit einer Atbenerin erzeugt

ware 3
.

Neben den Genneten waren schon in vorkleisthenischer Zeit die

gemeinburgerlichen Familien in Kultgenosaenscbaften vereinigt, die

uach Art der gentilizischen Verbande gebildet waren und zunicbst

wobl im allgemeinen auf Blutsverwandtachaft beruhten. Die Mitglieder

dieaer Kultgenossenschaften biefsen Tbiasoten oder Orgeonen*.

1) CIA. II, 605, v. 19: {uq)Xovi« raiv ytvtiy. (Der Steinmeta hat wie v. 13

ein 2 ausgelassen, so dafs [rove afaovxat x*Sr ytvwv zu lesen ist. Toepffer, Att.

Genealogie, S. 22.) Itytyti. «p/euoA. 1883, p. 82: to»V «e/o»rac rove «ttl xa»una-

(iivovt i£ ixaiiQov rov y4vov$. (Aus dem Ausdrucke lafst sich kein Schlufs aaf

die Art der Bestellung Ziehen.) Uti^yawv VI, 274 = Mitt. d. arch. Inst. IV, 266:

(t)6y ritl \ay(x)fivovTa nqy{oyxa tov yev)ovi der Salaminier legt Erlosung n&be

(ygl. Toepffer a. a. 0., S. 21). Vgl. ferner CIA. II, 1325. 1359; in, 5. 680. 702

731. 1276. 1279. Ein Tamias eines Gescblechts: CIA. Ill, 5. 1276. Zu tinem

besondeno Zwecke erw&hlte Epimeletai: CIA. II, 785; vgl. 596.

2) CIA. II, 834 a: Kigixmr r>1xo<. Die Kerykcn und Eumolpiden traten bis

weilen gemeinsam zusammen. CIA. II, 605. 'F.<rw. tr>/«w2. 1883, p. 82.

3) Andokid. Myster. 127; Pa. Demosth. g. Neaira 59.

4) Ein aus dem vierten Buche des Philochoros (wo er iiber die Revision und

Erncuerung der Standesregister bei der staatlichen Neuordnung nach dem Sturze

der Drcifsig gehandelt hatte. Vgl. CIA. II, 841b) erbaltenes, spatestens aas

kleisthenischer Zeit stammendes Gesetz bestimmte : „rorc <fs tpQaroQaq indraytti

4iXto&m xai rove ogyt<uya( xui rovt 6fAoyriX<txraf
il

, ore, ftigte Philochoros hinzo,

y$yytja< xaXovufy • Philochoros, Frgm. 94 (Suid. s. v. 6$yt<3y$c), Daraus geht klsr

hervor, dafs die Orgeonen nicht zu den opoytiXaxrti oder yeryjtai (vgl, 9. Ill,

Anra. 1 u. 2) in staatsrechtlicbem Sinne gehorten. Das bemerkte bereits Philippi,

Bcitriige zur Gesch. d. att. Biirgerrechts 198ff. 204 ff. und betonte dann R. Schoeli

Bcr. d. bayer. Akad. 1889, 16 gegen C. Schaefer, Altes und Neues von den atti-

schen Phratricn (Schulpforta 1888, Progr.), S. 36 und Joh. Toepffer, Attische

Genealogie 10. Letzterer erklarte im Rhein. Mus. XLV (1890), 372, dafs er von

R. Schoeli uberzeugt wfire und auch G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I', 165, Anm. 1

schliefst sich dessen Ausfuhrungen an, wogegen V. Thumser. Hennanns Gr

Staatsaltert.*, § 58, S. 320 die Orgeonen fur die eleusinischen Elemente unter dea

yfyyrtat halt und eine allmahbche Ver&nderung des Begriffes yerrirai (nor in
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Familienrechtliche Genossenschaiten , welche den Kultus des Zeus

iltester Zeit yw^rai = opoydXaxtts) annimmt. Vgl. S. 114, Anna. 2. Gegen den

klaren Wortlaut des Gesetzes kann es nicht in Betracht komraen, wenn Pollux

III, 62 sag!: ixaXovvto o*k ovtoi (ol h ixdoty yivn aySoec) xal opoydXaxtes xal

opr*w*«c , and es bei Bekker, Anecd. gr. I, 227 (ebenso Etym. Magn. s. v.

ytrinfTtu) heifst*. motifq ol dqfiojai xai <podtOQ$( ixaXovvxo vdfitov xonnorla* tiyd

</ort*c, or To* xai ol ytyvrjtai ovyyfyixtuy doyiarr xal &ed>y (xotyuyiay ttyd l/ovr*c)

«qp' ty oQytwv$f tJyofiaodiiGay. Nur nach der spateren, allgemeinen Bedeutung

des Bogriffe« Orgeones , bei welcber derselbe die Mitglieder jeder privaten Kult-

irenossenschaft umfafste, konnten ancb die Genneten als Orgeones bezeichnet wer-

den. Phot u. Suid s. v. 6or$<3w liXevxot (Muller, Prgm. Hist Gr. Ill, 600)

4r Ttfi vnofty^fittTi teiv £6X<t>yog dloytuy doy$t5vd( gpijo* xaXtto&at roi)f ovyddovf

iyopiaf n&fti twas qowas q 9tots (Orgeones kamen also bereits in den
solonischen Gesetzen vor. Vgl. Toepffer, Att. Geneal. 10; vgL auch das

Irider nicht in der urspriiuglichen Fassung crhaltene [Wilamowitz, Antigonos v.

KarjBtos, Philol. Unters. IV, S. 278] Gesetz Solons bei Gains, Digest. XLV1I. 22,

4: Sitr <f* fqfiog jj qpodtoots £ Ugtov ooyitoy q vavjai xtX. (Wahrscheinlicb ist

ftatt Uodry oqyiaiy xrX. zu lesen ooyewrte % yeyyijtai zu lesen). Phot s. v. dgyeto-

««, Art 3 : avvtay/id ti avdodiv <og (to) xtSv ytvvrjiuv xal tpQaxoQuty • oyopaa&lv and
xov xxnrn oQyut&tv olov &v*»> xal evXto&at (= Bekker, Anecd. gr. I. 286, 11; vgl.

I. 191, 26). Harpokr. s. v. 6oytt$ya{. Harpokr. b. v. dtipoxtXij xal dtffiotucd

ieod dUcpepov dXlr,Xoiy xal ttSv ooytwyixtiv xai xtSv ytvixdiy, tie Jtiyaoyoc di\Xol

h tip xatd 2jt€pa'vov. Vgl. dazu Bekker, Anecd. gr. I. 240, 28: td plf dij/joxtXtj

ytftaia ij noXig ildwHv, tit o*k id o*qftorixd ol drjfidtai, tit 6*1 td doytavixd ol

cpytaiytc, ot av wow kxdoiov tov leoov, eif di td xtu> yoyitov td yiyq. Aucb in den

letzten beiden Glossen tritt deutlich die Verschiedenheit zwischen Orgeonen und

Genneten hervor. Erstern fehlt der fiir das Genos charakteristische
Name und Kultus deB Ahnherrn (vgl. Erw. Rohde, Psyche 158). Eine An-
xahl Beschliisse von diesen spa tern privaten Kultgemeinschaften , die sich um
den Kultus irgendeiner, nicht selten auslandischen Gottheit vereinigten und wohl

hmcu gegen Erlegung eines bestimmten Eintrittsgeldes als Mitglied aufuahinen

^CIA. 11, 610, v. 20ff.), sind uns erhalten. CIA. II, 610. 618. 619. 621. 622. 623.

624. 627 ; Mitt. d. arch. Inst IX, 288 u. s. w. Naheres uber dieselben bei Liiders,

Die dionysischen Kunstler, Berlin 1873: Foucart, Des associations religieuses chez

le. Grecs, Paris 1873; C. Schaefer, Jahrb. f. kl. Philol. CXXI (1880), 417-427;

Kohler, Mitt. d. arch. Inst IX, 288 ff.: G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. P, 236 ff.
-

Die von Toepffer , Att. Genealogie, 8. 13, Anm. 3 und V. Thumser in Hermanns
Gr. Staatsaltert.6

, § 68, S. 321 bestrittene Wesensgleichheit von doytdtva und
thmtmtai ist nach den Ausftihrungen R. Schoells a. a. O. nicht zu bezweifeln.

I'riprunglicb wird allerdings irgeudein Unterschied zwischen beiden Arten von

Knltveretnen bestanden haben (nebeneinander kommen sie vor in dem solonischen

Gesetse Digest. XLVII. 22, 4 und bei Athen. V, 185), aber in Bp&terer Zeit

wird zwischen den Ausdriicken doytdivee und &taaditai kein Unterschied gemacht

(CIA. II. 1336; Mitt d. arch. Inst. IX, 288 ff.) und auch die Beschlusse von

*a«»f«t (CIA. II, 611. 613. 614. 620; vgl. 1329. 1331) lassen keinen wesentlicben

Unterschied erkennen. Vgl. G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I*, 236. Wie das von

PWIochoros a. a. O. erhaltene Gesetz bestimmt, dafs die Phrateres die Orgeonen
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PhratrioB und der Athena Phatria pflegten, waren die Phratriea ,
-

Allgemeiner Phratriengott war ferner namentlich Dionysos Melanaigis *

;

daneben batten die einzelnen Phratrien noch ihre besondern Kulte s
.

Von der Zugehorigkeit zu einer Pbratrie hing die familienrechtliche

VoUburtigkeit ernes Burgers ab. Nur Kinder, die in einer formlich

abgeachlossenen Ehe mit einer atheniachen Burgerin erzeugt waren,

durften in eine Phratrie eingefuhrt werden. Wer nicht in eine Pbra-

trie aufgenommen war, gait alt Nothos und gebdrte als solcher, un-

beschadet seiner allgemeinen staataburgerlichen Rechte, nicht zur Ver-

wandtschaft im familienrechtlicben Siune, namentlich entbehrte er de»

Erbrechtes *.

in die Phratrie aufnehmen aollen (vgl. Isaios IIt 14: etoeyet fie ei( rov'f <pQaro-

pof naQovxtuv xovxtav, xal tig rovV frifwrag iyygdqiet xeu tit rove ogyewvaf'),

so setzte sich zu Beginn des 4. Jabrhunderts die Phratrie aus einer Anzahl

9Utoot zusammen. CIA. II, 841b und die Fortsetzung Tjpqfi. aQftuoX. 1888,

p. 1 ff.

1) Uber die neuere Litteratur vgl. S. 113, Anm. 1. #<rr^a ist blofs eine

Nebenfonn von tpQtnqta. Philippi, Beitr. zur Gesch. d. att Biirgerrechta 177ff.

;

Ed. Lubbert, Prolegomena in Pind. cam. Pyth. nonum (Ind. scbol. Bonn. 1883 4),

p. 14.

2) Priester des Zeus Phratrios , Eid der Zeugen bei der Aufnahme in die

Phratrie ¥*i tor Jitt rov fodtoioy und Strafgelder fur dcnselben in den Be-
schliisscn der Phratrie der Demotioniden aus dem Jahre 396/5: CIA.

II, 841 b mit der Fortsetzung in der fcqpijju. a'o/tuoA. 1888, p. 1 ff. (zusammen bei

H. Sauppe, De phratriis atticis II, Ind. scbol. Gott. 1890/1, p. 3ff.). Die Stimm-

steinc bei Abstimmungen der Phrateres vom Altar des Zeus Phratrioe genommen.

Demosth. XLIII (g. Makart.), 14. Vgl. die Demotioniden - Bescblusee , wo es

heifst: cpiqtiv dh Ti)r iprj<pov an 6 rov (tofioC; dno rov fimftov tpiQovxt*; ii,v rptjqsov.

Am zweiten Tage des allgemeinen Phratrienfestes der Apaturien wurde von den

Phrateres dem Zeus Phratrios und der Athena Phratria geopfert: Suid. s. v.

Unatovfut. Bchol. Aristoph. Acharn. 146. Vgl. Kratinos b. Athen. XI, 460 F;

Plat. Euthyd. 302 D: Ztv( o*' ifyii* naroyof per ov xaXitrat, £pxaoc Si xal qppcr.

TQiof *al '<4di)yali tpqutQla. — Uber Dionyaos Melanaigis, den schwarzen Wogen-
gott, als Phratrien und Apaturiengott vgl. die aus derselben atthidographiscben

Quelle geflossene, vermutlich im 6. Jahrhundert entstandene (Wilamowitz, Hermes
XXI [1886], 112, Anm. 2) Apaturienlegende und deren (nach E. Maafg, Gotting

Gel. Anz. 1889 II, S. 803) in urspriingliche Passung auf 8. 71, Anm. 1 und
S. 74, Anm. 2.

3) So die Achaiadai den Kultus des Apollon 'Efdofiiiog: CIA. II, 1663. Ein
Uo6(v 'j«n4X)Xuy{oi najQ^ov q>{Qar^a)( )mv. CIA. II, 1652. Die
Erganiung (I7«ro)yov ist nicht gans sicher (Toepffer, Attisch. Geneal., 8. 15,

Anm. 3 denkt an die Moglichkeit von (/f*r)i»ov), aber wahrscheinlich. Vgl.

R Schooll, Ber. d. bayer. Akad. 1889 II, S. 25, Anm. 1.

4) Isaeos II, 75. Die rb£o« ex cive attica concubina waren in Beziehung

auf den Staat Burger, wie (namentlich mit Hinweis auf Demosth. XXXIX (g.
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Die mit einem Opfer fUr den Zeus Phratios verbundono Ein-

fuhrung und Aufoahme der Kinder in der Phratrie erfolgte in einem

der ersten Lebensjahre derselben 1 an dem dritten, Kureotis genannten

Tage dea dreitagigen, altioniachen * Hocbfestes der Phratrien, der Apa-

turien, die im Monat Pyanopsion (Oktob./Nov.) gefeiert wurden *. Ahn-

Boiot.], 23. 26. 28) Caillemer, Annuaire de l'assoc. pour I'encourag. d. etad. Or.

XII (1878), 184 ff. gegen Philippi, Beitr. eut Gesch. d. att. BurgerrechtB 81 ff.

und Buermann, Jabrb. f. kl. Philol. Supplbd. IX, 582 ff. nachgewiesen hat. Wei-

teres bei Meier and Schomann, Attischer Prozefs', bearb. von H. Lipaioa, S. 532 ff.

R. Zimmermann , De notborum Athenis condicione, Berlin 1886, Diss, and

6. Gilbert, Gr. Staatsaltert I', 211. — Ober den Eid bei der Einfuhrung

eines Kindee in die Phratrie vgl. Iaaeos VU (Apollod. Erb.), 16: n *S «««
tioayuv xal ytyoyota ogdmc xxX. VIII (Kirons Erb.), 19: dftocas xaxri trie

ro/Aovi MUf*irop(
t $ it riot ijs xal iyyvtjxrjf yvyaixot tlaaytiv. Demosth. LVII

(g. Eubolid) 54: uXXd ftky 6 naxijo auxoe ofrio*i rov yoftiftw Toff qpoortootr

oqxov
, tiaijyayty ifxi doxoy if riox rjc iyyvipqs tn'ryj ytytyi^iirov tidtis xxX. Kach

dem Statut der Demotioniden v. 107 (ygl. iiber daseelbe S. 118, Anm. 2) batten

die Zeugen dcs ein Kind Einfuhreuden so schworen: fiaQxvou, oV tioaytt iavx^t

tfeor firm, xovxoy ynfoioy iyyafifrrt(.

1) Etym. Magn. s. y. llnaxovQia ty ravxg ri} iooxg rove yeyy*>(itrov{ iy

tyinvrty ixtlvy naidat tot* iyiyqutpoy. Scbol. Plat. Tim. 21: iy ravxg (r/j «©»-

pfojr««f») ydo tov( x6qov$ ivtyQtttfoy tig tov( «yp«rfp«f, tgttrtts ') xttoaexttf oytuf.

I&aios VIII (Kirons Erb.) 19: o re nar^o fy****, intidq iytydfitda, tit xovf q>od-

Top«c iftds tiojyayty. Bei Demosth. XL1U (g. Makart.), 11 erfblgt die Einfiibrung

ineutj ovxoci o nmls iyivtxo x*i idoxtt xatooc tlytu. Demosth. LVII (g. Eubolid.)

54: dXXti natdiov ovxa fte tv»i»e nyoy tie tovt <pf}dxft<. Im zweiten Beschlusse

der Demotioniden werden die Einsuftihrenden wiederholt naides genannt, im dritten

heifst es v. 1 15 ff. : osn( o*' «r» tidtiot ol (ppdxefte toi( fxiXXoyxai eiadytit&ai, dno-

ypttifiolteu T<fi notary Its* if <Z av to xovQCioy uyg to oyopa naxooftty xal rov dqftov

xai xi}( pixQof naxgo&ty xai roe dyfAov node xov <pQ«i giagj(oy xxX. Gegen

R. Scboells (Ber. d. buyer. Akad. 1889 II, S. 10, Anm. 2) und Sauppes (de phra-

triis atticis II, 10) Deutung ron t£ npoty fr«» q = ry ngoxiQtp jlrti erhebt

begrundete Bedenken V. Thumser in Hermanns Gr. Staatsaltert.-
, § 59, S. 324,

Anm. 5. Die Einfuhrung eines jungen Kindee an einem bestimmten Tage des

Jahres hiug naturgemafs von Zufalligkeiten ab. Vgl. Gilbert, Gr. StaatBaltert. 1',

212. Auch die Kiuder weiblicben Geschlechta wurden in die Phratrie eingefuhrt

(Iaaeos III, 73—76), doch war das Verfahren bei der Aufhahme kein so form-

liehes. Vgl. Busolt, Mullen Handbuch d. kl. Altertums. IV, 211, Anm. 5.

2) Vgl. Bd. I\ 8. 279, Anm. 1 und S. 280.

3) Demotioniden-Inschrift v. 26 ft.: Trfr o*« dutdixatiav to Xotndv §tvat r£

vtni(>v Irci 4 tu to xovffwtoy 9vo$ rp xovyewxtdi Untnovtfw. Et. Magn. a. v.

Jnuxov^t, , Scbol. Plat Tim. 21 B; Scbol. Aristoph. Acharn. 146 (= Suid. s. v.

llnaxov(fi«t) : rqr ik xtfxqy xovoeuixw an6 xoiif xovqovs xal xde xo'oop iyy(Mtq:eiv

tig rtk yoaXQiai. Vgl. Xen. Hell. I. 7, 8: pexd 6i ravra iyivno anmovota, iy

ote ot it naxiotg xal ol ovyytrtie ovyttat 9<pioty avxoif. Weiteres iiber die Apa-

turien bei M. H. E. Meier, De gentilitate attica (Halle 1834) 11 ff.; Schomann,
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liche Fonnlichkeiten, wie bei der Aufnahme der naturlichen Sonne be-

folgte man bei der Einfuhrung der Adoptierten in die Phratrie des

Adoptiwaters '. Auch die Eheschliefsung erhielt durch die mit einein

Opfer (Qamelia) verbundene EinfUhrung der neuverehelichten Btirgerin

« in die Phratrie des Gatten ihren zwar nicht rechtlich notwendigen, aber

durch das Herkommen gebotenen Abschlufs *.

In den nachkleiBthenischen Phratrien, welche mil den Demen in

einem gewissen Zusammenhange standen 3
, befanden sich ebenso wohl

Genneten, wie Orgeonen oder Thiasoten *. Die Thiasoi waren kleinere

Gr. Altert. II*, Miff.- A. Mommsen, Heortologie 302ff.; Ad. Schmidt, Hand-

buch d. gr. Chronologic 276 ff.; P. Stengel, Mullen Uandb. d. kl. Altert urnsw

V, 159.

1) Isaeos II, 14; VII, 1; VII, 15 : vgl. dazu Meier und Schomann, Attisch.

Prozefs', bearb. von H. Lipsius, S. 542, Amu. 164); VIII, 40; IX, 5; X, 9ff.

;

Demosth. XLI1I
( g. Makart.), 14. 82.

2) Isaeos VIII (Karons Erb.), 18; HI (Nikostr. Erb.), 76. 79 ; Demosth. LVII

(g. Eubolid), 43. 69. Vgl. Hesych. s. v. yapqXla Pollux III , 42. Wciteres bei

Thumser, De civium At hen. muneribus (Wien 1880) 106, Anm. 3; Buermaun,

Jahrb. f. kl. PhiloL Supplbd. IX, 574; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I\ 209;

Hruza , Beitr. zur Gesch. der gr. und rom. Ehe I i Die Ehebegriindnug nach

attischem Kecht (Leipzig 1892) 125 ff. 133 ff.

3) Vgl. den Paragraphen iiber die Yerfassuug des Kleisthenes.

4) Uber Thiasoten und Orgeonen vgl. S. 116, Anm. 4. — Gesetzhche Be-

stimmung nach Philochoros, Frgm. 94 (= Suid. ; Phot. s. v. 'Ogyttovee): „Tovs

d'e (fQtiioyes indyayxet (te'/foltat xal iov( oQyeu>yag xal rove ouoydXaxtas oii'e

yevyijias xaXoCpev. Vgl. dazu S. 116, Anm. 4 und R. Scholls (Ber. d. buyer.

Akad. 1889 II, 17) richtige Erklarung gegeniiber der Deutung von C. Schaefer,

Alt e* und Neues von den att. Phratrien , S. 36 und Toepffer , Att. Genealogie

9. — Nach der Demotioniden-Inschrift zerfiel die Phratrie in eine Anzahl von

.tiaaoi. — Ps. Demosth. LIX (g. Neaira), 59: oif yd<> eloqytv 6 ^QaaxatQ eic

tov( (pQaxtQac toy nalda ... xai eis rove Bqvx id ae , u)y xai at'xot iariy

6 4>Qdaio)Q ) e > r»
; T'ys ,

eidoxeg otfiai ol ytyvijxai rifv ywaixa xtX. Isaeos VII

(Apollod. Erb.), 13: ti( <fi tfjt inoiqaaxo t'tdy ZtSy avrdf ... xai eis roiif yevvt)-

xae xui (is xov( (pQdxoQae Iviyqatye. 15: nyayi fie ini xovs ptufiovt

tis tovt yivytjiete xe xai <pod r ogas' ear* d" avxois v6fio$ 6 atxoe, idv re xiya

qvoti ykyovoxa elodyg xis idy re nonjxoy xtk. 17: rov vouov dr ovxat( eyoyxos,

xai j at v tf q u r 6 q oj v t6 xal yerytjtuly ixeiyto ovx dniaxovvxuv xxX. iyygdqiovai

fit (is to xoivov yQafifiaxeiov xpijquadfitvoi ndvxes. Isaeos II (Menekl. Erb.), 14:

iiodyu in (is xovf q>qdxoQas nagoyxwv xovxoty xai fit roi>s d r
t fj 6 i <<

s ut

eyyqdtpn xal els xovs dgyeuivat (eineu Adoptivsohn). 16: xqc uty

notqoetos dftiv xovs (pQuxoyas xal xovs oQytajyag xal xoi)( dijfioxas naoiSofitu

/irt gtxoas. Hier entspricht die Eintragung in die Orgeonen der bei Ps. Demosth.

LIX, 59 und Isaeos VII, 13. 15. 17 erwahnten EinfUhrung in die Genneten. —
Aeschines d. f. leg. 147 eagt von seinem Vater: eivai d' 4x tpqaxgias xo yiyos H xdiv

mirth (ktfrivp "Extopovxadats fiex^et. Die Familienmitglieder des Aeschines batten
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Kultvereine innerhalb der Phratrie. Kach dem Statut der Phratrie

der Demotionidai 1
1

die nur aus Thiasoten bestand * , hatte derjenigc

Phratriegenosse, der einen Knaben in die Phratrie einfiihrte, bei der

Vorprufung (Anakrisis) die Wahrheit seiner Aussagen durch drei Mit-

glieder seines Thiasos oder, falls bo viele nicht vorhanden waren, durch

andere Phrateres bezeugen zu lassen. Nach der Anakrisis nahmen die

ucherlicb nicht als tp^tiiegts der Eteobutaden Anteil an dem Geschlechtskulte de*

Bate*, sondern es handelt sich am die gemeinsamen Altfire der Phratrie-Gottheiten.

Der Thiasoa, zu dem die Familie des Aeschines gehdrte, befand sich in derselbeu

Phratrie, wie das yivog de Eteobutaden. Vgl. Toepffer, Attiscbe Genealogie, S. 16;

R. Schoell, Ber. d. bayer. Akad. 1889 II, 15.

1) xatu jov vofxov r<uy JrjfAOTHuytiJtuy : CIA. II, 841b, v. 13. Uber die voftoi

der einzelnen Phratrien and yiv% die etwas verschieden lauteten , aber natiirlich

tlurchweg im Einklange mit den StaatBgesetzen steben mufsten (angeblicb solou.

Gesete: Digest. XLVII. 22, 4) vgl. noch Andok. Myst. 127; Iaaeos VII (ApoUod.

Erb.), 16 and daxu Gilbert, Gr. Staatsaltert. I', 214, Antn. 2.

2) Daa Statut der Demotioniden (vgl. namentlich v. 67 ff.) setzt vorans, dafs

alle Mitglieder dieaer Phratrie einem Thiasos angehorten. Vgl. R. Schoell, Ber. d.

bayer. Akad. 1889 II, 13; Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert6
, § 58, S. 321,

Anm, 5; Gilbert, Gr. Staatsaltert. I*, 164, Anm. 8. Es befanden sich daher, wie

Schoell a. a. 0. annimmt, in dieser Phratrie keine Genneteu (dagegen , aber ohne

Begrundang Thumsers a. a. 0.), sei es, weil die Phratrie eine kleisthenische Neu-

bildung war, sei es — und das ist wahrseheinlicher — weil das yivos Demotio-

nidai, nach dem die Phratrie benannt zu sein scheint, am Anfange des 4. Jahr-

hunderta, wie so manche alte y&n, ausgestorben war (vgl. Gilbert a. a. 0.). Frei-

Uch hat man vielfach „das Uaus der Dekeleier" (d JexeXeitiv otxoc), welches in

dieser Phratrie eine hervorragende Rolle spielte, fur ein ylvos gehalten (C. Scbaefer,

AJtes und Neaes von den attischen Phratrien 33 f. ;
Pantazides, Tfynn- «p/«*oA.

1888, p. 16; Toepfier, Att. Genealogie 15; Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert.
6

,

§ 57 b, S. 311 und § 71, S. 400). Bei Berufungen an die Geaamtheit der Phrateres

hatte es funf Anwalte fur die Phratrie zu wahlen, und der itQtve tov sitxiXeioiv oixov

zog Strafgelder fur den Zeus Phratrios von den Phratrie-Genossen ein. Indesseu

mjcoc bedeutet die HausgenosBenschaft oder einzelne Familie, and es ist nicht ab-

zusehen, wanim sich nicht ein Geschlecht mit dem rechtlich allein zutreflfenden

und stets gebrauchten Ausdrucke yiroe bezeichnet haben sollte. Da aber eine

einzelne Familie nicht in Betracht komtnen kann, so wird mit R. Schoell a. a. 0.

19 und Gilbert a. a. O. otxot als das Versammlungshaus einer Genossenschaft

und, ahnlich wie Heliaia, Curia, in Ubertragener Bedeutung auch als diese Ge-

DOisenschaft selbst aufzufassen sein. Die Dekeleier bildeten also wobl eine aus

ciner Gnappe von Thiaaoi bestehende GenossenBchaft, welche die leitende Stellung

in der Phratrie einnahm, weil sie wesentlich aus Ortsaugesessenen des Demos be-

itaad, in dem die Phratrie ihren Site hatte. Die Demotioniden hatten in Dekeleia

ibr Phratrie-Gebaude, ihre Heiligtumer und Altare. Vgl. noch E. Maafs, Gott.

Gelehrt. Anz. 1889, S. 826, Anm. 2, der auf die vici der altgermaniscben Ge-

•chlechter hinweist
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Thiasoten cine geheime, feierlicbe Vorabstimmung iiber die Eintragung

vor. Stimmten die Thiasoten dagegen, so war der Knabe abgewiesen,

sofern sich der Einfuhrende mit der Abstimmung zufrieden gab. Legte

er jedoch gegen dieselbe bei der Gesamtheit der Phrateres Berufung

ein oder hat ten die Thiasoten fur die Aufnahme gestimmt , so folgte

auf die Vorabstimmung eine ebenfalls geheime und feierliche Ab-

stimmung der Gesamtheit der Phrateres mit Ausschlufs der Thiasoten.

Diese Abstimmung entschied endguitig iiber die Aufnahme oder Ab-

weisung l
. Betand sich ein Genos in der Phratrie und war der Ein-

fuhrende Mitglied desselben, so erfolgte zunachst die Aufnahme in das

Genos Die familienrechtliche und sakrale Bedeutung der Phratrien ist

durch Kleisthenes sicherlich nicht verftndert worden Es fragt sich

aber, ob die Phratrien bereits vor Kleisthenes auch gemeinburgerliche

Familien umfafeten * oder ob sie bis zu seiner Verfassungsform aus-

schliefslich Kultgenossenschailten der Genneten oder Adelsgeschlechter

waren 6
. Die ausdriickliche, gesetzliche Bestimmung, dafs die Phrateres

ebensowohl Homogalaktes als Orgeonen aufnehmen Bollten, notigt aller-

dings zu der auch durch anderweitige Erwagungen gestiitzten Annahme,

1) Statut der Deinotionideu a. a. 0., v. 67 ff. Vgl. daau R. Schoell, Ber. d.

Layer Akad. 1889 II, llff; Busolt, Mullen Handb. d. kl. Altertumsw. IV1
, 210;

Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert.*, § 59 , S. 326 ff. ; Gilbert , Gr. Staatsaltert.

I*, 214ff. Vgl. nocb iiber Abstimmungen der Phrateres Demostb. XLIII (g.

Makart.), 14. 82; Ps. Demostb. LIX (g. Neaira), 59—60.

2) Andokid. Myst. 126-127; Isaeos VII (Apollod. Erb.), 13. 15. 17; Ps.

Demostb. LIX (g. Neaira), 59 [vgl. S. 120, Anm. 4, wo die Stellen aasgezogen

Hind]; Demostb. LVII (g. Eubulid.), 54: tiXXii naidiov oVra fit tvdivs r,yor tie

tov{ (fQai tQct(, tic 'AnoXXtorot naiQipov qyov, tie laXXa U(xi. § 67 werden dann als

Zeugeu angerufen die Anverwandten, elra <pQartQt(, elr' 'AnoXXwoe naiq^ov xai

Ji6( tQxttov yeyvqrai, el&' oi( ij()(a Tavrii xtX.

3) Sei es, dafs Kleisthenes, wie Aristoteles bei der Abfassung der W*n. au-

nabm, aus den Neubiirgern neue Phratrien bildete und die alten unverftndert liefs,

sei es, dafs er nacb der friihern Ansicbt des Aristoteles die Phratrien nicht nur

vermehrtc, sondcrn auch ihre Organisation durch Aufnahme neuer Elemente in die

bestebenden Phratrien veranderte. Vgl. S. 21 Anm.

4) U. Landwehr, Philol. Supplbd. V, 129; Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert.",

£ 57 b, S. 311; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I*, 118. — Nach Philippt, Beitr. sur

Gesch. d. att. Biirgerrechts 180. 207 waren die gemeinburgerlichen Familien durch

Solon mit den Genneten in den Phratrien vereinigt worden. Ebenso urteilt E. Cur-

tius, Gr. Gesch. I*, 312. Es entspricht das ferner der Anschauung Ed. Meyers,

Forsch. tur alten Geschichte (Halle 1892), 305 ff.

5) C. Schaefer, Altes und Neues von den attischen Phratrien (Scbulpforta

1888, Progr.) 27 ff.; Joh. Toepffer, Attische Genealogie, S. 14 ff.; R. Schoell, Ber.,

d. bayer. Akad 1889 II, 13 ff.
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dais ursprunglich die Phrateres keine Orgeonen aufnahmen, mit andern

Worten, daf8 gie nur aus Homogalaktes bestanden l
. Es ist aber eine

blofse Vermutttng, dafs jene Bestimmung von Kleisthenes herriihrt *,

aie konnte erheblich Slier und von ihm nur aufs neue eingeach&rft wor-

den sein. In der That aetzt das Geaetz Drakons ttber das Suhnever-

fabren bei unbeabsichtigtem Totschlage voraus, dafa sich damals in den

Phratrien auch Nichtadelige bcfanden s
. Das ist um so weniger auf-

1) liber die gesetzliche Bestimmung vgl. S. 120, Anna. 4. Die nnarovQia =
r.ft^dtQm (vgl. M. E. Meier, De gentilitate attica, Halle 1834 , 8. 11 und Wila-

mowitz, Hermes XXI [1886] , 112. Anm. 2) feierten ursprunglich doch wohl nur

die <pQ«ttt(>*c ala fyiona'rope* oder 6/AoyaXccxng. Vgl. S. 114, Anm. 2. Auch der

Eid der Phratrie - Mitglieder bei der Einfuhrung einee Kindes, dafs dasselbe in

«ioer ehelichen Verbindung it ttor?$ erzeugt ware , durfte noch aus einer Zeit

st&mmen , wo die crVro/, d. h. im wesentlichen die Adeligen (vgl. S. 94, Anm. 3 und

S. 110, Anm. 4) , die vollberechtigte BUrgerschaft bildeten. Im 4. Jahrhundert

kommt auch im amtlichen Stil noXlttg vor. Vgl. Demosth. g. Eubulid. 30. 43. Vgl.

Aristot. Pol. III. 2, p. 1275b; 5, p. 1278a. - Endlich weist die patronymische
Bildung der bisher bekannten Namen von Phratrien auf ihren gentili-

CMchen Uraprung hin. Bekannt Bind JnpoTiovidai (vgl. S. 118, Anm. 2), tyrta'cTcM,

9*tiut[uiJ)at oder S$$gix(»v(J)at S. 118, Anm. 1. Taaxifat und 9vQyuiv(dat (zugleich

Demen) als qpparp/m rivig xal yivti «cfof« im Et. Magn. s. v. Tnaxidat, Vgl. dazu

Toepffer, Attische Genealogie, S. 291. Sauppe, De phratriis atticis I, 10 und n, 11

racht noch andere Phratrien-Namen nachzuweisen, doch sind seine Ergebnisse ganz

onsicher. Vgl. C. Schacfer, Altes und Neues von den att. Phratrien, S. 18 ff.

Zweifelhaft ist auch, ob Jvttlttt ein Phratrien-Name war, denn es ist nicht un-

^hrecheinlich, daft jede der beiden Phratrien, welche das wohl hauptsachlich auf

der Oemeinsamkeit von Grundbesitz beruhende xoivov Jva\iw» bildeten (CIA. U,

600), einen eigenen Namen hatte. Vgl. Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert.-
,

§ 58, S. 319, Anm. 1 und Gilbert, Gr. Staatsaltert. P, 233, Anm. 2.

2) R. Schoell, Satura philol. H. Sauppio obi. 172; Ber. d. bayer. Akad. 1889

n, 18.

3) Drakon bestimmte, daft bei unbeabsichtigtem Totschlage in Ermangelung

der xur Blutsuhne berufenen Anrerwandten die Epheten zehn Phraterea dqtoriytn*

•ihlen sollten. Vgl CIA. I, 61 = Dittenberger, Sylloge inscr. gr. Nr. 45: ioiotwv

o* VQdTtqtf id* i*4Xm0tv tovtovf d)k ol nevrnxo{v)ta xal (It «>(t)a(r^<fijv

cipftetor). Die Ergfinzung nach dem bei Demosth. XLI1I (g. Makart), 57 ein-

gelegtcn Gesetze. apurW^v kann hier nicht x«x ' dqtr^v bedeuten (wie C. Schaefer,

Altes und Neues von den att. Phratrien, S. 27 und Ed. Meyer, Rhein. Mus. XLI,

586 meinen), sondern sich nur auf die Wabl mit RUcksicht auf die vornehme Ge-

Wrt beziehen. Die a^ery war nicht nach auftern Merkmalen aichtbar, nach denen

«*b die Epheten bei der Wahl richten konnten. An die Stelle der fehlenden

Blurtemandten sollten offenbar Phrateres von edelm Geblut treten. In der ap/ate

n«h*tia wurden nach Aristot. '4&n. 3, 1 und 6 die Beamten xai nkov-

gewahlt. Vgl. ZeUe, Beitr. zur altera Verfassungsg. Athens (Dresden

1«0), 8. 20; Philippi, Die Epheten und der Areopag (BerUn 1874^ 36ff. 139;

H Lipwua, Burs. Jahresb. 1878 III, 287; Thumser, Hermanns Gr. Stjiataaltert.',
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fallend, als bereits kurz nach der Gesetzgebung Solons die Stande der

Georgoi (Geomoroi) und Demiurgoi mit den Eupatriden urn das hbchste

Staatsamt kampften und rnindestens voriibergehend auch Anteil an dem-

selben erlangten l
. Auch aus den Gedichten Solons geht hervor, dafs

damals keineswegs mehr der Geburtsadel als solcher die herrschende

Klasse bildete. Man wird daher annehmen diirfen , dafs diejenigen

biirgerlichen Familien, die zu wirtschaftkcher Selbstandigkeit und Be-

deutung gelangt waren, zunachst nach dem Vorbilde der Geschlechts-

erbande Kultvereine bildeten * und dann bereits ira 7. Jahrhundert

namentlich infolge ihreB standischen Zusanimenschlusses 3 eincn solchen

Einflufs gewannen, dafs sie die Aufnahme ihrer Angehorigen in die

Phratrien durchsetzen konnten, obwohl die Genneten vorerst die lei-

tende Stellung in denselben behaupteten *.

i.

Die alteste Verfassung des athenischen Staates war, wie iiberall in

Griechenland 6
, ein erbliches Konigtum 6

, dessen Titel fortdauernd,

§ 57 b, S. 311; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. 1', S. 118, Anm. 2. Wenii zur Zeit

Drakons die vollberechtigten Burger samtlicb yervfiiai und die Phratrieu aus-

schliefslich Verbande von ytvtj gewesen waren, bo wiirde docb wohl Drakon inbezug

auf die Verfolgung des Morders nicht gleich die Phratric, sondern erst das yiyos

nach der Vetternschaft zur Absage des Morders verpflicbtet haben. Deinosth.

a. a. 0.: npoeinety rip xrt(yavn iv dyof><f ivros ovhIhotijoc xal ttrtxptov, avydioixay

<fi xal ityetyiwv naiSaf xal yafipQovs xai ney&SQQv'i xai dyitptaduvf xal <pQate(>as.

Vgl. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I*, 119, Anm. 1. Das yivot ist in dieser allgemeineu

Bestimmung nicbt beriicksicbtigt , weil zwar jeder woblgeborene Burger zu

einer Phratrie, aber nicbt zu einem yivoq gehorte.

1) Vgl. S. 95. 107. 108. 110.

8) Vgl. S. 116, Anm. 4.

3) Vgl. S. 107. 108.

4) Tbumser, Hermanns Gr. Staatsaltert.", § 57 b, S. 311. Vgl. das Gesetz

Drakons. S. 123, Anm. 3. Buermanns (Jabrb. f. kl. Philol. Supplbd. IX, 617ff.;

Tgl. E. Curtius, Gr. Gesch. I
5
, 312) Ansicbt, dafs die Phratrie aus je einem alteu

Geschlecht, von dem eine Familie die Vorstandschaft hatte, und einer Anzabl

nichteupatridischer Familien bestand, lafst sich nicht mehr aufrecht erhalteu. Vgl.

S. 114, Anm. 2. Uber Aesch. d. f. leg. 147 vgl. S. 120, Anm. 4.

5) Vgl. Bd. I» S. 505.

6) J. Meursius, Kegnum atticum sive dc regibus Atbeniensium , Amsterdam

1834; Clinton, Fasti Hellenici I, U2ff.; Biichsenscbiitz , Die Konige von Atbeu,

Berlin 1855, Progr.; C. Wachsmutb, Stadt Athen 1, 450 ff.; E. Curtius, Ber. d.

Berl. Akad. 1873, S. 284 ff.; Job. Toepffer, Att. Genealogie (Berlin 1889) 161 ff.

229 ff; Hermanns Gr. Staatsaltert.4
, bearb. von V. Thumser, § 52, S. 284 ff. und

§ 61, S. 337 ff. Vgl. ferner die S. 63 angeiuhrten Schriften allgemeinern Inhalts

nnd weiter unten S. 132, Anm. 3 die chronologischen Untersucbungen.
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auch im demokratischen Staate aus sakralen Grtinden erhalten blieb

und auf einen Oberbeamten uberging, welcher fur die Geraeinde die

einst vom Kdnige dargebrachten Opfer zu vollziehen hatie x
. Neben

dem Konigtum erhielten sich aus denselben Grunden Uberreste der vier

Stammesfurstenttimer , deren Trager aucb nach der Bildung des Ge-

gamtstaates und Landesk5nigtums zunfichst noch dem Oberkonige be-

ratend zur Seite gestanden haben werden f
.

Noch zur Zeit Herodote kannte die attische Uberlieferung vor

Theseus nur vier Konige: Kekrops, Erechtheus, Pandion und

Aegeus*. Mit RUcksicht auf die bereits vervollstandigten und hoher

hinaufreichenden Geschlechterfolgen von Argos und andern Staaten

wurde dann die attische Konigsreihe durch Verdoppelung des Pandion

und Kekrops, Trennung des Erichthonios von Erechtheus und Ein-

schiebung des Kranaos und Amphiktyon verl&ngert Die Chroniken

des Lesbiers Hellanikos brachten die erweiterte Liste auch in Athen

zur Geltung *. Ihr Urheber zeigt nicht nur eine hdchst diirftige Er-

findungsgabe, sondern auch eine ungenugende Kenntnis des attischen

Sagenschatzes, der manche Gestalten, wie die Metioniden 6 enthielt,

1) Diescr Beamte hiefs stets im amtlichen Sprachgebrauche schlechthin o

aiXtvf. CIA. I, 61. 539; 1. 2, 27b, v. 60. 53a; II, 597. 841. 859. 862. 863 u. a. w.

Fur die Beziehung dieses Baaileus zu dem alten auf der Burg rcsidierenden Ronig-

tume ist ea u. a. bezeichnend, dafs daa Pelargikon (vgl. S. 84 , Anm. 4) seiner

Obhut unterstand. CIA. I, 27 b, v. 60. — Aristot U»n. 57. 1: o>c «T Inoc limi*

[xal] tas natQtovt Vvolas (fiotxtT ovtoe (o paatXivt) ntiaaf. Plat. Politik.

290 E: Aa/oVr* fia<tiX$t pitai 7$tt rd atfivorara xal fidUcra ndxQia to)*

Xaitor StvateJv anodlfoo&ai. Vgl. Plat. Menex. 238 D: paotXtte phv yttQ dtl

if/Ji> tictv ovroi cf< tork fiiy i* yfrove, rori <Ji nlQtroi. Vgl. iiber die analoge

Entwickelung in andern Staaten Bd. P, 508.

2) Vgl. S. 106, Anm. 1.

3) Vgl. S. 5. liber Kekrops und Erechtheus als Erdgeister vgl. S. 83,

Anm. 1. Ein Geschlecht Kekropidai hat es in gcschichtlicher Zeit (trotz CIA.

II, 1113) nicht gegeben. Vgl. Toepffer, Att. Gcoealogic, S. 154. 223. 233. Uber

Pandion vgl. S. 104 und S. 79 Anm. Zu Ehren dieses Heros wurde das Staats-

fest ndvi%a gcfeiert. CIA. II, 554 b. Vgl. dazu Wilamowitz, Philol. Unters. I,

132. 228; A. Mommsen, Philol. N. F. I, 469 ff.; Joh. Toepffer, Att. Genealogie

162 ff. — Uber Aegeus vgl. S. 70 und S. 71.

4) Vgl. S. 6, Anm. 1. Aber noch Isokr. Panath. 126 laTst auf Kekrops un-

mittelbar nicht Kranaos und Amphiktyon, sondern Erichthonios folgen.

5) Nach der gewdhnlichen Uberlieferung war Metion ein Sohn des Erechtheus

:

Pherekydea, Frgm. 105 Muller, Fr. H. Or. I, 97 (Schol. Sophokl. O. K. 463);

AsioB b. Paus. II. 6, 5; Ps. Apollod. Bibl. III. 15, 1. Schol. II. B. 536 macht

Metion zum Sohnc des Kekrops. Die Sohne Metions zwingen nach der Sage den

Pandion zur Flucht nach Megara, wo er stirbt, aber Pandions vier Sohne kehren

znnick , vertreiben die Metioniden und teilen unter sich daa Reich in vier Tcile.
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welche die Verdoppelungen tibertiussig gemacht hatten. Wie die Sage

von wechselvollen dynastischen Kampfen zwischen den Pandionidcn

und Metioniden erz&hlt, so soli auch Theseus nachdem er nament-

lich die ecbt attischen Pallantiden besiegt * und den attischen Gesamt-

8taat begriindet hatte *, von dem Erechtheiden Menestbeus, des Peteos

Sohn und Orneus 4 Enkel, der bei Homer als Beherrscher der Athener

erscheint, enttbront worden sein und auf der Insel Skyros seinen Tod
gcfunden haben 6

. Nach dem Tode des Menestbeus kommt jedoch des

Theseus Sohn Demophon wieder zur Regierung 6
. Dem Demophon

t'olgt Oxyntas und diesem Apheidas, der Ahnherr des Geschlechtes der

Apheidantiden 7
. Der Bruder des letztern Thymoites, der Epony-

mos der Thymoitadai, erscheint in der vulgaren Uberlieferung als der

letzte Tbeseide 8
. Nach einer wabrscheinlicb erst im 5. Jabrbundert

ausgebildeten Sage, welche die Stiftung der Apaturien und die Auf-

nabme des Dionysos Melanaigis als Apaturiengott 9 erklaren sollte, ver-

lor der greise Thymoites die Kdnigswurde deshalb an den Neliden

Melanthos, weil er bei einem Grenzkriege mit den Boeotern um

Ps. Apollod. Bibl. III. 15, 5; Paus. 1. 5, 3; vgl. ferner iiber die Teilung S. 104,

Aegeus, der den Vorrang hat, vertreibt dann seinen Bruder Lykos. Hdt. I, 173;

Ps. Herakleid. 1 , 1 (Aristoteles). — Uber das yivos /taouUxov der Metioniden

(Pans. VII. 4, 5) , seine Verbindung mit Daedalos und der chalkidischen Genea-

logie vgl. Job. Toepffer, Att. Genealogie, S. 161 ff.

1) Vgl. S. 69, Anm. 2.

2) Vgl. S. 76, Anm. 2.

3) Vgl. S. 91.

4) Vgl. S. 105, Anm. 1.

5) Nach atthidographischer Quelle: Ps. Herakleides Pont. I, 2 (Miiller II, 208)

aus Aristot. U&n., Plut. Thes. 32. 35; Kimon 8; vgl. Diod. IV, 62; Aelian V.

H. IV. 5; Paus I. 17, 5; Schol. Aristoph. Plut. 627; Suid. s. v. ZxvqU*.

6) Pherekydes, Frgm. 39 (Anton. Liber. 33); Hellanikos, Frgm. 75 (Schol.

Euripid. Hekub. 119) 143 (Euseb. Praep. ev. X. 12, p. 498 B); Euripid. Heraklid.

35. 213: Kleidemoa, Frgm. 12 (Suid. s. v. inl naXXadty); Plut. Thes. 35; Paus.

I. 28, 9; X. 25, 7-8 (Bild Polygnots); vgl. ferner Mann. Par. 25—26 und mehr
bei Stoll, Roschere Mythol. Lex. I, 988, Art. Demophon. Vgl. auch E. Mania.

Gott. Gelehrt. Ana. 1889 II, 820 «.

7) CIA. II, 785; Demon, Frgm. Muller I, 378 (Athen. Ill, 96); Paus. VII.

25, 1 ;
vgl. Toepffer, Att. Genealog. 169.

8) Demon, a. a. 0.; Paus. II. 18, 9; Toepffer, Att. Genealog. 315. Thymoi-
tadai war ein alter Hafenort nordwestlich vom Peiraieus (Plut. Thes. 19; vgl.

Solon 9 und dazu Joh. Toepffer. Quaestiones Pisistrateae
, Dorpat 1886, Dias.,

S. 12) und gehbrte als Demos aum Stadtbeairk. A. Milchhofer, Erlaut Text zu
den Karten von Attika II, 10 und Unters. zur Demenordnung des Kleisthenes,

Anhang zu den Abhdl. d. Bed. Akad. 1892, S. 31.

9) Vgl. S. 71, Anm. 1; S. 74, Anm. 2 und S. 118, Anm. 2.
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Oenoe-Eleutherai oder (richtiger) Melainai dem Zweikampfe rait dem
Boeoterkonige Xanthos auswich, wahrend dieser ihn annahro und den

Gegner mit Hilfe einer List jenes Gottes totete ». Melanthos war der

Heros Eponymos von Melainai * ; zu einem aus Pylos von den Hera-

kleiden vertriebenen , nach Attika geflttchteten Nachkoramen Nestors

wuxde er erst infolge seiner Verknupfung rait dem zum attischen Konig

und Heros gemachten ionischen Oikisten Kodros * Seine Einschiebung

in die attische Kdnigsreihe verdankt er lediglich dera Bestreben , die

Ahnenreihe zu erg&nzen, welche das Qeschlecht Medons mit den py-

lischen Neleiden verbinden sollte *. Nach Aristoteles erlangte nicht

Melanthos, sondern erst sein Sohn Kodros die Konigswiirde, weil er

seine Vaterstadt im Kriege, d. h. durch die siegreiche Abwehr der in

Attika eingefallenen Dorier, vor dem Joche der Knechtschaft bewahrte 6
.

1) Uber die ursprungliche Fassuug dieser Sage in der attischen Cbronik

and ihre Rationalisierung durch Ephoros vgl. S. 71, Anm. 1. Beide Fassungen

verbindet Schol. Plat. Tim. 21 B. Vgl. noch Strab. VIII, 369; IX, 393; XIV, 633;

Kastor b. Euseb. Chron. ed. Schoene I, 182; II, 56. Dafs Melanthos als !n»»At\-

Konig wurde, erzahlte schon Hdt. V. 65; I, 147.

2) Wilamowitz, Hermes XXI (1886), 112, Anm. 2; Toepfier, Att. Genealogie

231 ; E. Maafs, Gott. Gel. Anzeig. 1889 II, 805.

3) Uber den ionischen Ursprung des Kodros und die Griiode, weshalb die

attische Uberlieferung die Neleiden nach Attika einwandern liefs, bevor sie in

Ionien als Oikisten wirkten, vgl. Bd. P, S. 287, Anm. 3.

4) Vgl. Toepffer a. a. 0. 232, der richtig bemerkt, dafs Melanthos in der

attischen Sage ganz isoliert steht und kein Ahnherr eines Geschlechts ist. Wenn
Paus. IV. 5, 10 sagt: rove yap ano MtXav&ov, xaXovfiivovg <f£ Metiovxidaq xiX., so

giebt er damit deutlich zu erkennen, dafs es kein ytvos MtXay»iSai gab. Melan-

thos und Kodros, welche auch die Sage nur als iniXvdiq (Hdt. V, 65), als Frcmd-

linge in Attika kennt, sind dem Medon, dem Stammvater der Medontiden, in ahn-

licher Weise vorgesetzt, wie in Sparta Aristodemos nebst Eurysthenes und Prokles

dem Agis und Eurypon, den Stammvatern der Agiden und Eurypontiden. Vgl.

Bd. I*, 546.

5) Aristot. Pol. V. 10, p. 1310 b: Kodros geborte zu denjenigen, welche die

Konigswiirde erlangten xat« noXcpoy xatXraavres SovXtvtiv. Die Annahme (Lugebil,

Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. V [1871], 560), dafs nach dieser Gestalt der Sage,

nicht Melanthos, sondern Kodros mit dem Boeoter Xanthos gekampft h&tte, ist

ein Irrtum, denn es handelt sich bei dem Kriege, auf den Aristoteles hinweist,

nicht nm einen Grenzstreit, wie in dem Kampfe mit den Boeotern , sondern un
Unterjochung des Landes, worauf eben die Oorier ausgingen. Das haben richtig

bemerkt C. Frick, Rhein Mus. XXX (1876), 278 und Joh. Toepfier, Att. Geneal.

230. Ersterer nitnmt jedoch mit Unrecht an , dafs die Uberlieferung des Aristo-

teles einen zweiten Konig Kodros kannte. Vgl. dagegen H. Lipsius, Bursians

Jahresb. 1878 III, 282. Uber das Ziel des dorischen Kriegszuges vgl. Bd. P, 220.

Lykurg. g. Leokr. 84; Schol. Plat. Symp. 208D (schwerlich nach Hellanikos, wie
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Nach der altera, uns vorliegenden Uberlieferung und alien ubrigen An-

gaben war jedoch Kodros beroits Konig, als die Peloponnesier in Attika

einiielen l
, Der Ursprung der Sage, dafs er infolge eines delphischen

Orakels sein Leben fur die Frciheit des Landes geopfert hatte, ist bis

in das 6. Jahrhundert zu verfolgen, ihre gewohnliche Form bildete sich

indessen erst nach den Perserkriegen aus 9
. Daran kntipfte sich dann

die abgeschmackte Erfindung, dafs die Athencr, um das Andenken des

Kodros zu ehren, das Konigtum abgeschafft batten 8
. Spatere Autoren

- las8en vielfach rait Medon, dem Sonne des Kodros, die Reihe der

lebenslanglichen Archonten beginnen indessen die bessere Uberlieferung

E. Maafs, Gott. Gclehrt. Anzeig. 1889 II, 804, Anm. 1 richtig bemerkt); lust in

II, 6 and Polyaen Stmt. I, 18 in wescntlicher Ubereinstimmung (nach Ephoros'!.

Wciteres tiber diesen Zag Bd. P. S. 220.

1) Pherekydes, Frgm. 110 (Pollux X 128) rnufs den Kodros als Konig be-

trachtet haben, da er wie die Spatern, von seiner Verkleidung berichtet. Hdt. V,

76 : ovrof 6 etoXog fni KoSqqv (laaiXevovrog '/,'>/;>'« ico v 6q9(S( ay xnXioiro. Ebenso

Kodros Konig bei Lykurg. g. Leokr. 84; Cic. Tusc. I. 48, 116; lustin II, 6 und

Polyaen St rat. I, 18 (mittel- oder unmittelbar nach Ephoros); St rub IX, 393

(Apollodoros); Schol. Plat. Sympos. 208 D; Bekker, Anecd. gr. I. 192, 31 ; vgl. anch

Veil. Paterc. I, 2; Paus. VII. 25, 2; I. 19, 5; CIA. Ill, 943.

2) Zuerst hatte, so viol wir wissen, die Sage der Hauptsache nach in der

spatern Gestalt Pherekydea erzahlt. Vgl. die vorhergehende Antnerkung. Die

Athener erhielten darnach von dem den Doriern zuteil gewordenen Orakel Kunde,

dafs sie Athen einnebmen wiirden, falls sie nicht den Konig Kodros toteten. Ko-

droB begiebt sich darauf in einfacher b&uerlicher Tracht, anscheinend um Reisig

zu sammeln, vor das Thor in die Nfihe des feindlichen Lagers. Er trifft mit

feindlichen Kriegern zusammen, ger&t mit ihnen in Strut und wird unerkannt er-

schlagen. Diese Gestalt der Sage ist erst nach den Perserkriegen ausgebildet

worden. Vgl. Bd. I*, 220, Anm. 2. Alio in auf der rotflgurigen, nach der jetzigen

Vasendatierung in der Zeit vor den Perserkriegen angefertigten Kodrosschale

(E. Braun, Die Schale des Kodros. Gotha 1843; Baumcister, Denkmaler, S. 1999,

Nr. 2148") ist bereits Kodros dargestellt, wie er in voller kriegerischer Riistung von

Ainetos Abschied nimmt. Diese Darstelluug setzt voraus, das Kodros in

der Schlacht fiel. Dafs die Peloponnesier in einer Schlacht besiegt wurden

{fidxp t)ttn9e'vTt() sagt noch Strab. IX, 393 (Apollodoros). Vgl. auch Cic. de nat.

deor. III. 19, 49 der Codrus zu denjenigen ziihlt qui pugnantes pro patriae liber-

tate fielen. Nach Lykurg. g. Lookr. 84 ziehen die Peloponnesier ohne Weiteres

ab, als sie den Tod des Konigs erfahren, «5f ovxiti Swaxov avtoTq jrjv ftuQay

xnrna/fiV untx<»Qi<sav. Ebenso lustin II. 6, 20 (Cognito regis corpore Dorienses

sine proelio disceduntl und Polyaen. Strat. I, 18 (neXonovvrjoioi iur avvifxti

rov ytyoyoros, sqvyor), desgleicbcn Konon Narr. 26; Paus. VII. 25, 2. Die Ver-

kleidung ist also spatere Erfindung, um der Sage einen romantischen Anstrich zu

geben.

3) lustin II. 7. Vgl. Lugebil, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. V (1871), 552.

4) Kastor b. Btueb ed. Schoeue I, 183; II, 60 (vgl. Muller, Frgm. Chron.,
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bezeicbnet Medon und dessen Nachfolger aus dem Geschlechte der Me-

dontiden ebenfalls als Kdnige i
. Nach Aristoteles wurde zuerst neb en

dem Konige ein Polemarchos eingesetzt, dann ein Archon, so dafs also

die Kontinuitiit des Konigtums gewahrt blieb *. Thats&chlich ist ja

auch der Konigstitel nie abgeschafft worden 3
. Uber die Zeit der Ein-

setzung des Archontats fand Aristoteles in den von ihm benutzten

S. 175, Frgm. 12), Excerpt, barb. lat. 41a bei Euseb. ed. Schoene I, 217 (Iulius

Africanus) ; Iustin II , 7 ; Veil. Paterc. I, 2 (Codrus ultimus rex. . . . Medon primus

archon).

1) Nach Plat. Sympoe. 208 D. stirbt Kodros vnt? rTlS paotXeiae Ttiv natdtoy.

PI. kaunte also schwerlich die Abschaffung des Konigtums nach seinem Tode, da

ja sonst die Athener gerade das beseitigt batten, wofttr der so hoch geehrte Konig

tich opferte (vgl. dagegen Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert.
6

, § 61, S. 340,

Anm. 7). Dasselbe gilt von Aristot. Pol. V. 10, p. 1310 b, wonach Kodros zu den-

jenigeu gehorte, welche die Konigswiirde erlangten, xata noXtpov xwXvaayteg <tov-

Xei'tiv (vgl. Lugebil , Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. V, 561). Denn die Annahme
(Thumser a. a. 0 ), dafs Aristoteles nur an ein personliches Konigtum des Kodros

selbst (ohne Rucksicht auf die Erhaltung derselben fur seine Nacbkommeu) dachte^

ist ausgeschlossen, da er, wie der Auszug aus seiner 'A&n. bei Ps. Heraklcid.

Pout. I, 3 zeigt, annabm, dafs die Athener auch fernerhin aus seinem Geschlechte

paaiXtfi wahlten. Nach dem aus guter Quelle schopfenden (vgl. S. 127, Anm. 5)

Schol. Plat. Sympos. 208D starb Kodros xaraXinaiy frjy a'p/1?* Mi&ovu ry nqta-

»tTtom nalJuiv (vgl. Toepffer, Att. Genealogie, S. 229, Anm. 3). Nach einer

andern, anscbeinend jungern Version der Sage, die den Auszug des Kodriden

Nelcus nach Ionien erklaren wollte, erbob dieser, obwohl er der Jungere war, des-

balb Anspruche auf die Konigswiirde, weil Medon lahm war. Als die zur Ent-

scheidung des Streites angerufene Pythia dem Medon paaiXetay r»]y U&ijyatuty

tiCdmtt* zieht Neleus aus. Paus. VII. 2, 1 ; Aelian V. H. VIII, 5. Auch nach dieser

Form der Sage hat Medon kraft seiner Erstgeburt Anrecht auf die Konigswiirde

und wird durch den Spruch der Pythia paoiXevg. Ferner bezeicbnet das von einem

alteren Atthidographen abbiingige Marmor Par. 27—31 Medon und dessen Nach-

folger Megakles, Diognetos, Pberekles und Aeschylos als paaiXtli und datiert nach

deren Regierungsjahren. Vgl. eudlich Paus. I. 3, 3 ; si di pot yevtaXoytiv I^goxb,

xa\ toi's itnc MeXtivSov paa tXtv aan « f is KXtidixoy (3. zehnjahrigcr Archon)

tov Aieiprtfov xul rov$ iiv dnr
lQt9fA^ottfinv. Vgl. IV. 5, 10; 13, 7 und noch Plat.

Menex. 238 (S. 125, Anm. 1).

2) Aristot. U9n. 3, 1: /ueyierai di xal HQtotai ruy aQXdjy fatty pao(tXevi xal

noX)/fiaQX°S *a* "PC/""')
° »o»'"u»' np(cu'r)ij ply j} tov paoiXt tag , avrq yuq i(

(o'f/)»j(f r
t
y)' dtvte'Qtt d' (mxaiiorti (•} noXe)ftaq^a ••• T$Xevr«(a d' ij (ror £{>•

/o)rrof. Im Kap. 41 fafst Aristoteles die Zeit von Theseus bis Drakon als eine

Verfassungsepoche auf, als eine nokxtias ro'ftf ftixQoy naqeyxXiyovou tjjv paatXix^g.

Eb ist die np/«fo noXitkia ij kqo jQaxoyros. 3, 1. Uber den hypotbetischen Cha-

mkter der Angaben des Aristoteles vgl. 8. 35, Anm. 2.

3) Vgl. S. 125, Anm. 1.

Baiolt, OriechiBche OeMhichU. II. 2. Anil. 9
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Atthidographen oder in der Attbis des Androtion 1 zwei verschiedene

Angabcn, nach den meisten ware das Arcbontat unter Medon, nach

einigen unter (dessen Nacbfolger) Akastos eingefuhrt worden *. Aii-

stoteles lafst die Frage, die er fur unerheblich erklart, unentschieden,

halt jedocb daran als Tbatsacbe fest, dafs das Arcbontat aus dieser

Zcit 8tammte. Er hat die Anacbauung, dafs neben dem auf Lebenszeit

aus dem Geschlechte der Kodriden gewahlten Konige, zunachst vom
und aus dem Adel ein Polemarchos, spaterhin ein Arcbon eben falls auf

Lebenszeit gewablt wurde, und dafs darauf eine Beschrankung der

Amtsdauer auf zehn Jahre erfoigte s
. Nach der gewohntichen Atthiden-

Uberlieferung gait als letzter aus dem Gescblecbte der Kodriden oder

Medontiden (auf zehn Jahre) gewahlter Konig Hippomenes 4
. Es ist

1) Vgl. S. 34, Anm. 3.

2") Vgl. weiter unten S. 132 uod den Abschnitt iiber die Archonten.

3) Aristot. 'A&n. 3: ?r d ' r, r«*.
ff

T *is t*9Xttitti noXutiaf rijf npo Joaxovro;

(vgl. die vorhergeheude Anmerkung) roiadf rag ply «(>/«c {xaM)<naoay a'oicrtydttr

xai nXovj(ydnv nQXov (
,0

)
notot{oy dia p(ov\ fttid di rnvta {dex)attUrv

/ueytatai di xai npuirru raiy uQ^tav t,aay fltto(iXii>g xai noX)ifiaQXOf xai op(/»»r)

xiX. Das Arcbontat war darnach zunachst ebenso eine lebenslangliche Wurde
wie das Konigtuin. Da Aristotcles inbezug anf die Einsetzung des erstern aus-

driicklich bemerkt (3, 3): iyfvtro yag iv xotroig roiV /poVotc, d. h. zur Zeit des

Medon oder Akastos, so war er der Ansicht, dafs sie noch zur Zeit des lebens-

langlichen Kbnigtums erfoigte. Ferner sagt er vom Amte der Thesmotheten : dto

xai fAovti rtSv UqX<Zv otx eytyero nXeiwy ij ivutvatof. Auch nach dieser Angabe
gab es nach ihm einst Polemarchen und Archonten, die mchr als ein Jahr, d. h.

ein Jahrzehut und vorlier auf Lebenszeit im Amte waren. Aus dem Auszuge des

Ps. Herakleides I, 3 (vgl. 8. 55, Anm. 1) ergiebt sich dann, dafs Aristoteles auf

das Erbkonigtum ein Wahlkouigtum aus dem Gescblecbte der Kodriden folgen

liefs: nnn di Kodoidtov oixixt fiamXttg t](tovyro
f
did to doxttv tov<f>ay xai uakaxoig

yfyoyevw 'Innn^ivr^ di xtX. Offenbar war nach seiner Auffassung Medon und
Akastos (zu deren Zeit lebenslangliche Polemarchen und Archonten gewahlt wur-

den) Wahlkonige, ebenso wie bereits ihr Vorgauger Kodros (vgl. S. 129, Anm. 1).

Urspriinglicher ist aber jedenfalls die Uberlieferung, dafs Medon seinem Vater als

iiltester Sobn folgte (vgl. S. 129, Anm. 1). Auch bei Plat. Menex. 238D heUst

es: fiaotXeTg ftiv yap rid ij/jiV cia(v • ovra dk rote piy 4x yiyovg , jorh dk alptroi.

Die Wahlkonige sind also nicht mehr ix yfyovs, und die Konigc ix ytrov< nicht

alottot.

4) Suid. Phot, nao' Xnnov xai xoonv (vgl. Schol. Aesch. Timarch. 182): ro'noc

si&qrrioty oirw xaXovpevog, tnetdtj rtg jov yivovf rwy KodoidcSy
, 'Innopinjf rot-

ynjxa, of xai r iXevt aiog ipaoiXi vat
,

rijV Vvyarioa xa&tioStr iv /wp/p 1Ufi

f4t»' Unov fxaiyofidvov, diou Xa9oatq fx(^ rijV naQ*ey(ay avrijg iXvfiqyaro' xai A

hmof roy xiony fioQay inoijaato- a>' oJ nap' i'nnov xai xdqnv 6 rotfof, iv ro

nriOoc ime'tfri,, xaXtirai. Ahnlich Bekker, Anecd. gr. I, 295, 12 Qlnnopfrn*, f*«
KodQidtiy, ?a*iXi* Syja). Die Geschichte trSgt den charakteristischen
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sicherlich eine geschichtliche Thatsache, dafs die Ktfnigswurde einst im

Geschlechte der Medontiden erblich war, aber es mufs dahingestellt

bleiben, warm und unter welcben Umstanden dieses Geschlecht das

Konigtum verlor >. Ebenso zweifelhaft ist der Ubergang des erblichen

Konigtums der Medontiden in ein diesem Geschlecht verbleibendes

Wahlkonigtum. Eine augenscheinlich ursprUnglichere Uberlieferung be-

trachtet Medon und seine Nachfolger aus dem Geschlechte der Medon-

tiden als erbliche Konige f
. Der Unterschied zwischen don frlihern und

spatern Konigen bestand im allgemeinen darin, dafs jene Trager einer

erblichen Monarchic, diese Trager des Titels und Beamte des Adels-

staates waren s
.

Stempel der antiquarischen Anekdoteo, die yon den Atthidographen zur Erklarung

Ton Ortsnamen erzahlt wurden (S. 34, Anna. 2). Sie stammt also aus einer Atthis.

Aua einer solchen hat sie zweifellos auch Aesch. g. Timarch. 182 entnoromen, der

seine Erz&hlung mit den Worten schliefst: xai hi xai vvv rfc otx(aS ravin iarnxe

rd oixontda iy r£ vptrigy «ar<i, xai 6 roitog ovrog xaXetrat nag' Vnnoy xai xoQav.

Den Schlufs der Geschichte, dafs Hippomenes deswegen die Herrsch&ft verlor

(Suid. s. y. ' InnofAiviis), Hefs Aeschines fort, weil er ganz and gar nicht zu der

Tendenz pafste, welche er bei der Erzahlung verfolgte. Urn die Erinnerung daran

nicht wach zn rufen, nennt er daram auch nicht den Namen des Hippomenes, son-

dern sagt nur tiyr,Q $k idiy noXttuv , was noch auf das «/? rriy KodQidiiy seiner

Quelle deutlich hinweist, wenn nicht etwa letzteres urspriinglicb im Teste gestan-

den hat. Auch Aristotelea hatte in der A&n. diese Geschichte erzahlt, wie sich

aus dem Auszuge des Ps. Herakleides Pont. I, 3: 'And tidy Kodgidoiy ovxtn /J«-

atXtig pgovyro, did to doxtiv XQvqyay xa\ (iaXaxovs ytyovivai' 'Innofiiym dk, tl$

j my Kodgid a v, povXo/utyot dntoaaaSai jrjv diapoXijy xrX. Ferner stand die Ge-

schichte bei Ephoros, wie sich aus Diod. VIII, 22 und Nikol. Dam. Frgm. 51 Miiller,

Frgm. H. Gr. Ill, 386 (fast wortlicb Suid. s. v. Innofiivf^) ergiebt. Bei Diod. und

Nikol. tritt an Stelle des I'nnov paiyo piyov der Atthis, ein Rofs, das infolge

von Entziehung der Nahrung das Madchen frifst (eine fur Ephoros bezeichnende

rationalisierende Umgcstaltung), und zweitens wird Hippomenes nicht paaiXsif,

sondern 6 t«5» A9r^ya(a>v uQ/tuy genannt. Wahrscheinlich geht auf Ephoros die

Uberlieferung zurttck, dafs auf Kodros lebenslangliche «e/orref folgten. Vgl. Iustin

II. 7, 1. — Paus. I. 3, 3 (vgl. S 129, Anm. 1) bietet eine Variante der gewohn-

lichen Uberlieferung, indem nach ihm Kleidikos, der Vorganger des Hippomenes,

der letzte Konig aus dem Hausc des Melanthos (Medon) war. Wenn Ps. Hera-

kleidos Pont. a. a. 0. wortlich zu nehmen ist, so war auch nach Aristotelea Hippo-

menes nicht mehr Konig.

1) Es gab in Athen nicht nur ein yivoq Medontidai, sondern es ist auch ein

aus dem 5. Jahrhundert stammender Grenzstein eines am Fufse der Burg, des

alten Konigssitzes
,
belegenen Grundstuckes dieses Geschlechts gefunden worden.

CIA. I, 497. Vgl. dazu Toepffer, Att. Genealogie, S. 229.

2) Vgl. S. 129, Anm. 1 und 8. 130, Anm. 4.

3) Ad. Holm, Gesch. Griech. I, 479, Anm. 10; Thumser, Hermanns Griech.

Staatsaltert.*, § 61, S. 341. In wesentlicher Ubereinstimmung mit der Auffassung

9*
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k.

Die attische Chronik zablte von Medon an dreizehn Konige, die

von Philochoros und wabrecheinlich bereits von Ephoros 1 Archonten

auf. Lebenszeit genannt wurden. Die Liste bietet folgende Namen:

Medou, Akastos, Archippos *, Thersippos, Phorbas, Megakles, Diognetos,

Pherekles, Ariphrou, Thcspieus, Agamestor, Aischylos, Alkmaion. Die

ttberlieferten Kegierungszeiten der einzelnen Herrscher beruhen keines-

wega auf geschiehtlichcn Aufzeichnungen, sondern auf chronologischen

Spekulationen 3
. Ebeneo wenig dart' man die Namen der Herrscher

9

des Aristoteles, wonach das Konigtum in ein Wahlamt der Aristokratie ubergiug,

heifst es bei Paus. IV. 5, 10: Torq ytio and MfXav&ov, xnXovfit voi\ d'e Metfonti6fai
1

xur' d(?x«t ft" tttjttkono 6 rffuof t?c t£ovatot>( to noXv xul tiyrl jlaaiXtfui (itii-

arriattv if (tQ/'i" vntvdvvov.

1) Vgi. 8. 130, Anm. 4.

2) Philochoros, Frgm. 52 bis 54a, MUller I, 392 setzte die Blute Homers in

die Zeit des Archonlats des Archippos, 180 Jahre riach den Troika und 40 Jahre

nach der Ktisis Ionicns. Nach attiscber Hecbnung fiel die Zerstorung Troias auf

1209/8 (vgl. Bd. P, 2r>9).

3) Die Listen der Konige , der Archonten 6*ut fifov und der sieben zehn-

jiihrigen Archonten finden sich bei Euseb. Chron. I, 183ff. (Schoene), im Kanou,

in der Series regum, im Chronogr. Syntomon, bei Synkellos (vgl. Gutschmid bei

Flach, Chron. Par., p. VIII) und in den Excerpt, lat. barb, bei Euseb. v. Schoene

I, 214i, Anhang. Einzelne Namen und Data im Marmor Parium und bei Paus.

IV. 5, 10; 13, 7. Die Liste der Excerpt, lat. barb., d. b. des Africanus, xtammt

keineswegs, wie Brandis, De tempor. graec. ant. rationibus 'Bonn 1857], p. 11

annahm, aus Philochoros (vgl. Kohde, Khein. Mus. XXXVI (1881), 429) wohl aber

aus einer verwandten Quelle. Nach dem Barharus ist 1590 der Kegierungsanfang

des Kekrops, nach Philochoros 1606. Africanus bei Euseb. Praep. Ev. X. 10, 14

= Philochoros, Frgm. 8. Freilich giebt Africauus (Synkell. , S. 131, 8; Euseb.

praep. ev. X. 10, 14) dem Kekrops, ebeuso wie Philochoros, 50 Itegierungsjahre

(Philochoros, Frgm. 10), aber letztercr setzte Homer 40 Jahre nach der Ktisis Io-

niens ini «(>/o*roc UOvwiv '/tQ/tunoi' (vgl. die vorhergeheride Aum.), nach den

Excerpt lageu dagegen zwischen dem 13. Jahre Medous, wo die Ionier spatestens

auszogen (Marm. Par. 27, Flach) und dem ersten Jahre des Archippos 46 Jahre. -

Vgl. noch iiber die Listen: Clinton, Fasti Hell. I, 156; Midler, Chronol. Frgm. 142;

Frgm. Hist. I, 574 If. ; H. Gelzer, Sextus Iulius Africanus I (Leipzig 1880), 152 ff.

;

II. 1 (1885), 77. 223 ff. ; Kastors att. Konigs- und Archontcnliste , Hist, und phil.

Aufsiitze f. E. Curtius (Berlin 1S84\ 17ff.

Das Marm. Par. eetzt den Beginn des einjiihrigen Archoutats 420 Jahre vor

das Archontat des Diognetos = 683/2. Vgl. S. 12, Anm. 2. Da die Uberlieferung

durchweg sieben zehnjiihrige Archonten nennt, so wiirde 753/2 das erste Jahr des

zehnjahrigen Archoutats sein. Dann setzt das Marm. Par. 31 die Begriindung

von Syrakus in das 21. Jahr des Arschylos. Die Bestimmung desselbeu 1st leider

ausgcfallen. Bockh ergiinzte 493 Jahre vor Diognetos, Gutschmid aber gewifs

richtiger 495 = 758 7 v. Chr. (das Griindungsdatum von Syrakus nach Ephoros

und Timaios. Bd. P, 385, Anm. 2 und 716). Da die Chronographcn dem Acschy-
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durchweg fttr verbiirgt halten. Denn gleiclizeitige Aufzeichnungen aus

diescr Zeit waren nicht vorhanden, und die genealogische Uberlielerung

los 23 und seinem Nachfolgcr Alkmaion zwei Regierungsjahre geben, so wurde

auch nach dieser Angabe 753/2 v. Chr. das zebnjahrige und 683/2 das einjahrige

Archontat begonneu haben. Bei Euseb. Vers. Arm. Abr. 1264 (F.1263) ist 753/2 das

erste Jabr des zebnjahrigen Arcbontats und in Ubereinstimmung damit das zweitc Jabr

des Aiscbylos = Abr. 1240 = Herbst 777/6 = 01. I, 1. Vgl. Euseb. Vers. Arm.

Abr. Hieron. Abr. 1240 (in der Chrouik I, 188 ist die Zab) 12, wie scbon Scaliger

bemerkt hat, verscbrieben). Dicselbe Datierung in dem Excerpt, lat. barb. 41a

(Africanus) bei Euseb. von Scboene I, 217, Anhang. Dionys. Hal. I, 71 und

75 aetzt dns erste Jabr des Cbarops oder den Beginn des zebnjahrigen Archontats

= 01. VII, 1 = 752/1, woraus sicb fiir den des einjahrigen oder das Archontat

Kreons 682/1 ergicbt = Herbst 683/2. Die Abweicbung zwiscben Dionys. Hal.

und Euseb. erklart sich durcb den verscbiedenen Jahrcsanfang. Vgl. H. Gelzer,

Hist, und philol. Aufs. f. E. Curtius 17.

Nun wird ferner im Marm. Par. das 13. (10. nach Gutschmid) Jabr des Me-

don 813 (823 Gutschmid) Jahre vor Diognetos = 1076 gesetzt , also Beginn

Medons = 1088. Mithin entfallcn auf die Archontcn dta /}»op, zusammcn 335

Jahre. (Ebenso die Excerpt, barb. vgl. Gelzer, Iul. Afr. I, 154). Alsdann setzt

das Marm. Par. das erste Jahr des Kekrops 1318 Jahre vor Diognetos = 1581.

Folglicb verflossen von Kekrops bis Medon 493 Jahre (492 in den Excerpt, lat.

barb.). Auf die sieben zebnjahrigen Arcbonten kommen 70 Jahre. 493 -f 335 -4-

70 = 898 Jahre (1581 — 683) von Kekrops bis zur Einsetzung der neun ein-

jahrigen Archonten. Nimmt man jedoch nach der Chronologic Kastors (Gelzer

a. a. O.) 751/0 als erstes Jabr des zebnjahrigen Archontats, so kommen auf die

lebenslanglichen Arcbonten 337 Jahre. Diese 900 Jahre sind 30 ytvtut zu 30Jahren.

Von Kekrops I. bis Kodros zabltc man 17 Rrgeuten zu 15 ytvtai, denn Demopbon
war der Sobn des Theseus und bildete mit Menestheus nur cine yevtri. Ebenso

sind Apheidas nnd Thymoites nur eine ytvea, denn sio waren Briider (vgl. S. 126,

Dazu kamen 13 lebensliingliche und 7 zebnjahrige Arcbonten. Die 7 zebnjahrigen

Archontcn konntcn nur als zwei ytvta( angesotzt werden, denn Cbarops. der erste

derselben, gehorte als Sohn des Aischylos (Euseb. Vers. Arm. Abr. 1264; Hieron.

Abr. 1264), des vorletzten Archonten dia /ftV>i>, noch in die ytvtd des Alkmaion,

des letzten Archonten dtri piov. Es Bind also in der That 15 -|- 13 -J- 2 = 30 Ge-

schlechter. Normal, das Gescblecht zu 30 Jabren gerechnet, entfielen auf die

Konige 450 Jahre (so viele Jahre rechnete Kastor b. Euseb. Chron. I, 181 bis Me-

lanthos excl. Die Liste entbielt von Kekrops bis dahin 15 Namen), auf die lebens-

langlichen Archontcn 380 Jahre (denn 10 gehen von dem 13. Geschlecht auf Cha-

rops ab) und 70 auf die zebnjahrigen Arcbonten. Die Konige haben aber that-

sachlich 493 Jahre = 450 -f* 43 , die lebenslanglichen Archonten 337 Jahre

= 380 — 43. 43 ist = 30 + 13. Das heifst also, bei der Verteilung der 900— 70

Jahre auf die Konige und lebenslanglichen Archonten gab man jenen mehr als

diesen die Jahre einer ytrea und aufserdem noch so viele Jahre, als man lebens-

laugliche Archonten zahlte. Die Zahlen aller lebenslanglichen Archonten beruhen

also auf blofser Spekulation. — Duncker, G. d. A. V, 94 meint, dafs die Re-

gierungszahlcn der letzten vier Archonten dia fllov auf historischer Uberlieferung

beruhen und den Chronographen gegeben waren. Von Melanthos bis Alkmaion,
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reichte gewifs nicht hoher hinaaf als in Sparta , d. h. nicbt viel uber

Beginn des 8. Jahrhunderte *. Ferner sollen nach der gewohnlichen

Atthiden-Uberlieferung alle diese Konige aus dem Geschlechte der Me-

dontiden stammen. AUein wie unter den Konigen vor Medon zwei

Ahnherren attiscber Gescblechter, Apheidas und Thymoites, vorkoraraen,

bo finden Bicb bier Megakles und Alkmaion, Vorfabren der Alkmeoniden,

Ariphron und Agamestor, Namen, die den Buzygen und Philaiden an-

waren 15 Namen, die letzten vier hat ten zusammen 67 Jahre regiert, also hatten

noch die Jahre von 11 Generationeu oder 330 Jahre hinzugefugt werden miissen.

752 + 67 + 330 = 1149. Das ist allerdings das Jahr der Herakleidenwanderung

nach attischer Rechnung. AUein nar die 2 Jahre des Alkmaion und die 23 des

Aischylos kehren in alien Listen wieder. Agamestor hat in der Chronik I, 188:

17 Jahre, in den Excerpt, lat. barb. 26 Jahre, im Kanon 20, im Chron. Synt.

21 Jahre; Synkellos 368, 4 giebt 17 und 27 Jahre als versehieden c Uberlieferungen

an. Thespieus hat in der Chronik, im Kanon und in der Series 27 Jahre, im

Chron. Synt. und in den Excerpt, lat. barb. 40 Jahre. Synkellos 368 , 2 notiert

27 und 40 Jahre als verschiedene Uberlieferung. Nach den niedrigsten Angaben

kommen also auf die letzten vier Archonten did piov nicht 67, sondern 69 Jahre,

wodurch die Rombination Dunckers hinfallig wird. Aufserdem sind keineswegs

durchweg die niedrigercn Zahlen als die iiltere attische Uberlieferung zu betrach-

ten. Wie die Angaben im Mann. Par. zeigen, beruhen dieselben teilweise auf

spaterer Reduzierung. Von wem diese ausging, ist leicht ersichtlich. Die Archonten-

liste in der Chronik I, 188 umfafst nur 312 Jahre (im Kanon und in der Series

316 Jahre), also 23 Jahre weniger als im Marm. Par. und 25 Jahre weniger als

nach der hochsten Summe der Archontenjahre , 337. Die Zerstorung Troias fallt

nach dem Marm. Par. auf 1208, nach Eratosthenes und Apollodoros auf das

25. Jahr darauf, 1184/3. Mithin gehort die reduzierte Liste zu dem Systeme des

Eratosthenes und Apollodoros. Die Liste des Africanus (vgl. Gelzer, Sext. Iul

Africanus I, 154) laTst deutlich die urspriingliche chronologische Kombination bei

der Festsetzung der Regierungsjahre erkennen. Kekrops, Kranaos und Amphiktyon

regieren : 50 + 9 + 40 = 99 Jahre , Erichthonios , Pandion I. und Erechtheus

:

10 + 50 + 40 = 100 Jahre, Theseus, Menestheus, Demophon, Oxyntes: 31 +19
+ 35+ 14 = 99 Jahre = 3 Geschlechter zu 33J Jahren weniger 1 Jahr. Aphei-

das, Thymoites, Melanthos, Kodros: 1 + 9 + 37 + 21 = 68 Jahre oder zwei Ge-

schlechter + 1 Jahr. Medon, Akastos, Archippos: 20 + 39 + 40 = 99 Jahre,

Thersippos , Phorbas
,
Megakles und Diognetos : 10 + 33 + 28 + 28 = 99 Jahre,

Pherekles, Ariphron, Thespieus, Agamestor: 15 + 31 +40 + 26 = 112 Jahre,

setzt man jedoch fur Thespieus die 27 Jahre der andern Uberlieferung, so erhalt

man ebenfalls 99 Jahre.

1) Vgl. Bd. P, 261. Der Stammbaum eines der vornehmsten Geschlechter,

der Philaiden, ziihlt bei Pherekydea nach Didymos bei Markellin. Leb. Thuk. 3

(Prgm. 20) von Hippokleides, der im Jahre 566 Archon war (Toepffer, Att. Ge-

nealogie 279, Anm. 2) elf Glieder, von denen aber sicherlich etwa die HSlfte un-

geschichtlich ist, so Akcstor, ein Beiname Apollons, Agenor, Laios und andere

Namen mythischer Personlichkeiten, die aber ebenso wenig, wie Akestor, als athe-

nische Eigcnnamen vorkemraen.
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gehoren ». Nach der parischen Chronik ftUlt der Beginn des zehn-

j&hrigen Archontats auf 753/2, ebenso nach Iulius Africanus und Eusebios.

Dionysios von Halikamasaoa, bietet das Jahr 752/1, doch beruht diese

Abweichung nur auf einom andern Jahresanfange. Kastor ging bis auf

751/50 herunter, wahrend der Chronograph, dem Pausanias in den

Messeniaka folgte, einen hoheren Ansatz, n&mlich 757/6, hatte

Den auf Lebenszeit gewfthlten Kftnigen (Archonten) folgten nach

den Chronographen sieben zehnjahrige: Charopa, Aesimedes, Kleidikos,

Hippomenes, Leokrates, Apsandros, Eryxias. Um 683/2 soil die ein-

jahrige Amtsdauer eingefiihrt worden sein. Damals begann wohl die

gleichzeitige Aufzeichnung der eponymen Jahresbeamten. An der Spitze

der Liste stand Kreon 3
.

1) Vgl. Toepffer, Att. Genealogie 147. 278. T. verzichtet darum (S. 242) auf

Grand der Archontenliste den Stammbaum der Medontiden herzustellen.

2) Pans. IV. 5, 10; 13, 7 mid 15, 1. Vgl. Gelzer, Hist, und philol. Aufs. f.

E. Curtius, S. 18. Uber die andern Ansittze vgl. S. 132, Anm. 3.

3) Das Jahr 683/2 als erstes des einjahrigen Archontats hat das Marm. Par.

32, unsere aiteste Quelle. Euseb. Vers. Arm. Abr. 1333 = 684/3 letztes Jahr des

zehnjahrigen Archontats, also auch 683/2 Anfangsjahr des einjahrigen. Iulius

Africanus bei Synkellos, p. 400 setzt Kreon, den ersten einjahrigen Archon 903 Jahre

vorPhilinos = 01. 250, 1 = 221 n. Chr. und nach den Excerpt, lat. barb. 41a (bei

Euseb. von Schoene I, 217, Anhang) berechnet er die Dauer des Konigtums von

Kekrops an (8. 132, Anm. 3) auf 907 Jahre. Uber Kastors Datum Herbst 681/0

vgl. H. Gelzer, Hist, und philol. Aufs. f. E. Curtius (Berlin 1884) 17 ff. Nach

dem von Pausanias IV. 5, 10 und 13, 7 benutzteu Chronographen fiel der Beginn

des einjahrigen Archontats in das Jahr 687/6. Vgl. dazu Gelzer a. a. 0. 19.

Kreon erster Archon 01. 24 (684/1) nach Euseb. Chron. I, 190 Schoene und

Kastor bei Euseb. 1 , 183. — Die Scbwankungen inbezug auf das Anfangsjahr

widersprechen nicht der Annahme, dafs damals die gleichzeitige Fiihrung der

Listen der epouymen Jahresbeamten begann, denn sie erkl&ren sich hinreichend

durch die Unregelroafsigkeiten bei der Besetzung des Archontats infolge der innern

Kampfe vor und nach Solon. Uber die Zkhlung und Nichtberitcksichtigung der

beiden Anarchiejabre nach Solon vgl. Bd. I*. 698, Anm. Dafs die Liste urspriing-

lich nicht bereits 753/2, sondern erst 683/2 begann, ist daraus zu schliefsen, dafs

letzteres Jahr der urspriingliche feste Punkt der Chronologie war , denn von 682

bis 1149/8, der altera, attiBchen Epoche der Herakleiden-Wauderung (Bd P, 259)

sind genau 467/6 Jahre oder 14 Geschlechter zu 33J Jahren. Diese Gcschlechter-

rechnung zu 33| Jahren ist noch bei den nach Iulius Africanus erhaltenen, aus

einer mit Philochoros verwandtcn Quelle stammenden Regierungsjahren der Konige

deutlich zu erkennen (vgl. S. 134 Anm.). Die Liste der Medontiden bis Hippo*

menes zahlt freilich 17 Namen in 16 Geschlechtern (Cbarops, Sohn des Aeschylos

vgl. S. 133 Anm.) und zu diesen kommen noch Kodros und Melanthos. Das

ergiebt zusammen 18 Geschlechter. Allein vier Namen sind den Medontiden

fremd (vgl. S. 134), es bleiben also vierzehn Geschlechter. Auch Kodros und

Melanthos sind Fremdlinge (vgl. S. 127). Die siebenzig Jahre zehnjahriger

Archonten, die zwischen die Herrscher auf Lebenszeit und die einjahrigen Be-
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1.

Auf welchem Wege sich die Beschrfinkung der konigliehen Gewalt

durch den Adel vollzogen hat, dariiber lassen sich nur einigermafsen

begriindete Vermutungen aufstellen. Nach Aristoteles trat zunachst ein

Polemarchos an die Seite des Konigs, dann ein Archon. Der Konig"

batte also zun&chst die Heerfuhrung verloren, weil, wie Aristoteles sagt,

einige Konige im Kriege feige gewesen war en. Diese Begrundung be-

ruht nicht auf geschichtlicher Uberlieferung , sondern auf Sagen

Richtig wird aber die Annahrae sein, dais die Poleniarchie alter als

das Archontat war. Aristoteles schlofs das aus dem Umstande, dafs

der Archon mit den rtavQia, namentlicb den althergebrachten Opfern

und Caerimonieen, wie sie dem Basileus und dem Polemarchos oblagen,

nichts zu schaffen hatte * Auch die Richtigkeit der Ansicht, dafs eine

amten fallen, erinnern stark an die neunzig Jahre der korinthischen Prytanen, die

biota zur Ausfullung des chronologischen Rahmcns erfunden sind (Bd. I
s

,
631,

Anm. 4). Weiteres uber die Bedeutung des Jabres 683/2 im Abschnitte iiber die

Archonten.

1) Aristot. Id9n. 3: devrega <f' inixatearr) (q noXe)uaQx(a 6*ui to y$yto9ai

iivaq TUJf $am\4ttiv ror noXtfuxii piaX(axovf, o9ev xal) tov "lan>a [Aeit(niu)\};arto

Z(?e(tt(( x)uraXapovot}i. Aristot., Frgm. 381 Rose" (Schol. Aristopb. Vog 1527):

*7u»r 6 noXe/jaQXog !l9i)taJwy xtX. Vgl. Hdt. VIII, 44: "Wo* 0*1 tor Eoidov atga-

r«p/fui ytvofuvov Udnva(oi<n xiX.
} Paus. I. 31, 3 (inoXtfidgxi^f); VII. 1, 5. Vgl.

dazu Bd. I
3

, 284, Anm. 2. — Uber Thymoites als ftahixoe vgl. S. 126. Nach

Ps. Herakleides Pont. 1 , 3 suchte Hippomenes dem Vorwurfe der unXaxia ent-

gegenzutreten. Vgl. S. 130, Anin. 4 Aristoteles sagt ubrigens nicht, dafs die

Einrichtung des standigen Amtes schon unter Ion erfolgte, wie F. Cauer, Hat

Aristoteles u. s. w., S. 46 und Gilbert, Gr. Staatsaltert. I
2

, 121 annehmen. Vgl.

V. Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert.*, § 61, S. 341, Anm. 6.

2) Aristot. '.49n. 3, 3: on 6k itXtviata roi'rMr cyevero itoy «QZ*rt oquttar

xai to pr,6tr (rair n)aT{>iwr tov n^/orra Jioixeir, wontQ 6 paaXei* xal 6 noXt-

fiapfo;, itXXa (uoror Tti tnW.tia xiX. [>7, 1: w< <T fJ»o< einrfy (xai) r«c nargfa;

9voia( dioixti ot'rov (o pamXtt'i) nuout. Vgl. Ps. Demosth. g. Neaira 74: rec

&voias it nana* © jktotXtvt t9i>*. Vgl. S. 12.">, Anm. 1. — Der Basileus und seine

Gattiu spielten z. B. bei den altionischeu Dionysieu, den Anthesterien , eine be-

deutsame Rolle (vgl. S. 74, Anm. 2\ der Archou batte nur Obliegenbeiten bei den

sp&terhiu gestifteten grofseu Dionysien, und er vollzog dabei keine Opfer, sondern

sorgte, wie bei den Tbargelieu, fur die Chore und den FesUug ('J9n. 56. Vgl.

den Absehnitt uber die Archonten) Der Basileus leitete nicht nur die Mysterien-

feste und die l^naeen, sondern brachte auch nach ahem Herkommen in Eleusis

uud im stiidtisebeu Kleusiukm fur die Gemeiude die Opfer dar. 'A9n. 57; Ps.

Lys. g. Andok. 4 : iiig xal 9toia; 9ic(t xai sr/ir? er£«r«* xaTa r« ndrgta,

ta ut* fr t<j> ir9a\ti >ln-ai»i
s
-i ta 6i tr iXtvoirt if(>c». — Der Polemarchos

opferte vwie die spartanischeu Konige. Vgl. Bd. 1*. 548, Anm. 1\ gewifs nicht

erst seit der Schlacht bei Marathon v
wo die Athener nur ein besonderes Opfer

gelobten. Vgl. den Abschnitt uber die Archonten') der Artemis Agrotera , ferner
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Schw&chung der kdniglichen Gewalt durch Einsetzung von selbstandigen

Oberbeamten erfolgte, ergiebt sich aus der Thatsache, dafs die Befug-

niase des Kriegsberrn und OberrichterB, welche der homerische Konig

mit den priesterlichcn vereinigte *, in geschichtlicher Zeit vom Konig-

tume getreunt warcn und, aufser den Rechtshandeln sakralen Charak-

ters, vom Archon und den Thesmotheten ausgeiibt wurden. In fihn-

licber Weise fand eine Beschrankung des Konigtums in Sparta und bei

den Molossern statt, indem dort neben dasselbe das Ephorat, bier ein

Prostates trat *.

Auf einer begriindeten Voraussetzung berubt ferner die Angabe
des Aristoteles, dafs die Oberbeamten der „alten" Staatsverfassung

nach Mafsgabe der vornehmen Geburt und des Rcichtums gewahlt

wurden 3
. Die Wahlen soil der Areopag oder der Rat des Adelsstaates

vollzogen baben.

Die Bedeutung dieses Rates erkennt man aus dera homerischen

Epos. Scbon in den altera Stiicken der llias wird die Ausiibung der

koniglicben Gewalt wesentlicb mitbestimmt durcb den Beirat der Ge-

ronten, vornehmer Manner, die der Konig zum Mable und darauf fol-

gender Beratung in seinen Palast einladet. Auf die Mitwirkung der

Geronten bei der Erledigung offentlicher Angelegenbeiten wird regel-

mafgig Rucksicht genommen und zugleich Gewicht darauf gelegt, dais

der Konig in Ubereinstimmung mit ihnen handelt, obwobl er an ibren

Rat nicht gebunden ist. .Auch bei der Rechtsprechung beteiligen sie

dem Enyalios, wie der Kriegsgott bisweilen schon in der I lias genannt wird (vgl.

Preller-Robert, Gr. Mythol. I
4
, 337). Der Archon sorgte fiir den Festzug des Zeus

Soter, aber das Opfer brachte der l$Qtrf desselben dar (CIA. II, 325-32f>. Vgl.

daxo C. Wachsmuth. Stadt Athcn II, 143, Anm. 1). SelbstveretSndlich vollzog er

mit den iibrigen Archonten gemeinsam das Amtsantritts • Opfer, doch war seine

Anvresenheit dabei nicbt unbedingt erforderlich. Lys. XXVI, 6—8.

1) Vgl. Bd. I\ S. 5*15, Anm. 7.

2) Busolt, Miillers Handb. d. kl. Altertums. IV, 7G.

3) Dafs die Wahl der Archonten uQiatfvdiiv x"l nXovwfydqv erfolgte ( 3,

1 und 6); ergab sich fur Aristoteles allerdings einfach scbon aus dem streng oli-

garchischen Charakter {'A&n. 2, 2) der Vcrfassung (vgl. S. 35, 2). Eine wirkliche

Cberlieferung uber die „alte" Verfassung lag ihm nicht vor. Beschrankte aber

der Adel, was nicht zu bczweifeln ist, das Konigtum, so bestellte er naturlicb auch

aus seiner Mitte die leitenden Beamten. Zur Wahl aQiorivdriy vgl. iibrigens auch

das Geaetz Drakons uber die Blutsuhne S. 123, Anm. 3. Vgl. ferner Philochoros,

Fr^m. 58, Miiller I, 394: ot nap' 'A&i*aloi$ nQwrevovref I* re yirn xai nXovrqt

»«i fUf jrgtjurtp hatten Anteil am Areopag. Uber die Verbindung von vornehmer

Ahkuaft und Reichturn weiter unten S. 138, Anm. 2. Wahl der Archonten t£

«wrp.«fw: Plut. Thes. 25; Dionya. Hal. II, 8; Euseb. Vers. Arm. Abr. 1333;

Hieron. Abr. 1333; Synkell., p. 399, 21. Uber die angebliche Wahl der Beamten

dorch den Areopag vgl. weiter unten S. 143, Anm. 2.
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sich als Urteil8finder l
. In jilngern Stticken des Epos wird eine er-

hebliche Steigerung der Macht des Adels erkennbar, fiir den neben

vornehmer Geburt im allgemeinen auch Reichtum, insbesondere grofser

Grundbesitz, charakteristisch ist *. Es kommt bereits vor, dafs nicht

mehr dcr Kbnig die Geronten einladet, sondern dafs sich diese von

selbst auf dem Markte versammeln und ienen zur Sitzung berufen

Der Titel Basileus geht auf die Geronten, die Haupter des Adels, tiber,

und der Konig erscheint als erster unter Gleichen * Selbst die Erb-

lichkeit des Konigtums wird vom Adel in Frage gestellt 6
.

Dem homerischen Adelsrat der Geronten entsprach in Athen ohne

Frage der Rat vom Areopag 6
, der jedenfalls vor Solou exi-

1) Bd. P, 506 ff. und weiter unten S. 140, Anm. 3.

2) II. XVI, 596; XXIV, 535 f. 543; Od. XIV, 206: d<pvuoe t' dy«96( re. II.

XIII, 666; XVII, 576; vgl. V, 544: VI, 14; XXIV, 398. Ein Mann von edeler

Abkunft kann freilich unter Umstanden auch arm sein. Od. XIV, 205 ;
XXI, 335.

Vgl. weiteres bei Fanta, Der Staat in der Bias und Odyssee (Jnnsbruck 1882),

14 ff.; Bd. P, 507, Anm. 2 und die daselbst angefuhrten Schriften. Vgl. auch

Aristot. Pol. IV. 8, p. 1294a, v. 21: »} ydg evytvetd 4nw dgz«lo< nloiros xai

«p«rij. V. 1, p. 1301b, v. 4: tvyevtts ydg elvat doxovat o<c dnap/e* ngoyovwr

ngert} xai nXovio$.

3) Od. VI, 55; vgl. VIII, 5.

4) Od. I, 394; VIII, 390 (<fto&exa ydg *«r« iff^ov dgingsnttf fia<nX^$s |
«*£/ol

xgaivovoi, TQioxaidixarot <f' iye> arro'c); vgl. VI, 54; VII, 49; VIII, 41; XVIII,

64; XXIV, 179; II. XX, 84; Hesiod. Erg. 38. 249. Mehr bei Fanta a. a. 0. 24 ff.

und in den Bd. I', 505, Anm. 3 angefuhrten Schriften.

5) Od. I, 394; XV, 520: vgl. XI, 175. 496.

6) Litteratur: Meursius, Areopagus, Leiden 1624; Wichers van Swinderen,

Commentatio de senatus Areopagitici auctoritate, Annal. Acad. Groiling. 1818/19;

P. G. Forchhammer, De Areopago non privato per Ephialtem homicidii iudiciis etc.,

Kiel 1828 und Die Epheten und der Areopag, Philol. XXXIV (1876), 465ff.;

Otfr. Mttller, Zu Aeschylos Eumcniden (Gottingen 1833). S. 152ff; Schomaun,

De Areopago et Ephetis, Greifswald 1833. Progr. = Opusc. acad. I, 190 sqq.

;

Die Epheten und der Areopag, Jahrb. f. kl. Philol. CXI (1875), 153 ff.; Griech.

Altert. P, 493 ff.; Grote, Geach. Griech. IP, 57; Jac. Fr. Horn, Dc qninque iudi-

ciis in quibns aetate X oratorum Athenia de caede iudicabatur, Ploen 1859, Progr.

;

Hyalmar Save, De Areopago et iudiciis heliasticis apud Athenienses quaestiones,

Upsala 1862; Bobstedt, De rebuB capitalibus Atheuiensium etc., Reddsburg 1863,

Progr.; Ing. Moser, De Areopago, Brixen 1867; Dugit , Etude sur l'Areopage

athenieu, Paris 1867; U. Ktihler, Der Areopag in Atben, Hermes VI (1871), 92ff;

N. Wecklein, Der Areopag, die Epheten uud die Naukraren, Ber. d. bayer. Akad.

1873, S. Iff.; L. Lange, De Ephetarum nomine, Leipzig 1873 und die Epheten

und der Areopag vor Solon, Abhdl. d. sachs Gesellsch. d. Wissensch. 1874, S. 187 ff.;

Ad. Philippi, Der Areopag und die Epheten, Berlin 1874 (vgl. R. Scholl , Jenner

Litteraturzeit. 1874, Nr. 47); Meier und Schotnann, Att. Prozefs*, bearb. vou

H. Lipsius (Berlin 1883) 8ff.; Herrlich, Das Verbrechen gegen das Leben nach
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stierte l
, und von Aristoteles gewifs mit Recht als ein wesentliches Institut

att. Recht , Berlin 1883 ; E. Osterberg , De Ephetarum Atheniensium origine,

Upsala 1885, Diss.; Hermanns Gr. Staatsaltert.', bearb. von V. Thumser (Frei-

burg 1892), § 64—65; B. Reil, Die solonische Verfassung in Aristoteles Ver-

faasungsgesch. Athens (Berlin 1892), S. 100 ff.; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. 1»

tLeipzig 1893), 126. 135. 314 ff.

Otfr. Muller a. a. 0. (vgl. Dorier I1
, 336; IP, 134) vertritt die Ansicht,

dais die Epheten, die mindestens Beit der Zeit Drakons an den drei Blutgerichta-

hofen beim Palladion, Delphinion und zu Phreatto Recht sprachen, den alten, zu-

gleich mit der Blutgerichtsbarkeit betrauten hohen Rat gebildet hatten. Die

Scheidung zwischen Areopagiten und Epheten ware erst durch Solon erfolgt, der

die politischen und einen Teil der richterlichen Befugnisse dem von ihm einge-

gericbteten areopagitischen Rate ubertragen hatte. Diese Hypothese ist von

Lange a. a. 0. weiter auBgebildet worden. Lange identifiziert im wesentlichen

die Epheten mit dem Rate auf dem Areopag. Unter dem Namen Epheten waren

diejenigen Mitglieder des Rates auf dem Areopag, die nicht zur Fuhrung der Re-

gierung auf ein Jahr als Archonten oder vielmehr als Prytanen berufen worden

wfiren, zu einem besondern Kollegium fur einen Teil der Blutgerichtsbarkeit zu-

aammengefafst worden. Den Ausfuhrungen Langes schliefst sich im ganzen

Philippi a. a. 0. an. Gegen Otfr. Miiller wandte sich Schbmann a. a. 0.

Der Rat vom Areopag war nach Schbmann alter als Solon und Drakon, er fun-

gierte seit der Zeit der Kbnige als oberster Staatsrat und Blutgerichtshof , die

Epheten hat erst Drakon eingesetzt (Pollux VIII, 125), vor Drakon richteten die

Mitglieder des Rates vom Areopag an alien Blutgerichtsstatten. Solon hat den

areopagitischen Rat reorganiaiert. Obwohl auch N. Wecklein a. a. O. vor Solon

keinen Areopag annehmen wollte, so hat sich doch die Ansicht Schbmanns im

wesentlichen als richtig erwiesen. Scbon Grote a. a. 0. verglich den Rat vom
Areopag mit dem homerischen Rat der Geronten und erklarte ihn fur ein Institut

on unendlichem Altertum. Ahnlich Meier und Schbmann a. a. 0., S. 10 ff.;

Oesterberg a. a. 0. 54 ff. 68 f. und nach der U&n. V. Thumser a. a. 0., § 65,

S. 367; G. Gilbert a. a. 0., S. 126.

1) Solonisches Epitimie-Gesetz b. Pint. Solon 19: '0 <fe tQHtxeuftxttTac a(tov

rot loXatvof joy oydoov jiov vopatv ovrats avrotc OfOftaat yeyoaftptroV ^Jfipuv

otot artfioi qoav, rigi* $ loXatva apfoi, tnirtpovs eivtu nkr,v oaot if 'Alston ndyov
ij Soot ix TtSr itpeiwv q in n qvt aveiov xaiaffxao&iriee t>nd xioy §aatX4tav in\

(povtp 17 o<payaioiv ij inl XVQavvldi itpevyor or* u ^ftf/idc 4<pav^ oife." Aus diese

m

Gesetze schlofs der Gewahrsmann Plutarchs (vgl. S. 34, Anm. 3) richtig, dafs der

Areopag bereits vor Solon bestanden btttte. Wenn sich „die Moisten", wie

Plutarch angiebt, zum Beweise dafiir, dafs erst Solon den Areopag einsetzte, auf

den Umstand beriefen, dafs in Drakons Blutrecht nie von Areopagiten, sondern

stets von den Epheten die Rede ware, so kannten sie oftenbar nicht das gauze

Gesetz Drakons ntQ* 10$ tpovov, sondern nur den von Solon unverandert gelassenen

Teil desselben, der vom unvorsatzlichen und straflosen Totschlage handelte und

noch im Jahre 409/8 auf einer alien sichtbaren Steinsiiule eingegraben war. CIA.

I, 61 = Dittenberger, Sylloge inscr. gr., Nr. 45. Vgl. Demosth. g. Euerg. und

Mnesib. 71. Dieser in Stein gehaueue voftoe Jgdxovros 6 ntgl rov yovov giebt

sich gleich am Eingange als Bruchstiick zu erkennen. Er begiunt mit den
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der „ alten" Verfassung aufgefafst wird. Wie der homerische Ba&ileus

ira Rate der Geronten, so ftihrte der athenische Basileus den Vorsitz

im Rate vom Areopag 1
, der den Namen (iovXrj noch spaterhin be-

wahrte, als sein Wirkungskreis deraselben nicht mohr entsprach * und

im gewohnlichen Laufe der Dinge hauptsaclilich nuf die Rechtssprechung

an der alten Blutgerichtsstatte auf dera Areopag beachr&nkt war. Auch

die Bpartanische Gerusia, welche sicb als eine Weiterbildung des ho-

merischen Rates darstellt, bildete zugleich den Staatsrat des Kfinigs

und den Blutgericbtshof 8
.

Worten: IJqwto( a(toy xnl iiifi fttj 'x nQovottts xttivji lis nrn xrX. Vgl. dazu

Dittenberger a. a. 0., Anm. 8; Wecklein, Ber. d. bayer. Akad. 1873, S. 15ff.;

Philippi, Der Areopag 354 ff.; C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 476. Die Zahl dea

Axon ist die drakontiscbe, denn auf dem ersten Axon Solons standen die auf die

Amteverwaltung des Archon beziiglichen Gesetze. Vgl. S. 48, Anm. 1. — Aber

auch abgesehen von diesem Geaetze hatte Solon in seinen Gesetzen iiberbaupt den

Areopag als bereita bcstehcnd vorausgesetzt. Vgl. S. 47, Anm. 2. — Als eine

Einrichtung der „ alten
14 Verfassung betrachtcten den Areopag Aristot. Pol. II.

12, p. 1274 a, v. 1 und 'A»n. 3, 3: 4, 6, mbglicherweise (vgl. 8. 146 Anm.) aucb der

Verfasser der oligarchischen Parteischrift , der dem Drakon eine Verfassung an-

dichteto (vgl. 8. 37, Anm. 1), endlich Androtion, die Quelle des Aristoteles, und

Philochoros, welche die Befugnisse des Areopags in ahnlicher Weise, wie Aristo-

teles, gescbildert batten. Vgl. S. 34, Anm. 3 und 35., Anm. 2. Die Ansicht der

nkcioroi, dafa erst Solon den Areopag eingesetzt h&tte, teilte dagegen Isokr.

Areop. 37. Vgl. dazu B. Keil, Die solonische Verfassung, 8. 100. — Die Blut-

gerichtsstatte auf dem Areopag setzte die Sage schon im 5. Jahrbundert bis tief

in die mythische Zeit hinein. Vgl. wcitcr uuten S. 150, Anm. 7.

In dem solonischen Epitimie-Gesetz wird zugleich deutlich zwischen dem Ge-

richt auf dem Areopag und den Epheten unterschiedcn, so dafs bereits vor Solon

die Epheten selbstiindig neben den Areopagiten richteten. Vgl. C. Wachsmuth,

Stadt Athen I, 478 f.; Lange a. a. 0. 194ff. 218 ff.
;
Schomann, Jahrb. f. klass.

Philol. CXI (1875), 161; Meier und Schomann, Att. Prozefs', bearb. v. H. Lip-

sius 20; Oaterberg a. a. O. 54ff.; J. M. Stahl, Rheiu. Mus. XLI (1891), 250ff.

1) Aristot. 'A9n. 57 (Pollax VIII, 90); vgl. dazu A. Kirchboff, Ber. d. Berl.

Akad. 1874, S. 105ff. ; G. P. Schomann, Jahrb. f. kl. Philol. CXIII (1876), 12ff.

2) »; puvkrj tj 'stQttov nnyov oder «j d£ ]Aq((ov mtyov pnvXtj: CIA. II, 252;

III, 5; Andok. Myat. 84; Isokr. Areop. 37; Demosth. XVIII (v. Kr.), 133; Deinarch.

g. Demosth. 50; Aeschin. g. Timarch. I, 82. 84. 92; d. f. leg. 93; g. Ktes. 20.

252: Aristot. li&n. 4, 4; 41, 2; 60, 2; h povXj ,} iv nnyy oder i* ^9t(v
nttyV povXtj

;
Lys. XXVI, 11. 12; Aesch. g. Tim. 81; g. Ktes. 20; Lykurg. g.

Leokr. 82; Aristot. 'A9n. 8, 2; 23, 1. Der uuterscheidende Titel 4 it 'Agtiov

ndyov stammt, wie schon Grote, Gesch. Griech. II", 57 bemorkt hat, natiirlich aus

der Zeit, als neben dem alten Rate cin zweiter gebildet wurde.

3) Uber die spartanische Geruaia vgl. Bd. P, 552. Uber die pov^ yiQovrmv

als Gerichtshof vgl. Bd. P, S. 506. Die Blutgerichtsbarkeit hat freilich der Areo-

pag erst in nachhomerischer Zeit erhalten, denn Homer kennt noch keinerlei Be-

teiligung des Staates an der Verfolgung des Mordera. Vgl. weiter unten den Ab-
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Ein aus Angehorigen der vornebmsten und reichsten Adels-

geschlechter zusammengesetzter Beirat des Konigs wird sich also auch

in Athen mit der wachsenden Macht des Adels allmfthlich zu einem

selbstandigen Organ entwickelt und schliefslich solche Bedeutung er-

langt haben, dafs der von ihm vertretene Adel das Konigtum in

ein Wahlarat verwandeln und neben den Konig andere Oberbeamte

stellen konnte, welchen wichtige Bef'ugnisse desselben ubertragen wur-

den ».

Nach einer in die Darstellung der solonischen Verfassung einge-

schobenen Angabe des Aristoteles crgiinzte sich der Rat vora Areopag

in „ alter" Zeit mittelbar selbst, denn er berief zu jedera Amte die ihm

geeignct Erscheinenden, bestellte also auch die Archonten, aus den ge-

schnitt iiber Drakon. Schilderung eiuer Gerichtsverhandlung, bei der es sich um
die Frage handelt, ob das Wehrgeld fur eiuen Erschlagenen ertegt ist oder

nicht, 11. XVIII, 497—508. Die Worte v. 499 und 500: 6 ply tvXero ndvt'

dnodoi'ycti
|
dijutf) ntrfiu'axmv, 6 d" ttyatvtto uqdly fXia&at werden von Hofmeister,

Zeitscbr. f. vergl. Rechtswissenfch. 18S0, S. 443 ff.; Darestc, Annuaire des e*tudes

grecqucs 1884, p. 90sqq.; Leist, Graeco - italische Rechtsgeschichte 329 ff. und

Leaf, Journal of hell, studies VIII, 122 sqq. in dem Siune aufgefnfst, dafs der

Totschliigcr sich erbiete, jedes beliebige Wehrgeld zu zahlen, der andere aber die

Annahme desselben verwcigere. Dagegen erweist H. Lipsius, Leipzig. Stud. XII

(1890), 225 ff. die altere Auffassung als richtig , nach der es also ein blofser

Pri*atprozefs war. Bei der Verhandlung sitzen die Geronten auf gegliitteten Steinen

legiy fVl xvxXtp und geben einer nach dem andern, sich von den Sitzen erhebend,

ihr ITrteil auf. Die Eutscheidung hiirigt vom tortoa ab , der kein Zcuge ist (II.

XXIII, 486. Vgl. Pappenheim, Philol. Supplbd. II, 38; H. Lipsius a. a. O. 230),

sondern ein Schiedsrichter , wahrscheinlich der Konig, der auf Grund der Urteile

der Geronten den eutscheidenden Spruch fiillt.

I) Nach E. Curtius (Cber den Ubergang des Konigtums in die Republik bei

den Athenern, Ber. d. Berl. Akad. 1873, S. 284 ff.) ware die durch den wachsen-

den Einflufa dor Geschlechter beschrankte konigliche Gewalt auf den Familieurat

der Medontiden ubergegangen, der uuter dem Vorsitze ties regierendcn Mitglicdes

oder Prytanis die richterlichen und admini9trativen Befugnisse des Konigtums aus-

geiibt hatte. An die Stelle des paoiXevi,- wUre {vrie in Korinthos, Mytilene, Ephesos

und anderwjirts. Vgl. Bd. I
1
, 508, Anm. 1) cine jfnotXixt) dryaaxtia getreten, und

die Mitglieder des Rates hatten den Titel fi*mX$ic gefiihrt. (Einen Rat von ?a-

ciXHi nimmt auch Vincenzo Costanzi, Rivista di Filologia XXI [18921, 10 an).

Allein in der fjberlieferung hat sich keine Spur von eiuer Oligarchic des konig-

lichen Geschlechtes erhalten , und die nachweisbare Kontinuitat des Konigstitels

spricht dagegen, dafs der Vorsitzende des dynastischcn Rates, also der Nach-

folger des urspriinglichen Basileus, je den Titel jipi rr«rif gefiihrt haben sollte.

Irrig ist auch die wcitere Annahme, dafs als die Medontiden ihre Prerogative

rerlorcu, au Stelle der nur eine Phyle vertretenden paaiXeit die <fi>Xo?aotXeii als

„Nachfolger der alten Landeskouige und Vorganger des Archon Basileus" ge-

treten waren. Vgl. S. 105, Anm. 3.
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wesenen Archonten aetzte sich aber der Rat zusammen ». Feet steht

dabei nur, dafs auch in geechichtlicher Zeit die geweaenen Archonten

nacb bestandener Rechenschaft auf Leben&zeit in den Areopag eintraten *

und dafs diese undemokratische , wobl mit Riicksicht auf den dem
Areopag anhaftenden sakralen Zug nie angetastete Zusammensetzung

1) AristOt. A&n. 8, 2: to ydq uQ^alov ij ix 'A(>{t(<p netyip /?ot'A)»j dyaxaketfa-

fiirr) xai xoiyaoa xa&' avtr,y joy intxtjdtioy itp' ixdatfl rat* a'p/a** fn ' {£**)a[tnr)6r

<diard(a)aa dniateXXtv. Dafs sich daraus die mittelbare Selbsterganzung des

Rates ergiebt, haben Gilbert , Gr. Altcrt. P, 126 u. A. richtig bemerkt, l4&n.

8, 6: n yn? ttigton ttor dgyovtiuv apurr/Wijr xa\ nXovtivdqy i;v (vgl. d&ruber

S. 137, Anin. 3), i$ tax ol AQtonayitai xaMotaxto. Vgl. Androtion, Frgm. 2 =
Philochoros, Frgm. 58: "Kx yap tax 4yy£a xaSiaiafiivwr dpxoytejy lld^ytjCi roi'c

'/4gfonaytta( eo*t» ovrtorarai dutaotdf, tut tpijoty \4vdpot(tov iv dtvriga rdv 'At9i&wr.

Diejenigen , welche die Einrichtung des Areopags dem Solon zuschrieben (.vgl.

S. 139, Anm. 1\ betrachteten natiirlich auch diese Art seiner Zusammensetzung als

eine solonische Bestimmung. Plut. Solon. 19.

2) Pollux VIII, 118: ol d' ixxia <*(>/o*r«f ol xaS* ixaotox inavroy uttd r<)

doltat rat kv9vvct; dti tai( 'Ageonayiraic nooocxOtxro. Diese Angabe ist korrekt

und steht im Einklange mit Aristot. *A9n. 60, 3: ovXXifaf ovv 6 ap/wf tc 4<f'
iam[ov) yiyvoutyov, toi; ra/j/mt naf>{adid)n>oiy ti( dxponoXiy, xai orx ictix oVc-
jlr,rai npoteyoy *i't (".4Qt ioy nayoy ngiy ay dnax nagadw ro»{ tauiaa,. [Demosth.i

XXVI ;g. Aristogeit. B) 5, p. 8i>2: rorro uiy yap bray anoreiQOToyijdtuai nrf»
iwy iv rai\- dpx"'>. napaxQr,ua nnnjrrn* ap/oirff xai rove artqdyovs nCQtjjQtjyrai'

tcvto d ' oaoii Tail- &touo&ttrir eic 'Aptioy nayoy oi?/ otoy ii ioxiv dvtX$kiv, rta-

Qfyiti to ,iui;ta9at otegyovoiy tixovte; rate iuttipatc yymuatc. Vgl. Hypereides
bei Athen. XIII, 5»tfF (Dokimasie vor dem Areopag?); Xen. Mem. III. 5, 20.

Plut. Perikl. 9. Das Angefuhrte ist mit der Ausicht ron H. Lipsiua, Leipzig'

Stud. IV (JKS1), lo2ff. unvereiubar, dafs die Archonten scbon wahrend ihrer

Amtsfiihrung Sitz und Stimme im Areopag gehabt und also Mitglieder desselben
gewesen wiireu. Er stiitzt sich dabei auf Ljs. VII, 22 und XXVI, 11. Dort
heifst es: xanot ei <jr^ J«» u ' idfiv t\\v uoQiay <x<far(yOyra rovt irvia ap/ovra.; inr^
yaytc i* aXXovi riiu'f ioiy f; l-toftov ndynr xiX Der Ausdmck kann nach den
obigen Zeugnissen nicht strong wortlich geuommen wcrden. Dafs sich die Ar-
chonten an bestimmton Tagen naeh dem Areopag begaben; ergiebt sich aus Ps.

Demosth. g. Ncaira N»ff.: a5< yt
>

9 iyirtio ta U
{
><1 rntra xai dyi^oar fi< "Aquox

nayoy ol irrta n.)/o»T fi toi%- xa»r,xoi aaic r,u^an , xrX. An der audeni Stelle

driiekt sich der Redner zweifellos ung^'nau au?, er sagt bei der Dokimasie des
Euandros, der zum Archon erlost war: rnrrijr di t^y oqx',* **£">i fioro< atro;
xc.9 attt,r aQyur, xat uttft rijc ix '.-tQtuv nuyut fiorXr,; toy anavxa ^poror jtay ut~
yiattuy xt'Qio^ ytita&m. ... Xtti yoror dixaf dixd^oyta . oV tdd avroy vno T',t iv

'A<}tl<? ndyxa $orXiti XQtnoVat ; xai n(>r>c toi'to4* idtaaix iortqarwuJyov , xai im-
xXrtQ»v xai 6Q<fay*,r xv^oy ytytyr.uiror x,X Man sieht, dafs der Redner die Be-
fugnisse des Basileus und Archou rermischt. urn recht ausdriicklich die Gefahr
ror Augen zu fuhreu, weun der nach seiner Meinung unwiirdige Mann ein so

rerantwortungsvolles Amt erhalten sollte Nur der Basileus hatte wahrend
seiner ganzen AmUzeit mit dem Areopag als des^en Vorsitlender zusammenzu-
wirken.
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§ 15. Die Anfange des athenischen Staates; Konigtum und AdeUherrsohaft. 14S

aicherlich a us alter Zt it stammt l
. Was jedoch die Wahl der Beamten

durch den Rat betrifft, so entspricht sie allerdings dem oligarchischen

Verfassungsideal , aber es stehen ihr, abgesehen von der unzureichenden

quellenmalsigen Begriindung, sachliche Bedenken entgegen. Der Areopag

diirfte freilich zu einer Dokimasie, wie sie noch dem demokratischen

Rate gegeniiber den Archonten zustand, befugt gewesen sein und auch

Unterbeamte ernannt haben *.

Die Atthiden - Uberlieferung hat von einer Bestellung aller Be-

amten durch den Areopag schwerlich etwas gewufst, denn sie fafste

ibn wesentlich als Aufsichtsbehorde mit strafrechtlicher Kompetenz auf.

Die Atthis (Androtion), nach der Aristoteles in der Darstellung der

„alten" Verfassung die Kompetenz des Areopags beschreibt, sagte, dafs

derselbe der Vertassung gemafs nur die Aufsicht iiber die Staate-

1) Aristot. 'A&n. 3, 1: fio xai fioyi) tuV o'^uk avrij ueufy',xe Sui jS/on

Mai vvv.

2) Wahl der Beamten durch den Rat und womoglich auch aus demselben

nach den Verfassungsentwiirfen der Oligarchen {llitn. 30. 31), welche die noTpwc

noXirtta zu erstreben rorgaben. Dafs der Areopag nach Beseitigung des konig-

lichen Rechtes der Ratsbcrufung die Oberbeamten w&hlte und sich mittclbar

selbst erganzte, ist an und fur sich moglich, aber eine beglaubigte Uberlieferung

iiber die „alte u Verfassung lag dem Aristoteles nicht vor (vgl. S. 35, Anui. 2\

Allerdings haben Oligarchieeu vielfach sich selbst erganzt (Bd. I ', 508, Anm. 3),

aber in Sparta wahlte die ganze politisch berechtigte Biirgerschaft mittelst eines

an die Schilderungen des homerischen Epos erinnernden Wahlverfahrens die

Geronten (Bd. I*, S. 551 , Anm. 4). Es ist wohl denkbar, dafs auch in Athcn

eine Versammlung der Eupatriden oder der vollberecbtigten Burger die Ar-

chonten wahlte. Versammlungen des Demos, freilich ohne eigentliches Stimm-

recht, kennt schon Homer (Bd. P, S. 507, Anm. 3). Eine Wahl aller Beamten

durch den Rat vom Areopag und eine mittelbare SelbBterganzung desselben

hatte zur Bildung einer Oligarchic innerhalb des Adels und zur Aus-

sonderung eines regierenden K:i t -.i- 1> Is aus dem Adelsstande fiihren miissen (vgl.

Bd. V, 508 und 708). Allein davon findet sich in der Uberlieferung keiue Spur.

Bei den inncm Kiimpfen vor und nach Solon stehen die Eupatriden insgesamt den

biirgerlichen Standee) gegeniiber, mler es handelt sich um den Gegensatz zwischen den

reichen Grofsgrundbesitzcrn und dem armen Landvolk oder um Rampfe zwischen

Adelsfaktionen in Verbindung mit regionalen Parteiungen, aber nie tritt ein Gegen-

satz zwischen einer regierenden Oligarchic und dem ubrigen Adel hervor, wie er

l>ei Bildungen einer Oligarchic i ;rhalb der Oligarchic anderwarts hervortrat.

Vgl. Aristot. Pol. V. 6, p. 1 '!< >;") b 11 Vermutlich stammt die Angabe des Aristo-

t> les iiber die Wahl aller Beamten durch den Areopag aus der oligarchischen

Parteischrift, die er fur die Geschiehte Solons benutzte (vgl. S. 38, Anm. 1 und

S. 42, Anm.). Es ist bemerkenswert. dafs sie erst spater eingeschoben ist. Ander-

seits hat das Volk noch im Jalire 343 in einem besondern Falle dem Areopag
**" Dokimasie eines ovvdixog vntQ xov Uqov tow iv JrjXov und sogar die etwaige

l iea andern iibertragen. Demosth. XVIII (v. Kr.), 134.
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ordnung hatte. Er wachtc liber die Beobachtung der Gesetze und die

biirgerliche Ordnung und hatte die Befugnis, Uber alle diejenigen,

wolche sich dagegen vergingen, nach eigenem Ermes9en Leibes- und'

Verraogensstrafen zu verhangen. Thatsachlich aber verwaltete er die

meisten und wichtigsten Staatsangelegenheiten *. Indessen nach Thu-

1) Aristot. li&n. 3, 6: n 6k rtoy 'AgeonayatSv povXr) ttjv ftkv r«'£»r «*/t

row 6 »«r tjQ $t v xovt vopovg, <fipxet 6 k id nXtiara xal fa piywta itur iv tji

noXei, xai xoXt^ovaa xal Cj*not><x« nnvr«s rovg axoa/uovvTae xvgtof. Nach der

verfassungsmafsigen Ordnung (rijV ptv r«<iv Vgl. 3, 1: r]v 6' r*.'£»c

UgXa(a$ noXue(a< xtX.) wachte er uber die Gesetze, er verwaltete aber thataach-

lich u. s. w. (6iwxn *4). Vgl. dazu B. Keil, Die solonische Verfassung u. a. w.

(Berlin 1892) 102. 'Attn. 4, 4 (in der angeblichen Verfassung Drakons): r, 6k

povXr, t) i£ '-igtfov nayov (pi>Xo£ qy t <J v vofiiuv xai 6iertjgei r«f Tp/o«; on«f

xaxd rove yii/jnvc <<p/o>o«v. 6k ry (tdixovufyu) ngog iqy tuiy Aglonayiiwv

jiovXyy tiaayyeXXeiy dnoqniyoyri nag^ ov a'6ixeitai yofiov. ^Hicr fehlt in Ubereiu-

stimmung mit der angeblichen Verfassung Drakons das tfiutxtt, weil es in derselben

tine povXi] von 401 Mitglicdern gab. Anderseits erscheint als etwas Neues die

Berecbtigung eines jeden benachteiligten Burgers, Klage zu fubren.)
%

A9n. 8, 4:

r«»V eft itSy Ageonaynaiy (povXt'.y) httfty (Solon) ini ro vopo(fvXax$iy ,
ulantg

rnijQxey xal n got tQoy , i ntoxon ng ovaa rijc n oXit eia f xal rd re aXXa

rd nXtiaia xai tt< uiyiata ttuy noXirtxuiy dm (yet (nicht 6h£xh) xai rove auagta-

yoytag qvdvyty xvgut ovaa (xai C«j(a»)o»*' xai xoAufftr, xai tag ixi(oei$ avt(ftgev ti(

noXiy ovx tniygd<fovoa ii
ty ngotfaai(v rot" ngdttea)Oai oder (ev'9i'vto)&ui. — Daft

der Areopag eniaxonog njc noXmiag und qiht$ ru>y ydutav war und dera ent-

sprechende strafrechtlichc BefugniHse batte, war die Uberlieferung der Attbiden.

Gcgen die bei den Attbidograpben vorhorrscbende Ansicht (vgl. S. 34, Anm. 3

und S. 139, Anm. 1), dafs ihn erst Solon, der Schopfer des Areopags, dazu ge-

macht biitte, richtet sicb die ausdriickliche Bemerkung: at'aneg vn*,Q%tv xa\ ngi>-

xegoy. Vgl. Plut. Solon 19: Tt}y 6' dycu jiovXyy iniaxonoy nuytuiv xai <pv-

Xaxa tttiv vuiAtoy ix«&taey (Solon). Isokr. Areop. 37: xi]y i£ '.4qt(ov nayov /Joiu

Xr,y inioirittav (es ist Solon gemeint. Vgl. B. Keil a. a. O. 100) iniutXtio&ai i>(

tv xoautai. § 4(k iov< a x o a
t
u o v v r a c aviiyoy tig try JovXi)V r, 6k ror'f (ikx

iyot&iiti, toig 6' »j7ff/Afi, rat< 6 * ui< n$ooi\xey dxoXa^ev. Androtion, Frgin. 1

= Philochoros, Frgro. 17: i6(xa$oy ovy 'Ageonayitat ntgi navttov ff/erfoV tar

oqpaX pill uiy xal 71 «p« fo/ii ai v, tug ttnayra <fr,oty \1v6qoi(u>v iv nguirp xal +»-

Xoxogos tv 6(vT(Qu xai rghfl ttoy 'Ji&i6t»y. Pbanodemos und Pbilochoros (Frgm.

60) bei Athen. IV, l(>8a: on 6k rovg o'oairovg xal iov\- fit] {* ti*o\- ntgtovoiae

CaJyrae 16 naXaioy ayexaXovyto ol Agtonayitat
, latcg^auv 4>uyo6quo€ xai 4>tX6-

Zogog. Androtion war dann nochmals im 2. Buche (Pbilochoros, Frgm. 58) auf

den Areopag zuruckgekommen, wo er u. a. uber die Zusammensetzung und Ge-

richtsbarkeit desselben gebandelt hatte. Es ist nicht zufallig, dafs geradc von einer

zweimaligen Bebandlung des Areopags durch Androtion (Buch 1 und 2) und Phi-

lochoros (Buch 2 und 3) die Rede ist. Es fehlte bei ihneu die angebliche Ver-

fassung Drakons (vgl. S. 37, Anm. 1 und S. 52 Anm.), die den Aristoteles zu

einer dritten Erwahnung des Areopags veranlafste. — Uber axoautt* (etwas un-

bestimmte Bezeichnung fur cin sittlich politisches Vergeheu) und nagayoutiy (be-

stimmtes gesetzwidriges HandehO vgl. B. Keil a. a. O., S. 102, Anm. 2.

'
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kydides lag zur Zeit des kylonischen Aufstandes, also noch w&hrend

des Bestandes der „ alten " Verfassung, die Staatsverwaltung zum grofsten

Teil in dea H&nden der Archonten l
. Sicherlich hatte der Areopag,

der als Staatsrat a den Archonten , fthnlich wie in Sparta die Gerusia

den Konigen und Epboren s
, zur Seite stand, einen bedeutenden Ein-

flufs auf die Leitung der Staatsangelegenheiten, aber zur thats&chlichen,

obschon nicht verfassungBmafsigen Staatsregierung ist er aller Wahr-
scheinlichkeit nach nur von der Quelle des Aristoteles gemacht worden,

die eine starke Voreingenommenheit fiir diese Korperschaft zeigt, und

deren Autor einerseits von Anscbauungen des Isokrates beeinflufst war,

anderseits unter dem Eindrucke von Vorg&ngen Beiner Zeit schrieb,

bei denen der Areopag eine hervorragende Rolle spielte 4
.

1) Tank. I, 126: tote (zur Zeit des kylonischen Aufstandes, d. h. urn 630.

Vgl. Bd. I', S. 570, Anm. 10) dk rn noXXd oi iyyfa ao/oytef inoaaooy. Das stimmt

mit lA9n. 13, 3 (unmittelbar nach Solon) uberein, wo es heifst: at xai <Jf)Xov or*

[A*ytaxrtv ei^ev dvyapuv 6 ttQXW tpaiyovtai ydo dti otaoid$oytes neol tat'tye ti}c

dexw- — Anch Hdt. V, 71, gegen den die Bemerkung des Thukydides iiber die

Archonten gerichtet ist, war nicht der Meinung, dafs damals die Regierung in

den H&nden des Areopags lag, deon er sagt ol novtdvtts ttSv ravxodoatv, of neo

hn/M>r tot* tat 'J9t»at. — Ubrigens giebt Thuk. a. a. 0. deutlich zu erkennen,

dafs die Regierungsgcwalt der Archonten eine verfassungsmaTsig beschrankte war,

denn er sagt, dafs die Athener, als sich die Belagerung in die Lttoge zog, den

Archonten die opvXaxn ubertrugen xai to nSy avtoxftdtooei dut&tiyat.

2) Vgl. S. 140, Anm. 2.

3) Vgl. Bd. I\ 8. 551, Anm. 6.

4) Die Angabe 'A»n. 3, 6, dafs der Areopag im „ alten" Staate der Ver-

faasong gemaTs nur die Stellung eines Aufsichtsrates hatte, that*achlich aber die

eigentliche Regierung war, stammt offenbar aos derselben Quelle, welche ihm die-

sclbe Stellung siebenzehn Jahre nach den Perserkriegen zuwies. lA&n. 23, 1:

fttta ft td Mifdixu ndXiy io%voty ij iy 'AQtitp ndyat (iovXrj xai dtuixet rqv nohv,

ovdtri Sdyftati Xafiovaa t t}y iyepoyiay, dXXd did to ytvtoOai rijc n*Qi

ZaXaptra ynvpaxiaf aitla. . . . did taviqv <fij t*;** aitiay naoextoQovy avtfi tov

dtuifiatof, xai inokitv&rpiay 'A9q*aioi xaXtSi xal xatd rovrovg tov( xutoovf avy-

tfin yaQ avtoii n«p* roV jrooVoy tovtoy td te tit toy noXtfiov uoxijoat xai nagd
toie "EXXqaty evdoxiftijoai xtX. Vgl. 25, 1 und Aristot. Pol. V. 4, p. 1304a,

v. 20. Diese Staatsleitung des Areopag und ihre mit Hdt. und Thuk. im Wider-

spraehe stehende Begriindung ist sicherlich ungescbichtlich oder mindestens stark

ubertrieben (vgl. S. 53, Anm. 4). Nach dem Gewahrsmanne des Aristoteles war

es mit dem athenischen Staate zur Zeit der Regierung des Areopags vortrefflich

bestellt, es ging mit ihm bergab, als die entscbiedene Demokratie aufkam. Diese

Ansicht von der verderblichen Wirkung der im Zusammenhange mit der Marine

sich entwickelnden Demokratie gehorte der politisch • philosophischen Theorie des

4. Jahrhunderts an (vgl. S. 31). Damals lag es bei der Zersetzung der demo-

kratiscben Institutionen nahe, von der Wiederherstellung der Macht des Areopags,

der Beit der Mitte des Jahrhunderts mehrfach vom Volke mit der Untersucbuog

Bb.oK, GriechtACbe Of^cbicht*. II. ». Auft 10
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Was die Aufsicht Uber die Beobachtung der Gesetze und die da-

mit verbundene Strafgerichtsbarkeit betrifft, so hat der Areopag diese

staatsgefahrlicher Vcrbrechen beauftragt wurde , cine heilsame Wirkung zu er-

warten und in dicsem Sinnc die Befugnisse und Verdienste des Areopags in der

Zeit vor Ephialtes zu iibertreiben. (Die Oligarchen von 411 hat ton dagegen keine

Ursache, diese Rorperschaft in ein besonders gtinstiges Licht zu setzen, denn sie

bestand damals aus den demokratischen Archonten. Ihre Verfassungsentwiirfe

iibergeben den Areopag. Aucb der letzte Passus in dem die augeblicbe Verfassung

Drakons skizzierendcn Kap. 4 der li&n. stammt sichtlich nicht, wie das Ubrigc,

aus der oligarchischen Parteiscbrift , sondern ist von Aristoteles mit einer jener

Verfassung entsprccbenden Anderung [vgl. S. 144, Anm. 1J aus der Atthis hinzu-

gefiigt worden). Wie der Gewahrsmann des Aristoteles, so spendet auch Isokrates

der angeblichen Regierung des Areopag nach den Perserkriegen das hochste Lob
und preist mit denselben Worten die damalige Lage des Staates. Isokr. Areopag.

51: >,s (der Rat vom Areopag) imararoi'aijc ov dixaSv otd' iyxXij/jdrtuy ov'6'

fioipoQeiiy ovJk nm'u< oi :6l noXtfitov i] n6Xi( tytuiv . . , naQti^oy yttQ aqpd; avtove

roif ftir "EXXijai niarot-V, tote 61 paftjittQoie tpopioovf xtX. c. 80. 82. Panath. 152

nagd roi( "/.'///, m > § v 6 ox i ft ija a v. Mit gleichem Lobe scbildert Isokr. Areop.

37 if. die Wirksamkeit des Areopags in iilterer Zeit. Nun hatte sein Schuler An-

drotion (vgl. S. 8, Anm. 3), dessen Atthis nachweislicb von AristoteleB stark be-

nutzt wurde, nach Philochoros, Frgm. 58 und 59 in aller Breite (xatd nXdtoi)

den Areopag, sowohl in solonischer als in vorsolonischer Zeit, behandelt und ver-

herrlicht (vgl. S. 144, Anm. 1). Uber die Quelle des Aristoteles fur die Geschichte

des Areopags kann daher kein Zweifel obwalten (vgl. S. 34, Anm. 3 und S. 35,

Anm. 2). £s war keine alte, geschweige denn urkundlichc Ubcrlieferung, sondern

die in einer bestimmten Tendenz gehaltene Darstellung Androtions.

Bemerkenswert ist die zweimalige Betonung, dafs der Areopag den
Staat nicht auf Grund verfassun gsmafsiger Formen, sondern ver-

moge seiner Autoritat den Staat leitete: ovdevl 66yuan Xapovoa rf,v

iyfpoyiav. Das weist auf das Hervortreten des Areopags nach der Schlacht bei

Chaeroneia hin. Lykurgos, der, wie Androtion, den Isokrates gehort hatte (Blafs,

Att. Beredsamkcit III. 2, S 75 und 96) sagt in der im Jahre 331/0 (um dieselbe

Zeit als Androtion seine Atthis berausgab) gehaltenen Rede gegen Leokrates 52

:

f) fitv yttQ £y 'tottM ntiyto povXr\ — xai fiq6tii um & o qv (i q o g' rovrqy ydp
iJji o Xttfi $ a vo> u ( y I <j i >j y tu'r( ytyiotim t tj rtoXn attitqQiav — tov( tpv

yovxae rijV nat{>i6n xai iyxataXmovtae rur< toff noXiulois Xapovaa dnsxitire.

(Uber einen Fall der Verurteilung durch den Areopag vgl. Aesch. g. Rtes. 252).

Ebenso soil der Areopag nach Aristot. 'A&n. 23, 1 (Androtion) vor der Schlacht:

bei Salamis (nur durch andere Mittel) die Burger, die sonst gefliichtet waren, zu-

sammengehalten und dadurch den Staat gerettet haben. Die Worte xai (tit&tis

uot BoQvptioQ zeigen deutlich, dafs das Verhalten des Areopags vielfach Anstofs

erregt hatte. Obwohl der Areopag gewifs auf Grund des Volksbeschlusses

:

(y '/" v ^ fivai r/j 7lQo6oO{q lOi\ tftt yoytu; toy vniQ Tijf natQi6o{ xi'yJtVuy (Lyk.

g. Leokr. 53) vorgegangen war und wohl besonderc Vollmacht erhalten hatte (vgl.

Philippi, Der Areopag, S. 181), so mufs er doch bei seinem summarischen Ver-

fahren seine Vollmachten iibersehritten und selbstfindig gehandelt haben (vgl-

B Kcil, Die solonische Verfassung, S. 210, Anm. 1). Dadurch erhalt das
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Kompetenz iu der solonischen Verfassung besessen und sie erst durch

Ephialtes verloren !
. Es ist hdchst wahrscheinlich, dafs er dieselbe schon

ovdevi foyfitnt Xttjtovoa xtX, und die Betonung der thatsachlichen Re-
gierung des Areopags bei Aristoteles die richtige Beleuchtung.
Auch inbezug auf die Bestrafung der dxoofAovvtti in der „alten (

' Verfassung ist

es beachteuswert, dafs sich Leokrates und andere nicht gegen das Gesetz ver-

gangen (naoavoptir), sondern gegeo die sittliche Burgerpflicht verstofeen hatten

(Tgl. Blafe, Att. Beredsamkeit III. 2, S. 88). Aristoteles konnte sich urn so leichter

yon der Auffassung des Androtion beeinflusscn lassen, als er vermutlich unter

dem Eiodrucke des harpalischen Prozesses und der grofsen Rolle, die damals der

Areopag als Untersuchuugskommission spielte, seine 'A$n. geschrieben hat (vgl.

S. 17, Anm. 1). — Man vergleiche ttbrigens noch die weiter unten S. 148, Anm. 2

angefiihrte Aufserung des Deinarchos (der mit dem Aristoteliker Theophrastos in

engater Verbindung stand) g. Demostb. 62, welcbe die Ansicht auadrfickt, dafs

der Areopag mit dem Strafrecht bei Gesetzverletzungen im Grunde den ganzen

Staat in Hiinden hatte.

1) Inbezug auf die solonische Verfassung Tgl. die Oberlieferung der Atthido-

graphen S. 144, Anm. 1. Bestatigt wird dieselbe durch den Umstand, dafs in

dem Stadium des Wiederaufbaues der Verfaasung nach dem Sturze der Dreilsig,

wo man auf die Gesetze Solons und Drakons zuriickgriff, ein yon Teisamenoa

durchgebrachter Volksbeschlufs verordncte : intrfdy <fl je9uiei oi ropot impeltio&v

4 (lovXq jj if 'AQtCov itdyov rear vdfiujv , Sntae «* «l «'(>*«» T0* **if*&ois ropote

XQuivtm. Andok. Myst. 84. Uber die Echtheit dieses Volksbeschlusses und die

voriibergehende Geltung diescr Bestimmung vgl. J. G. Droysen, De Demophanti

Patroclidis, Tisameni populiscitis, Berlin 1873 Diss, und H. Lipsius, Philol. Anzeig.

1874, S. 234 ff.; Bursians Jahresber. uber d. Fortachr. d. kl. Altertumsw. 1873,

S. 1375 f.), vgl. auch die weiter unten S. 148, Anm. 2 angefiihrte Aufserung dea

Deinarchos g. Demoeth. 62. Ferner wurden die solonischen Gesetze in der Konigs-

halle, dem Amtsgebiiude des Basileus, aufgesteUt und aufbewahrt (Aristot. 'A$n.

7, 1) und auch bei der Revision der Gesetze nach dem Sturze der Dreifsig be-

schlofa daw Volk: doxtftuattvtut ndrjat tovc vdftovt, ttr' drayodxpai iv rjj 0to^

too rove twy rofunp oJf Sr &oxtfitta9tS<n (Andok. Myst. 82) vgl. das Psephisma des

TeisamenOB ebenda § 84: row* o*k xvQovpivovf r<uV vd/uutr dvayQdtptir tfc toy rof-

jor , fva neo nqoTeoo* drtyQatpijoar, axontiv rdi povXofifvo*
;

vgl. Isokr.

Areop. 41: dtty di ro$t oodwf no3ur$vof*4rov( ov tds arodf ipntnXdvai ygn/ufMttotv'

dXX' tv raif ipv/aie e/ttf to d(xaioy. Unzweifelhaft wurden deshalb die Gesetze

in der Konigshalle aufgesteUt oder aufgezeichnet , weil der Basileus der Vor-

sitzende des fiber die Beobachtung der Gesetze wachenden Areopags war. Vgl.

K. Lange, liaus und Halle, Leipzig 1885, S. 91. Auch das Blutrecht Drakons

befand sich im Jahre 410/9 im Gewahrsam dea fiaoiXevt, und die Saule mit dem

neu aufgezeichneten Recbte aollte vor der Kdnigsballe aufgesteUt werden. Ditten-

berger, Sylloge inscr. gr., Nr. 45. Ebenso standen vor dieser Halle die Pacht-

bedingungen ftir das um 508 den Chalkidiern abgenommene Gebiet. Aelian.

V. H. VI, 1. Vgl. fiber den Eid der Archonten S. 154, Anm. 4. — Ephialtes ent-

zog dem Areopag i«c nXttotae xoioetf oder rd( xoiaen nXfp dXtyvtr dndaag. Pint.

Perikl. 9; Rimon 15; Philochoroa, Frgm. 141b. Ea bandelt sich wesentlich um
Straferkeontnisse und offentliche Klagen, die auf den Rat der Ffinfhundert und die

10*
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friiher gehabt hat. Aus einer solchen Kompetenz des Areopags als eines

mit der Uberwachung der Verwaltung und gesetzlichen Ordnung be-

trauten Staatsrates ergab sich, dafs seine Gerichtsbarkeit die Haupt-

masse der offentlichen , die Oemeindc als solche angehenden Prozesse

umfafste, und er wird dabei in der That, wie urspriinglich auch der

Rat der Funfhundert, eine ausgedehnte, selbstandige Strafgerechtigkeit

ausgeiibt haben. Ein formell geregeltes Verfahren war freilich erst seit

der Aufzeichnung der Gesetze mbglich In der zweiten Halfte des

4. Jahrhunderts fungierte er nicht selten als gerichtliche Untersuchungs-

Kommission Wiederholt wurde er damals vom Volke bei staats-

gefahrlichen Verbrechen, aber auch bei andern Angelegenheiten mit

einer Untersuchung beauftragt, deren Ergebnis er in einem Berichte

(Apophasis) vorlegte, worauf das Volk entweder die Sache selbst er-

ledigte, oder sie naeh Ernennung offentlicher Anklager an das Heliasten-

Gericht verwies *.

Volksgerichte iibergingen. 'A$n. 25, 2 und 46. Vgl. Philippi, Der Areopag, S. 264 ff.

Vgl. Aristot. *A9n. 25, 2: entiva Tiyf flovXftf int Kovwvog aQfoytoc anuria ntQiti-

Xero (Ephialtes) r« in(9tra di' toy r
t
v r) rqc noXirtittf tpvXaxq, xal rd ftky toft

nerraxoaioif, td di tu> drjuu* xai rote dixaaiijgiotg dnidtaxiy. Die Ansicht, dafs

Ephialtes dem Areopag die 4nl9tja entzog, hangt mit der Auffaasung von der

Machtsteigerung und tbatsachlichen Regierong des Areopags nach den Perser-

kriegen zuaammcn und steht oder fallt mit derselben; aller Wahrscheinlichkeit

nach ist sie ungescbichtlich. Vgl. S. 145, Anm. 4. Da der Areopag von Solon

die Aufsicht tiber die Staatsverwaltung erbalten hat to, so mutate er sie zwiscben

Solon und den Perserkriegen, also etwa durch Kleisthenes verloren haben. Daruber

verlautet aber nichts. Bei der Verfassungsrevision nach dem Sturze der Dreifsig

hatte allerdings der Areopag indtexa erhalten. Vgl. oben und Lysias bei Uarpokr.

b. v. ini&trovc loQTtii.

1) Vgl. Aristot. yf9n. 4, 4 (in der angeblichen Verfassung, aber naeh der

Atthis vgl. S. 146 Anm.}: if& di Ttp ddutovfiivoi npo(c i^y twy) Ageonayn^tuy)

(lovkqy eiaayytXXuy dnotpidyovti nag' oy ddixtizat vcpov Vgl. das Psephisma des

Teisamenos b. Andok. Myst 84. *A9m. 45 und den Abschnitt iiber die Thesmo-

theten.

2) Uber die Cf*9**C und dnoqxtoif durch den Areopag vgl. Deinarch. g.

Demosth. 50 ff. 58. 62 ff.; vgl. 3. 82; Hypereid. g. Demosth., Frgm. 5 und Weiteres

bei Philippi, Der Areopag 170ff, welcher nachzuweisen sucht, dafs der Areopag

aufeer, wo es sich um seine eigenen inneren Angelegenheiten handelte, nur eine

Untersuchung anstellte, wenu er durch einen Volksbeschlufs dazu veranlafst und

ermachtigt war. G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I', 317, Anm. 5 beruft sich dagegen

auf Deinarch. g. Demosth. 50 (ylydyxi} irjv /?oi/Ar}i» u Sydgeg t«jV ^{ 'Aqtiov ndyov

xaxn dvo rgonovs noi$ia&at i«j nno<paaei( naoaf liyuq xovtovg
\

r/ro* avr^y nQoe-

Xo/Atrrjv, ij C*j *o*> dtj/iov npoatittayiog air if) und Demosth. XV111 (v. Kr.),

133, wo der Areopag aus eigenem Antriebe den Antipbon, der im Verdachte stand,

die Schiffswerfte in Brand stecken zu wollen, verhaftet, die Sache untersucht und

davon Anzeige macht, worauf Antiphon vom Volksgerichte verurteilt wird. Aber in
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Sittenpolizeiliche Befiigniaae hat der Areopag im 5. und 4. Jahr-

hundert bis zur Geaetzgebung dea Demetrioa von Phaleron nicht aua-

geubt 1
; er beaafa nur eine Diaziplioargewalt gegen unwurdige Areo-

diesem Falle leitete der Areopag seine Berechtigung zum eigenen Vorgehen offen-

bar aus seiner richterlichen Koinpetcnz iiber Brandstiftung ab. Vgl. Meier und

Schomann, Att. Prozefs*, bearb. t. H. Lipsius, S. 424, Anra. 656. — Der Areopag

leitete gewohnlich nur die Unterauchung , fallte aber nicht das Urteil. Wenn
Deinarch. g. Demosth. 62 sagt: dXXd ^ijv nguieoor eyga^a( av (to) JqfA6a9tvt>e

xard natrtotv roi'rwf xai t<uk dXXoty Id&qvaitoy xvQiay fiVm jtjy ^{ Ifntiov ndyov

povXqv xoXdaat tdv naod rov'i yofiovf 71 XqufitXovvta, XQtufifyqy rati norpioif

rofioic xal naQetftuxag av xal eVf/eiptattc rqy noXiV unaaay ravrp, i'
t
v at'ttxa <ptj-

aus oXtyaQxnt'," elvnt, no ist das nicht richtig (D. kam friihestens urn 342 nach

Atben, dieser Vorgang spielt aber friiher). Im Folgenden redet auch Deinarchos

Ton Verurteilungen durch die Volksgerichte auf Grand von dno<pdouf dee Areopags.

Vgl. auch § 55 ff.-, Demosth. XVIII (v. Kr.), 133; Hypereidcs g. Demosth. Frgm.

5 und dazu Meier und Schomann a. a. 0.: Philippi, Der Areopag 178; A. Scbaefer'

Demosthenes und seine Zeit IIP, 326, Anm. 1. Bei den Strafurteilen , die der

Areopag unter besondern Umstandeu nach der Schlacht bei Chaeroneia ftillte, kaun

eT nicht ganz ohnc Vollmacht gehandelt haben, blieb aber sicberlich auch nicht

innerhalb seiner Kompetenz. Vgl. S. 146 Anm.

1) Isokr. Areop. 39ff. vermifst Bie schmerzlicb. Vgl. auch Athen. IV, 168a:

"Or* tov( daaitovf xai totk utj tx urut ntoiovoiae Cwrruc to n a Xaior dvtxuXovyxo

,

re ol \4Qtonayixtti xai txoXaCov
,

loxonqaay 4ay6Jr
t
uo; xai #»Ao/opoc. Bei der

Luxuspoli zei wirkte der Areopag erst nach den Gesetzen des Demetrioa von

Phaleron mit. Vgl. Philippi, Der Areopag 162 ff. und dazu Meier und Schomann,

Att. ProzeiV, bearb. von H. Lipsius 109. 364. Was das Gesetz iiber die Be-
strafung von Mussiggang betrifft , so gehorten Vergehen' gegeu dasselbe

nach Plut. Solon 22 (wahrscheinlich Didyinos) in der solonischen Verfassung vor

das Forum des Areopags: xnv e{ 'AqUov ndyov povXqv ha*sv inioxoneiy , o&ey

ixaotof ejrft xd intrndeta xa\ rov( ttoyot's xoXd£eiv. Der voftoq doyiaf , welcher

noch in demosthenischer Zeit in Kraft war (g. Eubulid. 32), wird auch von Hdt.

II, 177 und Diod. I, 77 dem Solon zugeschrieben. Nach andern war er ein Ge-

setz Drakons (Plut. Solon 17, wo nach mehreren Anzeichen Androtion zugrunde

liegt) und wurde von Solon inbezug auf die Bestrafung abgeiindert. Lysias (Frgm.

10 Scbeibe) im Lex. Rhet. Cantabr. 665 , 20 und bei Diog. Laert. I, 55: vgl.

Pollux VIII, 42. Thcophrastos endlich, ein guter Kenner der Gesetze, erklartc ihn

fur ein Gesetz des Peisistratos, aber schwerlich mit Recht. Plut. Solon 31. Vgl.

indessen Job. Toepffer, Quacstiones Pisistrateae (Dorpat 1886, Diss.), S. 42. Wie
es sicb auch mit der Person des Gesetzgebers verhalten mag, so gehorten

doch die ynatfai dgymf sicherlich uie zur Gerichtsbarkeit des Areopags, sondern

zu der des Archon (Bekker, Anecd. gr. 310, 3), denn durch Mtb.sigguug eines

Burgers wurde zunachst dessen Familie geschiidigt, und die familienrechtlichen

Klagen kamen vor den Archon. Vgl. Meier und Schomann, Att. ProzeiV, bearb.

von H. Lipsius 58. — Disciplinargewalt gegen eigene Mitglieder uud
Ausstofsung derselben; Demosth. LIV (g. Konon) '25, p. 1264; Deinarch. g.

Demosth. 56; Aesch. g. Ktes. 20; vgl. Hypereides bei Athen. XIII, 566 F. Die

Straferkenntnisse des Areopags gegen eigene Mitglieder unterlagen in demo»the-
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pagiten selbst und ein Strafrecht bei sittlichen Verschuldungen , von
denen die richtige Vollziehung von Kultusgebrauchen beeintr&clitigt

wurde. Aufserdem fuhrte er die Aufsicht tiber die der Athena ge-

horenden
,

heiligen Olb&ume , und er bildete darum aucb den Gre-

richtshof bei Prozeasen gegen diejenigen, welche dieselben ausgerodet

oder abgehauen hatten *. Diese Prozesse gehorten zu Klagen wegen

Verletzung der den Gottern schuldigen Ehrfurcht (yQayai aoefluag),

iiber die ira 4. Jahrhundert unter dem Vorsitze des Basileus die

Heliasten richteten *. Es ist nicht unwahrscheinlich , dafs die Pro-

zesse wegen Ausrodung heiliger Olbaume nur einen Uberrest einer

ehemala ausgedehnteren Qerichtsbarkeit des Areopags inbezug auf Asebie

darstellen.

Zu den altesten Befugnissen des Rates vom Areopag als selb-

standiger Korperschaft gehorte dieBlutgerichtsbarkeit 5
. Bei jeder

Verfassungsveranderung liefs man diese Gerechtsame unangetastet * und

zwar wesentlich wegen des sakralen Charakters des Blutrechtes. Dean

die Verpflichtung der erbberechtigten Anverwandten 6
, Rache an dem

Morder zu liben und seit der Beteiligung des Staates an der Verfolgung

von Mord und Totschlag Elage zu erheben, stand in engster Ver-

bindung mit dem ihnen obliegenden Seelenkultus und der Verehrung

der die Seelen der Verstorbenen in ihre Tiefe aufnehmenden chtbonischen

Gottheiten 6
. Auch in Athen war die Hauptblutgerichtsst&tte mit dem

Kultus dieser Gottheiten nahe verbunden. Sie befand sich auf dem

AreioshUgel 7 Uber einer dunkeln Felsspalte, wo die Semnai („die

nischcr Zeit der Berufung an das Volksgericht. Deinarch. g. Demosth. 57. Vgi.

dazu Philippi a. a. 0. 174 if. und Meier und Schomann a. a. 0. 247. Ver-
letzung von Kultusgebrauchen: Ps. Demosth. g. Neaira 79 ff. und dazu

Gilbert, Gr. Staatsaltert. I', 315, Anm. 3 gegen Philippi a. a. O. 169. tiber die

offcntlichen Klagcn f^e«o»f und /jo*/e/«$ vgl. den Abschnitt fiber die Tbesmo-

theten.

1) Lys. VII, nepi rov <tnxov dnoXoyUi; Aristot. >*?r. 60, 2. Vgl. dazu Meier

und Schomann a. a. 0., S. 369.

2) Meier und Schomann a. a. 0., S. 373 ff. Demetrios von Phaleron hat ver-

mutlich die Gerichtsbarkeit des Areopags bei Asebie- Prozessen erweitert.

3) N&herea in dem Abschnitte fiber Drakon.

4) Antiphon V (Herod. Ermord.), 14 = VI (Choreut,), 2: /u*r yaq

ccvrotV (vofjoi*) dQxttlo1tttolt ^vai £v rjj yji lavrp, inura rove atTot'c aiei neqi fti*

ttvraiv xtX. Demosth. XXIII (g. Aristokr.), 66: tovio /joror to Jtxaorwor ovX\

TVQitvvoe, ovx oXtyaQfia, ov Srjuor.Qntla t«c yovtxaq <ft'x«c d<peXeo&tti letoX/i^xer.

Isokr. Paneg. 40; Lys. I (Eratosth. Totschl.}, 30.

5) Vgl. S. 112 Anm.

6) Erwin Rohde, Psyche (Freiburg 1890) 236 ff.

7) Man leitcte den Namen des Huge Is gewohnlich davou ab, dafs nach
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Ehrwurdigen 4
') oder Erinyen, welche den Seelen der Veratorbenen bei-

standen und die Bestrafiing des Mdrders heischten, uelbst in der Erd-

der Sage die Gotter daselbst uber Ares, als er den Halirrhotbios erschlagen hatte.

Gericht hielten, wobei jener seinen Speer, das Sinnbild der Blutrache, in die Erde

stieft. Hellanikos, Frgm. 69 (Suid. s. t. "Aqiuh n«>o< = Bekker, Anecd. gr. I,

444); rgl. Hellanikos, Frgm. 82 (Schol. Enripid. Orest. 1648); Euripid. El. 1255 if.;

Ipb. T. 945; Demosth. g. Aristokr. 66; Philochoros, Frgm. 16 (Steph. Byz. s. v.

~Ag*u>c ntiyoi; Marm. Par. 3; Ps. Apollod. III. 14, 2; Paus. 1. 27, 1; 28, 5.

Aeschylos Ififst diese Legende unberucksichtigt. In seinen Eumeniden wird auf

dem Areopag zum erstenmale ttber Orestes gerichtet und bei dieser Gelegenbeit

das Blutgericht eingesetzt Er deatet "Aqtwi nayot als Areshtigel , weil sich dort

die Amazonen im Rampfe gegen Theseus verschanzt und dem Ares geopfert

hatten. Eumenid. 655 ff.; vgl. Kleidemos b. Plut Thes. 27. liber andere Er

klarungen vgl. Philippi, Der Areopag 8ff. Allerdings konnte der Areiospagos in-

sofern als KriegBhiigel aufgefafst werden, als er der naturliche StUtzpunkt bei

AngrifFen gegen die Burg war und als solcher seine geschichtliche Bedeutung

batte (U. Kobler, Hermes VI [1871], S. 92 ff.). indessen das Blutgericht hing nicht

sowohl mit Ares, als mit dem an die Erdspalte unter dem Nordostabhaoge des

Hiigels gebundenen Kultus der Semnai (vgl. die folgcnde Anm.) zusammen. Auch
die Erklarung des Namens als „Areshugel" ist hochst fragtich. Vgl. U. Kobler

a. a. O. ; C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 428 deutet ihn als „Fluch- und Siihnc-

hiigel" und leitet ihn von der Athena Areia her, der einzigen Gottheit, die auf

dem Hugel einen Altar hatte. Paus. 1.28, 6. Vgl. CIA. II, 333, v. 5 (163,

v. 10?); Dagegen mit Recht K. Tiimpel, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. XI (1880),

688. Die Athena Areia war eine Kriegsgottin. Vgl. Roscher im Mythol. Lex. I,

Sp. 679. Bei Aeschylos (vgl. die folgende Anm.) heifsen die Semnai auch Xq«1.

Erw. Rohde, Psyche, S. 247 fafst daher "Jgttoe nayos als Hiigel der Fluchgottinnen

auf, auch G. Gilbert, Gr. Staataaltert. I*, 425, Anm. 4 leitet oquos von «pw ab,

wahrend Stoll, Roschers Mythol. Lex. I, Sp. 484 und E. Curtius, Stadtgesch. von

Athen, 8. 52 an Areshugel festhalten.

1) Die Erinyen -AnkUger in dem vorbildlichen Prozesse des Orestes bei

Aeschyl. Eumen. (vgl. Euripid. Iph. T. 940) und nach anderer Quelle bei Demostb.

g. Aristokr. 66. 74; Deinarch. g. Demosth. 87. — Uber die chthonische Natur
der von den Attikern Semnai genannten (Thuk. I, 126: Aristoph. Ritter 1312;

Them. 224; Polemou, Frgm. 41, Miiller III, 127; Paus. I. 28, 6 ; II. 11, 4) Erinyen

vgl. II. XIX, 259: 'Epwtfrc, ai i?no yaiav av»Qtonov< itytwai xtX. II. IX, 572.

Die Erinys heifst qtQogiottts, die ungesehen im Morgennebcl schreitende. II. IX,

571; XIX, 87 (vgl. dazu Ebeling, Lex. Horn. u. d. W. ij«eogro«i<). Aeschyl.

Eumen. 72: axaxov viftoyrut TaQtagov &' vni /^ofo'c Vgl. v. 395. 115: xata

yfrorof 9tcU\ Sophokl. O. K. 1568: ftfwuu; Euripid. Iph. T. 286:'WmTov Sgrixatra.

Sophokles O. K. 40. 106 nennt sie Trtc xai Zxaxov xogai, Aeschyl. Eumen. 416.

322. 745. 792: rvxtot aiavq( itxra. Nach Hesiod. Theog. 185 (vgl. Ps. Apollod.

Bibl. 1. 1, 4) werden sie von der Erde aus den auf sie gefallenen Blutstropfen des

Uranos bei dessen Entmannung durch Kronos geboren. Die Dreizahl der Erinyen

erscbeint zuerst bei Euripid. Orest. 408. 1650; Tro. 457, vgl. Iph. T. 968. — Bei

Aeschyl. Eumen. 417 (vgl. Sept. 70. 954) heifsen die Semnai auch llQat und sind

als die not**) heischenden Fliiche des Ermordeten ngaxtogti aVpaiof (Eumen. 310).
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tiefe wohnten ». Bei den Erinyen schwuren bcide Parteien beim Be-

Dcr belcidigtc Tote wird zum l^gnToi selbst: Sopbokl. Trach. 1201
;

vgl. Euripid.

lph. T. 778; Med. 608. Im Grande war nach Erwin Rohde, Psyche 247 die

Erinys eincs Ermordeten nichts anderes als seine eigene, ziirnende, sich selbst

Rache holende Seele, an deren Stelle erst in spaterer Umbildung die daiportc

uQatoi traten. Die attischen Semnai erscheinen in der Tragodie vorzugaweise al*

Rachcrinnen der Blutschuld, wahrend die Erinyen des homerischen Epos uber-

haupt die schweren Verletzungen der sittlichen Ordnung, insbesondere Verletzung

der Pflichten gegen die Eltern und nachsten Anverwandten ,
»'^(>«c nnd Meineid,

verfblgen uud rachen. Vgl. 11. IX, 454; XV, 204; XIX, 87. 259; Od. II, 135:

XVII, 475; Hesiod. Erg. 803. Vgl. II. IX, 571; XIX, 259. 418; Od. XI, 280;

XV, 234; XX, 78. Vgl. Aschenbach, Die Erinyen bei Homer, Hildesheim 1859,

Progr.; Nagelsbach, Horn. Theologie , bearb. v. Authenrieth (Nuraberg 1884)

263 ff. 448; Rapp, Roschers Mythol. Lex., Art. Erinys, Sp. 1321 ff. — Bei den

Makedonen hiefsen die Erinyen 'Aguvjides (Hesych. s. v. apaVriai), eine Bezeich-

nung, die Legerlotz, Kubns Zeitschr. VIII, 418 als Weiterbildung von «pa erklart.

wahrend sie K. Tumpel, Jahr. f. kl. Philol. Supplbd. XI (1880), 685 ff. unter Zo-

stimmung von 0. Crusius, Roschers Mythol. Lex. I, Sp. 470, Art. Arantides von

"Aqciy einer altera Form fur vfpqc, ableitct und eine engcre Verbindung zwiachea

Ares und den Erinyen nachzuweisen sucht. Ahnlich Stoll , Die ursprungliche Be-

deutung des Ares (1855), S. 33 ff". und in Roschers Mythol. Lex. I, Sp. 484, Art.

Ares (der mit der Demeter Erinys und den Erinyen zusammenbangende chtho-

nische Ares Vollstrecker der Blutracbe) und Fr. Voigt, Beitr. zur Mythol. des

Ares und der Athena, Leipzig. Stud. IV (1881), 225 ff. Andere (vgl. Rapp.

Roschers Mythol. Lex. 1, Sp. 131 Iff., Art. Erinys) meinen , dafs der Geatalt der

Erinyen das Bild der ungestum dahinfahrenden , dunkeln Wetterwolken zugrande

liege und erklaren sie fur Wolkenfrauen oder Gewittergottheiten. Man identifiziert

die gricchische IZntvvc mit der indischen Gottin Saranyu, welche als stiirmende

AVetterwolke erklart wird. Kuhn und Roth, Zeitschr. d. morgenland. Gesellsch.

IV, 417 ff.; Nagelsbach a. a. 0. 448 (daselbst neuere Litteratur). 1st schon, wie

mir H. Oldenberg mitteilt, die (auch von G. Curtius , Gr. Etym.4
, S. 346 und

Max Muller, Vorlesungen uber Sprachwissenschaft von Bbttger' [1870] II. 516 an-

genommeue) sprachliche IdentitUt von 'E^nvvs und Saranyu hbchst zweifelhaft, so

gilt das in noch hohcrem Grade von dem sachlichen Zusammenhange. Vgl. Max
Muller a. a. 0. und W. Mannhardt, Mythol. Forschungen (StraCsburg 1884) 244 ff

Ein Kenner der indischen Mythologie, wie H. Oldenberg, erklart mir, dafs da*

Wesen der indischen Saranyu gauz dunkel sci. — Vgl. noch im allgeraeinen:

K. 0. Muller, Aeschylos Eumeniden mit crlauternd. Abhdl. (Gottingen 1833)

168 ff.
;
Preller, Demeter und Persephone (Hamburg 1837) 198 ff.; Kuhn, Zeitachr.

f. vergl. Sprachf. I, 439-470; Max Muller, Vorlesungeu uber Sprachwiasenachaft

von Bottger' (1870) II, 494 ff.; Dilthey , Archaeol. Zeit. XXXI (1873), 70ff.;

XXXIII (1875), 68 ff.; G. Kbrte, Uber die Personifikation psychologischer Affekte

in der spatcrn Vasenmalerei, Berlin 1874; Rosenberg, Die Erinyen, Berlin 1874;

Rapp, Roschers Mythol. Lex. I, Sp. 1310 ff., Art. Erinys (daaelbst neuere Litte-

ratur); Erw. Rohde, Psyche, Freiburg 1890. — Uber die Lage des Heilig-
tums der Semnai unter dem Nordostabhange des Htigela schrag gegenuber dem

Burgeingange vgl. U. Kohler , Hermes VI (1871), 102 ff.; H. Lolling, Muller*
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ginn des Prozesses, und ibnen opferten die vom Areopag Freige-

sprocbenen >.

m.

Die hdchsten Beamten waren die Archonten 9
, welche mit um-

fassenden administrativen Betugnissen 8 zugleicb richterliche vereinigten.

Sie fallten bei den zu ibrem Amtskreise gebdrenden Prozessen selb-

stiindig die ricbterliche Entscheidung, and ibre Erkenntnisse unterlagen

kciner Berufungsinstanz 4
, es sei denn, dafs sie ein Gesetz vcrletzten,

in welchem Falle der Benachteiligte unter Hinweisung auf das be-

treffende Gesetz Klage beim Areopag ftihren konnte. Letzteres war

erst moglich, seitdem es Autzeichnungen der Gesetze gab, die jedermann

einseben konnte, also sicherlich nicht vor dem 7. Jahrbundert und nicht

lange vor der Zeit Drakons 5
.

Hundb. d. kl. Altertumsw. HI, 330; Artb. Milchbofer , Baumeisters Denkmitler,

A then, S. 199; E. Curtius, Stadtgcscb. tod Athen 52 und p. xxtx (Zusammen-

stellung der Zeugnisse) vgl. auch Curtius und Kaupert, Atlas von Atben, Bl. IX.

Die Gerichtsstatte lag wahrscheinlich auf der ostlichen und hdchsten Erbobung

dea Hiigels.

1) Antiphon, Herod. Ennord. 88; vgl. 11; Demosth. g. Aristokr. 67. 68;

Deinarch. g. Demosth. 47; Paus. I. 28, 6 (Opfer).

2) Meursius, De arcbontibus Atheniensium, Lugd. Bat. 1622; K. F. Her-
mann, Do jure et auctoritate magistratuum Atheniensium, Heidelberg 1829;

A. Per rot, Essais sur le droit public et prive* de la republique Athlnienne III

(Paris 1867), 167ff.; Ad. Michl, Das Archontat, Prag 1879: Meier und Scho-
ol ann, Attiscber Prozefs*, bearb. von H. Lipsius (Berlin 1882ft.) 55 ff.; Her-
manns Gr. StaaUaltert.*, bearb. von V. Thumser, § 98, S. 557 ff. (daselbst

auch weitere Littcraturangaben). G. Gilbert, Gr. Staat*altert. I*, 121 ff. 279ff.

3) Vgl. S. 145, Anm. 1.

4) Aristoteles 'A9n. 3, 5 konnte das aus dem Umstande schliefsen , dafs erst

Solon die Berufung an das Dikasterion einfuhrte {^n. 9,1; vgl. dazu S. 49,

Anm. 1) und dafs die Beschrankung der Beamten auf die blofse Prozefeleitung

eine demokratische Einrichtung war (vgl. S. 22, Anm. 1). Ein Einzelrichter ent-

scheidet tibrigens auch Od. XII , 439 Prozesse. Nach dem homerischen Epos

ricbten die Ronige, welche die 9if*iaitc von Zeus empfangen haben, als SixaanoXoi.

Vgl. Bd. P, 505, Anm. 7 und Hesiod. Erg. 39. 222 ff. 250 ff. Vgl. weiter unten

den Abschnitt iiber die Thesmotheten.

5) 'A&n. 4, 4: itn" 41 ™ attxovfAsrot 7ipo(« tr,y ttar) l4Qtonayt{iuty) flovXijv

tiaayyiXXeiy anoqaiyoyji naQ' 6V aJixeirat vofioy. Das hat A. £U der angeblicben

Verfassung Drakons aus der Atthis hinzugefiigt. Vgl. S. 146 Anm. Eine

ahnliche Befugnis hatte spaterhin auch der Rat der Funfbundert Vgl. Aristot.

'A&n. 45. Eine umfassende Rechtsaufzeichnung hat es nach den epigraphischen

Fnnden vor dem siebenten Jabrhundert sicherlich nicht gegebeii. Vgl. Bd. I*,

S. 500.
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Die drei ersten Archonten 1 waren Einzelbeamte , die als solche

ihre besonderen Gesch&ftskreise und Amtsh&user batten. Der Basi-

1 e u 8 * , welcher zunftchst den hocbsten Rang besafs 3
, batte in geschicht-

licher Zeit und zwar, soweit sich das mit einiger Sicherbeit nachweisen

lafat, mindestens schon in solonischer seinen Amtssitz in der Konigs-
halle am Markte 4

. Aristoteles sagt, dafs der ursprungliche Amtssitz

des Basileus im Bukoleion nahe beim Prytaneion gewesen sei 5
,

das am Nordabhange der Burghdhe lag fi

. Er schlofs das aus dem

1) Uber die Reihenfolge ihrer Einsetzung vgl. S. 136. Anm. 2.

2) Hauvette-Besnault, De archonte rege, Paris 1884; H. Lipsius, Ber.

d. sJichs. Gesellscb. d. Wissensch. 1891, S. 51.

3) Vgl. weiter S. 136 und weiter unten S. 157 ff.

4) Uber die paaiXaog aion odor oiod »] paciXefa vgl. S. 147, Anm. 1. Anita

sits des Basileus: Plat. Theaetet 210 D; Eutyphron 2a; Paus. I. 3, 1; CIA. I,

61 = Dittenberger, Syllog. inscr. gr. 45. Die solonischen Gesetze wurden zweifel-

los dcahalb in der Konigshalle aufgestellt, weil sie das Amtshaos des Basileus, des

Vorsitzendeu des Areopags war, der fur die Beobachtung der Gesetze zu sorgen

hatte. Vgl. S. 147, Anm. 1. Aus demselben Grunde leisteten die Archonten auf

dem Steine mit den Schwuropfern vor der Konigshalle den Amtseid, dafs sie nach

den Gesetzen ihres Amtes walten wurden. Aristot
l

A9n. 7, 1; 55, 5; vgl. Plot.

Solon 25; Pollux VIII, 86; Harpokr. s. v. X(do<. Dieser Eid mit seinen fremd-

artigen Fonnalitaten reicbt sicher Bcbon in die vorsolonische Zeit zuruck. Das

betont mit Recht Wilamowitz, Philol. Unters. I, 208. — Vgl. noch fiber die

Konigshalle und ihre Lage: Loschcke, Vermuth, zur gr. Kunstgesch. und Topo-

graphic Athens (Dorpat 1884, Progr.) 16 ff.; K. Lange, Haus und Halle, Leipzig

1885, S. 60 ff. [Die Konigshalle in Athen, Leipzig 1884]; Milchhofer, Athen, Bau-

meisters Denkmaler, S. 163; H. Lolling, Mullers Handb. d. kl. Altertumsw. III.

314 ; C. Wachsmuth, Stadt Athen II, 344 ff.

5) Aristot. 'A9n. 3, 5: qaav <f* ow/ (so Kaibel-Wilamowitz, Blafs. — tpxqoetx:

Sandys. Andere: iMxator, xa9i*oy, oirygoay) afin navzef, aAA* 6 fitv pagiXevt si/s

to vvv xaXovftcvov flovxoXtioy, nXqafoy rov 7iQvray$(ov (at) fit toy 6*4' exi xai yvy

y&Q ri}c rov {taaiXitoc yvxaixoe r) ovpfiiitie 4yrav9a yiyyerm r*> Jtorioqt xai

yJpos). Vgl. Bekker, Anecd. gr. 449, 19; Suid. s. v. aW«*. Vgl. auch S. 106,

Anm. 2 und fiber derartige Schlusse des Aristoteles, 8. 35.

6) In geschichtlicher Zeit kennen wir nur ein Prytaneion, das nach dem

Fundorte einer Anzahl Inschriften und Paus. I. 18, 3—4 am Nordabhange der

Burg lag. P. W. Forchhammer, Topographie von Athen (Kiel 1841) 365 ff;

L. Rofs, Das Theseion (Halle 1852), S. 38 ff; Barsian , De foro Atheniensium

(Zurich 1865, Progr.) 13 ff: Bdtticher, Philol. Supplbd. Ill, 343ff; C. Wachs-

muth, Stadt Athen I, 221 ff 301 ff. 467 ff; Milchhofer, Athen, Baumeisters Denk-

maler, S. 172; Lolling, Mullers Handb. d. klass. Altertumsw. HI, S. 320; Mifs

Harrison, Mythology and monuments of anc. Ath. (1890) 165ff. — E. Curtius und

nach ihm R. Schoell u. a. haben nachzuweisen versucht, dafs e« zwei Prytaneia

gegebcn hatte, von denen das Ultere an dem „Altmarkte" an der Sudseite der

Burg (vgl. S. 97, Anm. 4^ gelegen hStte, wKhrend das von Paus. a. a. O. erwahnte

am Nordnhhange in der makedonischen Zeit (wie E. Curtius jetzt vermutet unter
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Umstande , dafs im Bukoleion an den Anthesterien 1 die heilige Ver-

mahlung der Gattin des Basileus mit dem Dionysos vollzogen wurde.

Dieaer bisher als richtig anerkannte * Schlufs ist jedoch keineBwegs

zwingend, denn jene Carimonie fand nicht deswegen im Bukoleion

statt, weil es der Amtasitz des Basileus war, sondern weil es dem Dio-

nysos gehorte und zwar dem ursprUnglich in Stiergestalt verehrten

Gotte der Zeugungskraft und Fruchtbarkeit * Es ist vielmehr anzu-

DemetrioB von Phaleron) erbaut worden ware. Vgl. E. Curtius, Die Agora von

Athen, Verhdl. d. 15. Philol. Versammlung (Hamburg 1855), S. 69 ff.; Attische

Stnd. II, 58 ff. ; Erlfiut. Text zu den aieben Karten zur Topograpbie von Athen,

S. 24 ff. ; Das Metroon als Staatsarchiv (Gotha 1868), S. 13 ; Ber. d. Berl. Akad.

d. Wissensch. 1873, S. 291 und 1876, S. 39 ff.; Stadtgesch. v. Athen, S. 51. 60.

244. 302. — R. Schoell, Hermes VI (1872), 8. 18 ff. 29 ff; Jenaer Litteraturzeitung

1875, S. 690; G. Hagemann, De Graecorum prytaneis (Breslau 1880, Diss.) 27 ff.

Dagegen namentlich Bursian, Botticher, C. Wachsmuth a. a. 0., dann U. v. Wi-

lamowitz, Philol. Unters. I, 195 ff; W. Gurlitt, De foris Athenarum, Satura philol.

H. Sauppio etc. 148 ff. — Es hat in Athen seit dem Ubergange des Konigtums in

den Adelsstaat und der Ereetzung der hot(a des Kouigsbauses auf der Burg (deren

Andenken vielleicht die ewige Lampe im Poliastempel bewahrte. Vgl. Preuner,

Hestia-Vesta 126. 140; Schoell, Hermes VI, 19) dnrch die xoivij ioi(a der Stadt-

und Staatsgemeinde (Preuner, Roschers Mythol. Lex., Art. Hostia I, 2630. 2637.

2641) im Prytaneion oder Amtahause der Gemeinde gewifs nur ein Prytaneion

gegeben. Die ttotyq iatia konnte nicht von ihrer Stelle riicken. Wenn zur

Zeit des Thukydides das Prytaneion mit dem Staatsherde an der

Sudseite der Burg gelegen oder auch nur irgend etwas die Erinnerung an

die ehemalige Lage des Prytaneions an jener Stelle bewahrt hStte, dann wurde
er II, 16 (vgl. S. 88) sich unmoglicb ein Bolches Hauptargument fUr

die Lage der Altstadt entgeben lassen konnen. Thukydides sagt often-

bar deshalb nichts vom Prytaneion, weil es nicht, wie die von ihm erwahnten

Heiligtiimer und die Kallirrhoe im Siiden (Sudosten) lag.

1) Vgl. S. 74, Anm. 2 und S. 88, Anm. 2.

2) Hermanns Gr. Staatsaltert.
0
, bearb. v. V. Thumser, § 98, S. 562, Anm. 10;

G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. P, S. 124; Judeich, Rhein. Mus. XLVII (1892), 59.

Vgl. E. Curtius, Stadtgesch. von Athen 51 (ein besonderes Amtshaus neben dem

Baaileion, „eine konigliche Meierei").

3) Die Vollziehung des j-w'/ioc oder die ovfifn£ic erfolgte nach attischem

Brauche im Hause des Brautigams (vgl. K. F. Hermanns Gr. Privataltert.', bearb.

von Bliimner, S. 274). Nun wurde aber dem Dionysos als dem Gotte der Frucht-

barkeit zn Beginn des Fruhjahres die Basilinna als Vertreterin der Frauen der Ge-

meinde und dadurch des Landes selbst nach dem Ritual fbrmlich vermShlt (Ps.

Demosth. g. Neaira 73. 76. 110; Hesych. s. v. Jioyt'aov yuftot. Vgl. dazu iiber

die Bedeutung der Ciirimonie: A. MommBen
,

Heortologie 358 f; F. A. Voigti

Roschers Myth. Lex. I, Art. Dionysos, Sp. 1073 ; B. Keil, Berl. philol. Wochenscbr.

1892. Nr. 21, Sp. 653). Daraus ist mit Notwendigkeit zu schliefsen, dafs die ovp-

/wfK der Basilinna und des Dionysos im Hause des letzteren und nicht des Ba-

sileus vollzogen wurde. In der That gehorte das Bukoleion dem Dionysos. Es
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nehmen, dafa der Basileus, als er von der Burg herabstieg und enrter

Beamier oder Prytanis der Gemeinde wurde, naturgemafs zunachat in

war da* Haus der porxuh.i. So hiefsen aber die Diener des Dionysos lavQOfto^oi

in Thrakien und anderwarts. Vgl. Aristoph. Wesp. 9; Hermes VII (1873), 39,

Nr. 12: CIGr. Nr. 2052: 0. Crusius, Philol. XLVII , 34; F. A. Voigt a. a. 0..

Sp. 1086. Vgl. auch die Stiftungslegende dea Lenaion bei Maafs, De Lenaeo et

Delpbinio (Ind. scbol. Gryphisw. 181*1 2 ;, p. VI. Die eleusiinschen Madchen rkfeu

zur Fruhjahraepiphanie des Dionysos den Gott, der ty ?oiV nodi Zvu* kam. als

^o; unl^o; an. Plut. Quaest. gr. 36 = Bergk, P. L. Gr. Ill', 656; Carm. pop

6. Vgl. 11. VI, 135. Ein Stier war das gewohnliche Opfer im Dionysoscultus, und

der Gott selbst heifst mehrfach auch bei attischen Dichtern povxtqu,< oder rat&-

,*<>««. Vgl. Sophokles, Frgm. 874, 2 Nauck., Euripid. Bak. 100 vgl. 920. 1017

115') (Andere Epitheta der Art aind rarpwno*, tavooyty^
y
povyevr{i . Vgl. Orpn.

hymn. 30, 4; Frgm. 160, 7 Abel; Pollux IV, 86; Athen. XI, 476a). Gerade die

zeugerischc Kraft dea Gottea wurde in Stiergeatalt ausgcdriickt (F. A. Voigt

a a. 0., S 1058 f.). Ea ist daber einleuchtend, warum der UQ6f Wov im Buko-

lion stattfand.

Dazu kommt noch ein anderer Umstand. Am Fufse des Burgfelaens lag auch

der hcilige Ackerstreifen, auf dem der Priester aus dem Geschlechte der Busy gen

eticnso wie auf dem rarischen Acker bei Eleusis und dem Felde bei Skiron, all-

jahrlich zu Beginu der Ackerbestellung die heilige Pfliigung, den 1*qo< a^r*,

vollzoir Das Pflugen unter der Burg hiefs speziell <?eoio< (iotZvyw. (Plut. Coo.

praecept.42; Hesycb. a. v. ^ Preller Demeter^J^^^J
A. Mommaen. Heortologie 9. 76. 218. 221. 462; C. Botcher Pb,lol XXII, 262 ff.

394; C Robert, Hermes XX, 378; Stoll, Roscbers Mythol. Lex. I
,
Art Buzyge*

Sp. KW, Joh. Toepffer, Att. Gencalogie 137.) Nach Schol. Ansteid. Ill 4,3

(Dindorf) batten die Bnzygen zugleicb die heiligen Pflugsticre zu pflegen. D,e*

Hutrophie steht gewifs in enger Beziehung zu dem Bukohon, .,der

Rindcrhut" (E. Curtius). Vgl. Preller, Gr. Mythol. 4
,
bearb. von C. Robert I, 20b,

Anm 4. Daneben besafsen die Buzygen das erbliche Priestertum des Zeus

dvn Sehutzgottes der ebelicheu Gemeinschaft, der als solcher auch Z.r«x (Hesych

« v ) Uwtn. Dais gerade die Buzygen auch dieses Priestertum hatten, erklart web

duraus, dais man die Ehe als eine Folge der durch den Ackerbau begrundeten

,nn,Hchliehen Kultur betrachtete und die Erzeugung und Entwickelung des Men-

Hehcn im Muttcrleibe mit der Aussaat und dem WachBtumc des Samenkon«*

verglieh. Job. Toepffer a. a. 0. 147. Plut. Con. praecept 42 sagt unmittelbar

„ucb der Krwiibnung der «(>«rot der Buzygen: tov,»>v 6k n«*<»r U^*ro;

iau> „ y«niUo< rt no P o f *„, « e oio ? ini nuii»* Die alte Ver-

lobunK-lormel lautete: na^v in' y**'-"

»,,.„,*«,. MenandroH Kock, Com. Att. Frgm. Ill, 720. Durch d.eae Beziehuogeu

orbillt d.-r ln»>s r>
lf*°< in» Bukoleiou die voile Beleuchtung.

|>aia das Bukolcion einst Amtssitz des Basileus war, darf man auch nicht aus

,|om IWand scbliefaon, dafs in dem ro> f des Baaileus (vgl. daruber S. 4b.

An.n \) uacb Kratos b. Atben. VI, 235c die Bestimmung stand: in^OM** 4*

fl,„»in,>vta ttur ft li^Xuriiuv onto<; av xaZrttuirtai xal tov< nagaodov; tx r»*

,\quu,r ..j (
x.>M"i xut,\ ui yfyQ*fifitra- ro,I< Ji naQaaitovi ix , r, < /Jor*oA,«c

/*ii>m- M ro»J nn»»<< rov invtwr ixnatov txxia xQt9u>* d<t/yvo9<ti rt ro.( on«.
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§ 15 Die Anfange des athenischen Staates; Konigtum und Adelsherrschaft. 157

das Prytaneion ttbersiedelte , in das Gebaude der Gemeindevorsteher

oder Amtshaus l
, in dem sich zugleich, weil es das Haus der Gemeinde

'A9i\valwv iv rtu legtp xatd rd ndrota. xov d' ixren napix*1* r<* "9Xf'a TV
'AnoXX&vi rove cu? nagaairovf dnd rr,t ixXoyrje rtov X(H&tSr. Denn in dem
ytftoe des Basileus, der die Oberaufsicht fiber den Staatskultus und die beiligen

Grundstiicke, insbesondere auch fiber diejenigen, auf welcben die heilige Pfliigung

stattfand (Rarische Plur: l^i. 1883, p. 122; Bullet, d. corr. bell. VIII,

199), zn ffihren batte, war fiberhaupt fiber die nagdouoi gehandelt, welche bei

gewissen Heiligtfimern als Opferdiener fungierten , das heilige Getreide zu Opfer-

mahlzeiten und Festschmausen auslasen und an denselben Anteil erhielten. Atben.

VI, 234 f. : xdv ioi( rov /Joo»Jfwc ydjjoif y^yoanvnt, ^&veiv up AnoXXmvi toif

'AfaQytwy naQaairov(. Pollux VI. 36: xal aQftloy t* Abrp't0* naoaairiov xaXov-

pevov, tit iv rtjt ropy rov paatX4w< fort* tvQtTr. Vgl. fiber die Parasitoi: M. H.

E. Meier, Hall. Encyklop. Sect. HI, Bd. XI, S. 417 ff.; Schomann, Gr. Altert. II*,

418; R. Schoell, Hermes VI (1872), 24 if.

1) nQvranc, im Lesbischen nportw*?, hangt mit »p<f, tiQtoros zusammen und

bezeiebnet den Ftirsten oder Vorsteher. G. Curtius, Gr. Etym.*, S. 284. 380.

Plat. Protag. 338a: imatdtr^ re xal nQviane. Vgl. Pbot. und Suid. a. v. rtgv-

zttrif = <fio«fijrijc, nQoardrni, qpi'A«£, paoiXtvf, nqx«tv, iap(ttz, ef«^of. Ein Konig

nQvwarn genannt z. B. Pind. Pyth. II, 58; Aescbyl. Hiket. 371. Zeus oder Kro-

nos nQvTw. Pind. Pyth. VI, 21; Aeschyl. Prom. 169; Euripid. Tro. 1288.

rtpvtaytvuy im allgemeinen Sinne von herrscben, obwalten, leiteu: Horn. Hymn.
Apoll. 68; Demosth. V (v. Frdn.), IX (g. Phil. Ill), 60; XV (Fr. d. Rhod.), 3.

Es konnten also auch die Archonten als Gemeindevorsteher nptvrtVeic ge-

nannt werden. Thukydides II. 15, 2 sagt von Theseus: xaraXvaag itHy nXXtov

noXtury id i$ povXevttjQitt xai t«< a'p/n'(, if ir,v vvv noXtv oveav, iy /Jow-

Xtvirjgtov dnodti^as xai n Qvtavstor ,
(wtpxiot ndytas, xrX. Er falst also

das Prytaneion als Regierungsgebau.de, als Haus der «p/«* Oder dpveToy auf. Vgl.

Demosth. X (g. Phil. IV), 23: xai flovXevrfiQia. Darum betracbteten

das Prytaneion als Amtshaus der Archonten: E. Curtins, Ber. d. Berl. Akad. d.

Wiaa. 1873, S. 284 ff.
;
Lange, Die Epbeten und der Areopag (Leipzig 1874 =

Abhdl. d. sfichs. Gesellsch. d. Wiss. VII) 55; Philippi, Der Areopag 224 ff. Ober

die angebliche Beziehung der Prytanen der Naukraren zum Prytaneion vgl. weiter

unten S. 159, Anm. 1. — Das p«oilnov, das Amtshaus der Phylobasileis (S. 106,

Anm. 2), kann nicht ursprunglich Amtsgebiiude des Basileus gewesen sein (wie

u. a. A. E. Curtius, Ber. d. Berl. Akad. d. Wissensch. 1873, S. 288; Stadtgesch.

voa Athen, S. 51; C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 468, Anm. 1; II, 353, Anm. 1

annehmen) und in Prytaneion umgetauft worden sein (Lange, Die Epheten,

S- 78 ff.; Preuner, Roschers Mythol. Lex., Art. Hestia, Sp. 2637), da sich das

Konigtum neben dem Stammesffirstentume entwickelte (vgl. S. 105, Anm. 3). —
Aristoteles Pol. VI. 8, p. 1322 b, v. 25 sagt^ dafs die Besorgung der Opfer fur die

Gemeinde das Gesetz nicht Priestern fibertrage , sondern Mannern , die ihre

Wfirde vom Staatsherde batten, bei den einen hielsen dieselben Archonten, bei

andern Konige, bei noch andern Prytanen: ixopivii &e tavrijt h rtgos r«c &vo(ae

dffWQtOfiivi) rdi x<uydi ndaas, Saae fit) ro*f Ugevoty dnodtftuOiy 6 yoftog, dXX' dno

rift xotWc io*i«S f/o»ff» rr)y iifAqy' XttXova ol ply <tp/o»r«c xovTovq , ol di ?a-

4tXttc, ol Sk nQvidytK. In Athen voUzog die Gemeindeopfer vor alien der pa-
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war, der Gemeindeherd , die xow) hrt'a , befand *. In alterer Zeit

atXetis (vgl. S. 125, Anm 1) und gehorte darum als altester Gemeindevorsteher

naturgemafs zunachat in das Amtshaus der Gemeinde mit der xowi) fori* (vgL

die folgeude Anmerkung). Diese Opfer konnte man ibm ala Basileus nicbt oeh

men, weun er aucb den Amtasitz im Prytaneion dem neuen Prytanis, dem Archon,

einraumen mufste. Weder er, noch der Archon, braucht je den Amtstitel n^Wc
gefubrt zu haben, obwohl sie die Fuoktionen von Gemeindevorstehern oder Pry-

tanen hatten, deneu ngviatus hat aucb eine allgemeinere Bedeutung. Das Hau*

der Gemeindevorsteher konnte sehr wohi ngvtaptiov heifsen, ohne daJ'a gerade ein

Beamter den besondern Titel ngviuva fuhrte. Vgl. Preuner a. a. 0., Sp. 2637;

Stahl, Rhein. Mua. XLVI (1891), 251. Im gewohnlichen Leben mochte man
immerbin die Gemeindevorsteher des Adelsataatea und inabeaondere den Basileus

Prytaneia nennen (vgl. das oben Bemerkte). Auch der Name der Gericbtsgebuhren

oder ngtiaviia, der aich aus der demokratiachen Gerichtaordnung nicht erklaren

laTst, zwingt nicht zu der Annahme, dafs es einat uberste Verwaltungs- und Ge-

richtsbeamte mit dem Titel ngvivvus gab, wie Bockh, Sth. Ath. I
s

, 216; Meier

und Schbroann, Att. Prozefs*, bearb. von H. Lipaiua, S. 25; L. Lange, Die Epheteo

(Leipzig 1874 = Abhdl. d. sacha. Gesellsch. d. Wiaa. VII); PhiUppi, Der Axeopag

246 annebmen. Die Gerichtsgebuhrcn konnen auch von dem Gericht iv ngvtavklm

ihrenNamen haben. Vgl. Stahl a. a. 0. Prytaneia wurdeu bei Privatprozesseu ( nauieut-

lich bei Schuldklagen und bei Kla^en wegon irgeudwelcher Schiidigung , den dixtu

pXitpijf) und nur bei solchen ofientlichen Prozesaen erlegt, bei denen der K lager

zugleich einen eigenen Vorteil verfolgte (Meier und Schdmann a. a. O., S. 810).

fan Teil dieser Klagen, namlich der in das Familienrecht fallende, kam noch

spater vor den Archon, die Hauptmasse vor die Vierzigmanner und andere Be-

hbrden. Vor der Zeraplitterung der Gericht*barkeit werden diese Rlageu im alJ-

getneinen zu der des Archon gehdrt haben, der aeinen Amtasitz im Prytaneioo

hatte (vgl. weiter unten den tiber den Archon handelnden Abschnitt.)

1) CIA. II, 467: iv ngvTaititp inl t!js xotvr,( toxins rov dqftov. Vgt

Nr. 468. 470. 471. Pind. Nem. XI, 1: ore ngvravtia XiXoyxas 'Eatla. Nach Hdt

I, 146 hielten aich diejenigen Ionier fur yswatorarot , welche and rov ngvrar^tw

rov 'ji&tiraltoy (von wo aie das heilige Herdfeuer mitgenommen batten) ausgezogen

waren. Vgl. ferner Aristot. Pol. VI. 8, p. 1322 b, v. 26 ff.; Schol. Pind. Nem.

XI, 1; Pollux IX, 40: Dionya. Hal. II, 65: ra yi rot xaXovfttva ngvrarei*

nag' uvroig ioriy legti xal Seoaneittai ngos iuy i^orrtoy ro piyioroy it

Tot; noXtotv xg tiros. In den lesbischen Stadten, in Chios, in Korintbos . in

den korinthischen Pflanzstadten Korkyra und Anaktorion (Bd. I*, 658, Anm. 1),

in Rhegion und anderwarts fuhrte der hochste, eponyme Beamte den Titel

ro^K, und aein Amtsgebaude war naturlich das Prytaneion. Vgl. Gilbert , Gr.

Staatsaltert. II 1
, 326. Uber den mit grofsen Amtsbefuguisseu ausgest&tteten Pry-

tanis in Miletos vgl. Aristot. Pol. V. 5, p. 1305 a, v. 16. — Weil die x*** tnU
im Prytaneion oder wie sonst das Gemeindehaus heifsen mochte (vgl. Hdt VII,

197: Xqtroy [=<fqud<noy. — Xgtovgyfa) SI xaXiovoi to ngvtayijtoy ol !/ff«uo/. Mehr

bei Preuner, RoBchers Mythol Lex., Art. Hestia 1, Sp. 2632), dem Herdfeuer and

Mittelpunkte der hausUchen Gemeinschaft entsprach, so lud der Staat in Atben

and anderwarts seine Gaste zum Mahl im Prytaneion ein. Sehr deutlicb reden

einige Inschriften. Bull. d. corr. hell. XIV (1890), p. 50 (aus Orcbomenos) : in*
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wurde darum auch im Prytaneion unter dem Voraitze des Basileus

cregen Staatsverbrecher, welche die Verfassung der Gemeinde uroge-

tfurxt oder umzustUrzen versucht hatten, Gericht gehalten Offenbar

!t*ut eit to novtavtiov inl tijV xoiyyv lailnv rns noXetuc Caucr, Del. inscr. gr.%

Nr. 431 = Collitz, Samml. d. gr. Dialekt-Inschr., Nr. 215 [aus Mytilenc]: i(nl

if'ta oder deinroy) ini to novtayqiov inl ray xolvay ioriav. Weiteres bei

Preuner a. a. O., Sp. 2634. — Preuner, Hestia • Vesta (Tubingen 1864) 95 ff.;

Ro*cbera Mythol. Lex., Art. Hestia I, Sp. 2630ff.; R. Schoell, Hermes VI (1872),

14 ff. ; G. Hagemann , De Graeconim Prytaneis, Breslau 1880, Diss.; vgl. auch

W. Vischer, Rhein. Mus. XXII (1867), 316; Kl. Schrift II, 144.

1) Es handelt sich namentlich urn das soloniscbe Amnestie- Gesetz bei Plut.

Solon 19 : O di iQioxaidtxmos tov loXtoyog rov 6ydoor ta>y voftwy ovtuig

a»ro(c 6v6fAti9i y t y gap y oy (Die Uberlieferung ist also gut. Uber die

Quelle vgl. S. 34, Anxn. 3) ^'Ailfiw oeoi art/uoi ?,aav, no\y % 26X<oya nofat, im-

ilftors uva* nXijv oaoi i£ 'Ageiov nnyov »* Saoi ix rdy itpettiv q ix ngv-
rcrttor xax ad txao &t vr e s in 6 ttoy [iaotXitoy ini <povta tj otpayalatv

{ inl t vq ayy id t ttftvyoy 6x9 6 9tOfi6i itpavq ode. Da <fivog und aqoayal vor

den Areopag und die Epheten geborten, so waren die Verurteilungen ini tvoavyidt

'om Prytaneion aus crfolgt. Das dua^ty ist nach dem Gesetz Drakons im CIA.

I, 61 iDittenberger ,
Sylloge inscr gr. , Nr. 45) als die Funktion des Gerichts-

Torstandes aufzufassen und xatadtxao&iyrec ino xtSy fiaatXiutv auf alle drei Ge-

richtsstatten zu beziehen. Phiuppi, Rhein. Mus. XXIX (1874), 8ff.; L. Lange,

Die Epheten (Leipzig 1874 = Abhdl. d. siichs. Gesellsch. d. Wiss. VII) 40;

Philippi, Der Areopag, S. 229 ff.; J. M. Stahl, Rhein. Mus. XLVI (1891), 250.

Vgt auch Job. Droysen, De Demophanti etc. populiscitis (Berlin 1873, Diss.),

p. 19. Die (iaotXeie aind dieselben, wie in dem erwahnten Gesetze Drakons ntgl

rrf ^oror, welches das Volk im Jahre 409/8 in Stein hauen liefs. CIA. I, 61:

*?vt<K Ufay xol ittfA fit, V ngoyo(ia)f (x)t(tiyji tig rtra, (ptvy$ir <f>x<tf<w dk

fig paotXdac «/r««5(r) q>6{yov) % Xtvottrra- tovg dk itpitag

4myy{iivat). Die Liicke ist in verschiedener Weise erganzt worden (U. Kohler,

Hermes II, 27; E. Curtius, Ber. der Berl. Akad. 1873, S. 287; L. Lange, Die

Epheten, S. 42; Leipzig. Stud. II, 116. Vgl. die Zusammenstellung bei Philippi,

Areopag 333 ff.), unbedenklich und moglich ist aber nur die auch von A. Kirch-

boff, CIA. IV, p. 18 als die wahrscheinlichste angenommene Erganzung H. Sauppes

(lad. lect. Gott. hib. 1873, p. 7): (itty tig aixiaxai toy pov)Uvo«vta mit der Ver-

tx^wruug Dittenbergers (a. a O.): tig fiovXtvatryta , denn die iibrigen weichen

eatweder vom offiziellen Sprachgebrauche ab oder setzen ein Versehen des Stein-

cQetzen voraus. E. Curtius a a. 0. 288 ff. betrachtet „die Konige" als ein Kol-

legiutn tod paoiXtig, H. Sauppe a. a. 0. und C. Wachsmutb, Stadt Athen I, 469

erkliren sie fur die <pvXo{iaaiXttg (dagegen mit Recbt Philippi, Der Areopag 23f>

and H. Lipsius, Bursians Jahresberichte 1873 II
t 1349); Schomann, Jahrb. f. kl.

Phuol. CXI (1875), 153 ff. und CXIII (1876), 16ff. meint, es handele sich urn die

ArcLonten dieses Namens vereint mit den <pvXopa<tiXti(. Allein es steht jetzt hin-

ingUch fest, dais die fi««iXei< die jihrUch wechselnden Archonten mit dem Titel

UuiUit «ndf welche Vorsitzende der Blutgerichte waren. Das Gesetz Drakons

vurde doch zum praktischen Gebraoche neu aufgezeichnet und konnte daber keine

Btttimmungen enthalten, welche mit dem geltenden Rechtsverfahren im Wider-
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war das Gericbt fiber Verbrecher gegen die bestehende Ordnung der

Gemeinde mit dem Prytaneion und dem heiligen Herde derselben in

Bprache standen. Wenige Jahre vor dieser Aufzeichnuog wurde eine Klage wegen

Veranlassung zu absichtsloser Totung beim /foauUv't anhangig gemacht. Antiphon,

Chor. 38. 41 ff. Vgl. N. Wecklein, Ber. d. bayer. Akad. 1873, S. 28 ff.; L. Unge,

Die Epheten, S. 40; Philippi, Der Areopag, S. 238; Rhein. Mus. XXIX ^1874), 8.

H. Lipsius, Bursians Jahresb. 1873 II, S. 1350; B. Scboell, Jenaer Litteraturzeit.

1874, S. 747 f. Dafs der allerdings nicht gewohnliche Plural keineswegs die Be-

ziehung auf die nacheinander amtierenden „Konige" verbietet, zeigt durcb einige

Beispiele R. Schoell, Jenaer Litteraturzeit. 1875 , S. 690. Der Basileus war *Im>

der Vorsitzende des Areopaga, der Epheten und des Gerichts im Prytaneion, wo
die Verurteilungen ini ivgarrt&i erfolgt waren und zwar sicherlich der Kyloneier,

liber deren etwaige Nachkommen die voile Verbannung einschliefsende Atimie

ohne Frage ebenfalls verhiingt worden war. Vgl. Aristot. 'A&n. 16, 10; R. Scboell,

Hermes VI (1872), 21; L. Lange, Die Epheten 45 ff.; J. M. Stahl, Rhein. Mas.

XLVI (1891), 252. 264ff. Es fragt sich, aus welchen Richtern dieses

Gericht gebildet war. R. Schoell a. a. 0. 20; N. Wecklein a. a. 0.;

C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 480; Schomann, Jahrbuch f. kl. PbUol. CXI
(1875), 165 and P. Forchhammer, Philol. XXXIV (1876), 466f. denken an die

Prytanen der Naukraren (Hdt. V, 71). Dagegen mit Recht: L. Lange

a. a. O., S. 55 ff.; Philippi, Der Areopag 244 ff. und M Stahl, Rhein. Mus. XVI
(1891), 250. 481 f., welcher betont , dafs die Prytanen der Naukraren wahrschein-

lich eiu ahnlicber Verwaltungsausschufs waren , wie spfiter die des Rates. B. Keil,

Die soloniache Verfassung (Berlin 1892) 109 ff. identifiziert dieses Gericht im
Prytaneion mit dem am Prytaneion, wo der Konig und die Phy lobas ileis

zur Zeit des Ariatoteles ein zeremonielles Gericht uber Tiere und leblose Gegen-

stinde hielten, welche den Tod eines Menschen verursacht hatten (vgl. S. 106,

Anm. 1). AUerdings war diese Scheingerichtsbarkeit sicherlich nur ein Uberrest

einer ehemals bcdeutcndern richterlichen Kompctenz des Basileus und der Phylo-

basileis, aber das Gericht am Prytaneion darf nicht mit dem im Prytaneion zu-

sammengeworfen werden (vgl. Philippi, Der Areopag, S. 235V Das zeremonielle

Gericht fand nicht im, sondern am Prytaueion und, wie alle dixai tporixai, unter

freiem Ilimmel statt, weil das Tier oder der Gegenstand wegen der Blutschuld
unrein war. Vgl. Antiphon, Herodes Ermord. 11. Ein Prozefs wegen Tyrannis
gehorte aber ebenso weuig wie die spatere tiaayytlm wegen xaialwiis row jipov
zu den dixm tfovixal. Keil schliefst aus dem Amnestie-Gesetz des Patrokleides bei

Andokid. Myst. 78 \nXrv onoau ir arrjAmc yiyQanrm raiv ^ iv&d&t juctrrinvv

ij <,Soon>i( 'Jgeiov nayov £ xtov i<peraiv q i» nQvtaveiov »" JtXtfiviov (Griinde fur

die Beibehaltung von deXcpivlov bei Keil] dixaedetotv [/*] vno rwr paaiXiw (*)

in) tfovip r/f ion tpvyi] ^oVaroc xttTtyv<JoOt)\ i\ aqayaiai f\ ivgarrtJi. Text
nach Stahl a. a. O. 256). dafs der Basileus und die Phylobasileis noch im Jahre 405
diese politisohe GerichUbarkeit besessen hatten. Stahl bemerkt sehr richtig, dafs

eine solche Gerichtsbarkeit allem, was wir uber die damalige Gestaltung des athe-
uischen Gerichtswesens wissen, widersprechen wurde. Staatsverbrechen gehorten
seit der Reform des Ephialtes vor das Volksgericht und, wenn das Volk die
Entscheidung einem Gerichtahofe ubertrug, so fuhrten in demselben die Thes-
motheten den Vorsitz. Das spatere Kriminalrecht kannte auch keine Klage rvp«*-

Digitized by Google



§ 15. Die Anfange des athenischen Staates; Konigtura und Adelsherrschaft. 161

ahnlicher Weise verkniipft, wie die Gerichtsst&tte fur Mordprozesse an

das Heiligtum der Semnai gebunden war. Als dann der Archoa an

Stelle des Basileus der oberste Jahresbeamte der Gemeinde wurde, er-

bielt er als solcher und auch mit Riicksicht auf die familienrecbtliche

Bedeutung seines Amtes (bis zur vollen Entwickelung der Demo-
kratie) das Prytaneion zum Amtssitze !

. Der Basileus siedelte nach

W<foc, sondern nur eine cioayytXta xaraXvafaii tov &r,pov. Da seit der Zeit des

KleiBthenes eine Verurteilung wegen Tyrannis nicht vorgekommen war, so hatte

die Wiederholung des in\ tvQtwidi aus dem aolonischen Amnestiegesetz nur inso-

fern Bedeutung, als noch Nachkommen der einst in\ rvQttyrtdt Verurteilten vor-

handen waren oder vorhanden sein konnten (vgl. U9n. 16, 10). Das Gcsetz des

Patrokleides hatte unzweifelhaft etwaige Nachkommen der Pciaistratidcn ira Auge,

die dann, wie Stahl konsequent schliefst, wie die Kyloneier, ix nQvravtlov verurteilt

worden waren.

Bcvor ihra die \4&n. bekannt wurde, nahm Stahl mit Riicksicht auf Thuk. I,

126 in Ubereinstimmung mit Lange, die Epheten 61 ff. ; G.Gilbert, Gr. Staatsaltert.

I\ 118, Anm. 2 und Busolt, Gr. Gesch. I', 408, Anm. 1 an, dafs die Archonten
den Gerichtshof im Prytaneion gebildet hiitten. Dann wurde aber, was nicht

ohne Bedenkcn ist, der Basileus noch zu einer Zeit den Vorsitz unter den Ar-

chonton gehabt haben, als der Archon bereits der oberste Beamte war. Nach

der Veroffentlichung der kam Stahl, Rhein. Mus. XLVI (I8f»l\ 482 zu der

Ansicht, dafs die Areopagiten im Prytaneion gcrichtct hiitten. Nach Aristot.

'.4&7i. 8, 4 verwieB Solon die Klageu gegen die inl xmaXi an tov irjfiov avvinrn-

fiiyovs vor den Arcopag; vgl. Andok. Myst. 96. 97. ,,Friiher
u

,
sagt Stahl, „hatte

dem Areopag offenbar dieselbe Befugnis zugestanden gegen diejenigen, welchc die

bestehende aristokratische Regicrung angriffeu." Obwohl wir keine urkundliche

Gewiihr dafur haben, dafs Solon ein Eisangelie - Gesetz iubezug auf xarnXvaig tov

dr
lfAov erliefs (vgl. S. 45 Anm. — Niese, Hist. Zeitschr. LXIX [1892], 57 halt ps

fur spiitern Ursprungs), so spricht doch alle Wahrscheinlichkeit dafur, dafs er den

von ihm ,gelenkten Demos" (denn in dem soloniscben Fragment U9n. 12, 4

ist mit Wilamowitz und Kaibel* zweifellos: iyto #i ruiv piv ofvtx' iltoviXaTttv

dijfiov u. s. w. zu lesen) auch durch Gesetz gegen Anschlage auf seine Verfassung

zu schutzen suchte. Ferncr untcrliegt es keinem Zweifel, dafs der Areopag

durch Solon die Aufsicht iiber die Befolgung der Gesetze erhielt, und wahr-

scheinlich hatte er dieselbe bereits vorher (vgl. S. 147, Anm. 1). Die Areo-

pagiten waren demnacb die zur Aburteilung iiber Versuche zum Umsturze

der gesetzlichen Ordnung kompetenten Richter. Wenn sie in der That wegen

Tyrannis im Prytaneion richteten, so konnte sich die Unterscheidung i$ '.Igtfov

nayov f, ix igvrrrveiov
, wie auch Stahl annimmt, nur auf die GerichtsstStten

beziehen. Freilich sind damit nicht alle Schwierigkeiten gehoben, und die Mog-

lichkeit ist nicht ausgeschlossen , dafs die Archonten, welche die Vollmacht er-

halten hatten, to nay avtoxotiroQai <f»«$f»Viu # r'v aQiara diayi)>va><rxw<n (Thuk.

I, 126), etwa ein besonderes Gericht aus Vertretern des Adels (wie Plut. Solou

12) unter dem Vorsitze des Basileus bildeten.

1) Aristot. l4$n. 3, 5: o <T ao/ai* to n q vt n v t to y, 6 <fi noXeuaQx^ ™
RosoH. Gri«chi«eb« G<«cbichU. M. *. Aufl. II
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der Konigshalle iiber und kam nur noch in dem besondern Falle eines,

vermutlich von den Areopagiten gebildeten 1 Gerichts iiber Tyrannis

nach dem Prytancinn, bis auch dieses Staatsverbrechen , nachdera es

dem Begrifle der xardkvoig tot- drjpov
.
untergeordnet war 2

, an das

Volksgericht und den Gerichtsvorstand der Thesmotheten uberging.

Die Wandlung inbezug aut den Baa ileub und Archon wird sich um
682 vollzogen haben, denn mit diesem Jahre begann die fortlaufende

von den attiechen Chronisten ihren Jahrbiichern zugrunde gelegte Listc

der eponymen Archonten 3
, und der Beginn solcher Listen pflegte der

'EntXvxeiov (e?/e) . . . foouolHim tT «?/ov re) 9tauo9tteiov. Nach dem von der

\t»n. abhangigen Artikol bei Suid. 8. v. aQxutv = Bckker, Anecd. gr. I, 449, 1!»

xa9r,aro vor Solon der Archon nrrprf xov< intovi povt , d. h. den Statueu der zebn

kleisthcnischen Phylen-Heroen . die auf einem iiber dem Planum der Agora er-

habenen Platze iu der Nahe der Tholos, des Amtsgebiiudes der Prytanen, standen.

Paus. I. 5, 1 : Sammlung der beziiglicben Stelleu von Milchhofer bei E Curtius,

Stadtgesch. von Athen, p. XLVII; vgl. H. Lolling, Miillers Handb. d. klass.

Altertuuisw. Ill, 316; Milchhofer, Baumcisters Denkmaler, Art. Athen, S. 1G4

;

C. Wachsmuth, Stadt Athen II. 1, S. 388 AT. Dieser Angabe liegt augcnscheinlich

eiue Verwechselung des Prytaneions mit der Tholos der Prytanen zugrunde, die

auch Schol. Aristoph. Frdn. 1183 wiederkchrt. Vgl. Judeich, Rheiu. Mus. XLVII

(1892), 59, Anm. 2. Eine solcbe Verwechselung konnte um so leichter erfolgen.

als das Amtshaus des Archon in spiiterer Zeit (wie auch Aristotcles mit

dem Worte fi/e deutlich sagt) sich nicht mehr im Prytaneion, sondern
unter einer ganzen Oruppc offentlicher Gebaude (U. Kohler, Hermes V, 33Hff.

342; VI, 98) am Mark to befand. Das geht deutlich aus der im 4. Jahrhuudert

verfafsteu (Blafs, Attische Beredsamkeit F, 338) Rede des Ps. Andokid. g. Alkiab.

14 hervor: t)vuyxaat (Alkibiades) n]v yvvttlxtt . . . €tno%iittlv (tyy oixictv) eiOovanv

iiQOf r<iv iigxovtrt xatti ruv vouov . . . npnnowc ix rjfi dyoQtii tip yvvuixu

<pXtTO <*«V- L
Tm 350 war das hqzuvhov o»xiju« das gemeinsame Amtslokal der

Archonten. Demosth. XXI (g. Meid ), 85. Vgl. Hypereides b. Pollux IV, 122

und dazu C. Wachsmuth, Stadt Athen II. 1, 355. Die Angabe des Aristoteles

!A9n. 3, 5: inl o*i SoXtuvo; antiyrtf (die neun Archonten) ei* to 9tauo9ertiov ovr-

ti\9qv betrifft nur die besondern Fiille der gemcinsameu Amtsthatigkeit, denn der

Basileus hatte noch spaterhin sein Amtshaus in der „ Konigshalle ". Vgl. S. 154,

Anm. 4. Aber es ist zweifellos richtig, dafs der Archon in friiherer Zeit im Pryta-

. neion amtiertc. Nach Plut. Aristeid. 27 wurden die Tochter des Aristcides ix nQv-

tuveiov verheiratet , die familienrechtlichcn Angelegenheiten gehorten aber zur

Kompetenz des Archon (vgl. Gilbert, Gr. Staatsaltcrt. F, 124, Anm. 1). Ferner

wurden die nQtutvfUt genannten Gerichtsgebiihren gerade bei den Prozessen er-

Iegt, die zum Teil noch spaterhin zur Kompetenz des Archon gehorten und vor

der Zersplitterung der Gerichtsbarkeit hochst wahrscheinlich durchweg zu der-

nelben gehort hatten. Vgl. S. 157, Anm. 1 auf S. 158.

1) Vgl. S. 1G1 Anm.

2) Vgl. S. 45 Anm. und Stahl, Rhein. Mus. XLVI (1891), 2G4. 482f.

3) Vgl. S. 13*>. Anm. 3. Seit dieser Zeit datieren die attischen Chroniken

Digitized by Google
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Natur der Sache nach an einen Wendepunkt in der politischen Ent-

wickelung anzuknilpfen l
. Friiher nahm man allgemein an, dafs die

Fiihrung der Archontenliste mit der Einsetzung von neun einjahrigen

Archonten an Stelle des auf zehn Jahre gewahlten Basileus zusammen-

fiel *, indessen, dafs Aristoteles recht hat , wonn er im Einklange mit

der altera atthidographischen Uberlieferung 3 den Ursprung des Ar-

durchweg in ' «p/G»rof. Marm. Par. 33: «qxovto$ 'sUHrqai ^Tb))a(u [vgl. Paus.

15, 1]; 34; Paus. IV. 23, 4. 10 : VIII. 39, 2. Plut. Solon 12 (Androtion):

MiyaxXfje 6 aQ%(av xjX. — o MtyaxXtg xnl ol owi'tQxovr&s (uin 630). l4&n. 4: in'

'j4(Hoxaizpov ftp/orof Jgaxwy rovg dfouovt; i9t}Xtv. Plut. Solon 14 (Androtion)

:

i#i9>i di ttQx<ov fitrii +tX6ppQoiov. Der Eingaug voui solonischen Amnestie-Gesetze

lautet: 'y#r£u«y, oaoi tirifiot qoav, nQiv »* ZaXtorn opf«i xtX. (Plut. Solon 19; vgl.

S. 150, Autn. I). Es gab also schon vor Solon eponyme Jahresbeamtc mit dem
Titel >'

QXatv. Die Vennutung (Bd. P, 408; Busolt , Mullcrs Handb. d. klass.

Altertumsw. IV 1
,
132; V. Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert.% § 62, S. 344),

dafs bis zur Zeit Solons der eponyme Beamte noch den Titel paotXtt'i; geflihrt

habe, ist cntschicden irrig, sic beruht weseutlich auf einem nicht vollstandig in

der urspriinglichen Fassung erhaltenen Bruchstucke aus der siciliscben Chronik des

Hippys von Rhegion (MUller, Frgm. Hist. gr. n, 14, Frgin. 5 = Antigonos, Hist.

Mir. 121), der um die Zeit der Perserkriege lebte vgl. Bd P, S. 366, Anm. 1):

"Innvi o Pqyivof r o 10 v 1 6 y rt y(Mt(pn' (prjatv iv 'j&fjvaif ini paoiXeux; 'F.nmvitov

i^oXvpnutdof I'xttjf xal TQtaxoatf
t i ir f} '.'/{nvriuac Aaxwv rixtj arciitiov = 636) tijc

Ztxtkns iv DaXixots aixodofii)&r
l
i'ai tenor xrX. Die Olympiadenziihlung nach den

Stadioniken kam erst im 4. Jahrhundert auf (Bd. P, 587, Anm. 1), so dafs diese

Datierung nicht von Hippys herriihrcn kanu. Es ist gar nicht abzosehen, weshalb

Hippys in einer sicilischcn Chronik ein lokalsicilisches Ereignis nach einem

attischeu Jahresbcamten datiert haben sollte. Vermutlich liegt eine auch sonst

Torkommende (Bd. I*, 428, Anm. 7) Verschreibung aus iv K«niv*\ vor. Nach einem

syraknsanischen §uoiXn'\ datiert Hippys Frgm. 7. — In einzelnen, den Basileus

besonders angehenden Fallen wurde, ebenso wie nach andern Bchorden, noch im

5. Jahrhundnrt 4n\ paotXtvonoi datiert. CIA. I, 539.

1) A. v. Gutschmid, Jahrb. f. kl. Philol. LXXXin (1861), 23.

2) Man stiitzte sich dabei wesentlich auf Angaben von Chronographcn , die

zwar auf die Atthiden - Uberlieferung zuriickgehen (vgl. Euseb. Cbrou. I, 190,

v. 12 f. Schoene und S. 132, Anm. 3), aber nicht ihre itltere Gestalt wiedergeben.

Euseb. Vers. Armen Abr. 1333: Atheniensium reges cessarunt et principes annui

constituti aunt ex Eupatridis, novem principum exstitit principatus (Hieron. Abr.

1333; Synkell., p. 399, 1); vgl. Chron. I, 190; Kastor bei Euseb. Chron. I, 183;

Paus. IV. 5, 10; 15, 1. Allein im Marm. Par , unserer altesten, von einem vor

Philochoros schreibenden Atthidographen abhangigen Quelle (vgl. S. 12, Anm. 2),

heifst es Ep. 32: aq>' ov xar' iviavtov %q(x)6v ° *P(/^*U *' '"""^^ Vorher

amtierte also der aQxoiv nicht x«r" «Vi«t»ToV, und eB gab mithin Archonten schon

vor Beginn der Liste. Hier blickt eine Sltere, von Aristoteles benutzte atthido-

graphische Uberlieferung durch.

3) Vgl. die vorhergehende Anmerkung.
11*
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chontats noch in die Konigszeit versetzt ergiebt sich daraus, dafs die

Archonten schwuren, eine aratliche Handlung „wie unter Akastos" zu

vollziehen. Wahrscheinlich handelt es sich urn die Vollziehung der

einen feierlichen Vertrag zwischen Konig und Adelsgemeinde alljahrlich

bekraftigenden Opfer und Eidesschwure s
. Akastos befand sich nun

nicht in der Liste der einjahrigen Archonten, denn die Atthidographen

machten ihn zum Nachfolger Medons s
. Er gehdrte also noch zu den

Konigen aus dem Hause der Medootideu 4
.

Die bedeutende strafrechtliche und staatsgerichtliche Kompetenz,

die der Basileus als Vorsitzender des Areopags besafs, wurde ihm durch

die Beschrankung des Areopags auf die Blutgerichtsbarkeit 5 zum

1) Vgl S. 130.

2) Aristot. \49n. 3, 3 (nach Sandys): mot 6' ini 'Axdatov <faai yeriatou (rr>

"dZ'i*' tipftor) f inuptQOvoiv ^on) ol ivvia «(>/o/r«c ojin'ovat (xa&dntQ) ini

Axtiaiov id oQxia 7ton',otiv ,
t»< in\ iot'(ro)v rij( ^aatXf{a<; naQaxtoQqotirrtor rtov

Ko&'(>t<ftiy) xrl. Nacb Keiiyon' sind die ersten funf Buchstaben von (ro

Sq x)t« nicht sicher zu lesen, aber Blafs, Jahrb f. kl. Pbilol. CXLV (1892), 571

hat Sqxiu erkannt. Td oqxm sind die Opfer uud hciligen Gebrauche, die bei einera

feierlichen Eid'chwure (ro inl ooxw atpdyia), insbesondere zur Bekraftigung einos

Vertrages
,

vollzogen wurden , so dafs cqxui auch die Bedeutung von Eidschwur

erhult nnd oqxm ituretv, noitio&ai geradezu „ einen Vertrag schliefsen" heifst.

Vgl. 11. II, 124. 339 ff.; Ill, 94. 106. 245. 252. 256. 280. 292. 299; IV, 67.

155ff. 236. 271; VII, 69. 351; XIX, 191; XXII, 262. 265; Od. XXIV, 483;

Pind. 01. X, 6; Aeschyl. Again. 1406; Sophokl. Trach. 1213; Eurip. Hiket.

1231; Med. 735; Ariatoph. Wolk. 528; Hdt. I, 69 (^aarro S<ma {siW*-

niQi >al avpttazw)'* h ^ VII, 132; Thnk. VI, 52; Polyb. III. 25, 7 (<* noior-

utvo( td oQxia n<pl r<o* avt&r
t
xwr) XXII. 13, 6. 9. Es wurde daraus zu

schliefsen sein , dafs in Athen ahulich wie in Sparta bei der gesetzlichen Be-

schrankung des Konigtums uud dem datnit zusammenhSngenden Aufkommen des

Ephorats (vgl. Bd. I
1

, S. 561), ein fonnlicher Vertrag zwischen dem Konig-

tume und der Adelsgemeinde iiber die * beiderscitigen Rechte und Pflicbten ab-

gescblossen wurde, und dafs dieser Vertrag, wie er unter Akastos abgeschlosften

worden war, unter feierlichen Eidschwiiren und Opfern alljahrlich ernannt werden

sollte. Sowohl dem Basileus, wie den ihm (wie den spartanischen Konigen die

jahrlich wechselnden Ephoren, dem molossischen Konige der jahrlich wechselnde

Prostates, vgl. Busolt, Mullers Ilaudb. d. kl. Altertumsw. IV*, 76) zur Seite ge-

stellten Archonten wurde beim Regierungs- bzw. Amtsantritt die eidliche Ver-

pflichtung auferlegt, die oqxui so zu vollziehen, wie sie unter Akastos vollzogen

worden waren. — Es ist femer bemerkenswert, dafs die Archonten ihren Eid nach
einem altertumlichen Ritus vor der Konigshalle leisteten (vgl. S. 154, Anm. 4).

Ober die Thesmotheten, die denselben Eid, wie die ubrigen Archonten zu schworen
haiten, vgl. weiter unten S. 177.

3) Vgl S. 132 Anm.

4) Vgl. S. 131, Anm. 1 und S. 134.

5) Vgl. S. 147, Anm. 1.
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grofeten Toil entzogen. Seit der Zeit des Epbialtes gebiirten vor sein

Forum nur noch die BlutkJagen, iiber welche der Areopag und die

K| beten zu richten batten l
. Du er ferner die Oberaufsicht iiber den

Staatskultus und die beihgeu Bezirke behielt 2
, so batte er auch die

Prozefsleitung
,
ursprungHcb die richterlicbe Entscbeidung, bei Klagen

wegen V
T

erletzung der den Gottern schuldigen Ebrfurcht (yqctifcti dae-

foia^), bei Streitigkeiten zwiscben Geschlechtsgenossen iiber die Be-

kleidung eines Priestertums (dtadr/Moiai UQOovvrjs), und bei Prozessen

wegen der den Priestern zukommenden Sporteln (diadt/iaotai ytQ&v) s
.

Inter den religiosen Obliegenheiten des Basileus ist, abgesehen von der

Darbringung der altbergebracbten Staatsopfer 4
, bervorzuheben die

Leitung der Mysterienfeste und Lenaien, wobei ihm, namentlicb bei

der Anordnung des Festz^ges und der Vollziebung der Opfer fur Rat

und Volk, im 4. Jabrhundert vier tniftelriuai xQv ^vaxriqUov zur Seite

standen, wahrend er den dramatiscben Agon an den Lenaien allein

leitete. Je einen Epimeletea w&blte das Volk aus den alteleusiniscben

Priestergeschlechtern der Euiuolpiden und Kerykes b
, zwei aus der ge-

l j Vgl. das Genets Drakons negi tuv <p6rov und das solonische Amuestiegesetz

S 159, Anin. 1; Autiphon, Chor. 38 ff. ; Aristot. '/f9n. 57: Xtty^tivovrm eft x«l rot>

9x1-9* tilxui nuOttt nQu( jovroy, xul 6 nQtmyoQtvtay tiqyea9tu tuiy youffAtoy ovxoi

fatw. • tiadya J' 6 paaiXttii xi2. (vgl. Aristot. Frgra. 424 Rose, Aristot. Frgm.\

p 280 = Pollux VIII, 90; Bekker, Anecd. gr. I. 219, 16; 310, 6; Schol. Plat,

fcutyphr. 2a ; Phot, und Suid. tyspoviu dixaatijQiov). Weiteres bei Meier und

Scnomann, Att. Proofs', bearb. von H. Lipsius, S. Gl ff. 37b' ff.

2) Aufsicht iiber das Pelargikon: S. 125, Anm. 1; CIA. II, 841 (diejenigen,

welche aus dem Bezirke des Apollon Erithaseos Holz, Reisig oder Blatter geholt

haben und vom Priester mit einer Bufse belegt sind, sollen vod diesem detn Basi-

leus and dem Kate angezeigt werden). Der Basileus verpachtete (uuter Mit-

virkaog der Poleten) die Tempelguter. *A9ji. 47, 4: eiatpiQa cfi xak 6 pnoiXtvs

'«> ftm&wotii tuiy ttfteyuiy a'yaygutl>(t<, dv yQajupai c(/ois X$Xevx)aj^iron. Ver-

puchtung des beiligen Bezirkes des Kodros, des NeleuB und der Basile: CIA. IV.

i- p »iC, Nr. 53a Verpachtuug eleusiuiscber Tenapclgiiter (mit den innnatat

tAtvouro&iy und deD entfAtXtjrai uiy pvai hqIihv) : f-tfiifi. ttQxaioX. 1883, p. 110 B,

» 28 ff. Verpachtuug der Jej>« oqyus vou Eleusis: fyift. ttQ^atoX. 1888, p. 118 =
Bullet d. corr. bell. XIII (1889), 434 ft — Im fo>oc des Basileus standen ein-

gfheude Bestimmungen iiber die nagaauot und den ibnen obliegcDden sakralcn

^ erpflichtungen. Vgl S. 155, Anm. 3 auf S. 15G a. E.

3) Aristot. A*n 57. Vgl. Aristot Frgin 424 Rose" (S. 1G5, Anm. V>
;

lAanosth. XXII (g. Audrot ), 27; XXXV (g. Lakr ), 48; Hypereid Euxen. 21.

Weiteres bei Meier und Schumann, Att. ProzeiV , bearb. vou H. Lipsius, S. 02.

»;ff.

4; S. 125, Anm. 1.

5 S 77, Anm. 2 und S. 94, Anm. 5.
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samten Biirgerschaft f
. Sodann veranstaltete der Basileus alle Fackel-

wettlaufe *, hatte die Obhut iiber die Parasitoi 8 und ernannte zu den

Anthesterien die Gerarai 4
. Seine Gattin , die Basilissa oder Basilinna,

die er als Jungfrau von reinburgerlicher Abkunft geheiratet haben

mufste 6
,
vollzog an dieaem Feste den Ritus der heiligen Vermahlung

mit Dionysos c
.

Der Polemarchos, welcher nach Aristoteles zuerst vom Adel

dem Konig an die Seite gestellt wurde 7
, hatte seinen Amtssitz im

Epilykeion, das aufserhalb der Stadt und zwar im Oaten, am rech-

ten Ufer des Ilissos belegen war 8
. Seinem Namen nach war er der

1) Aristot. 'A&n. 57; vgl. Aristot. Frgm. 424 und 425 Rose* (Harpokr. s. v.

intfitXnir,^- P8 . Lys. VI (g. Audok.;, 4; Demoeth. e. Meid. 171; CIA. II, 315.

376. 741, v. 10. 1346. 1349; V^. tteXaioX. 1887, p. 172. 177. Weiteres bei Nebe,

De Eleusiniorum tempore et administratione (Halle 1887, Diss.) 58 ff.: Toepffer,

Attiache Genealogie 78 ff.

2) Aristot. a. a. 0. Vgl. Demosth. XXXV (g. Lakr.), 48. Vgl. A. Momm-
sen, Heortologie, S. 169. 282. 31 Iff.; Bockh, Staatsh. d. Athen. I ', 539 ff.

3) Vgl. S. 155, Anm. 3 auf S. 156 a. E.

4) Vgl. S. 74, Aum. 2.

5) Ps. Demosth. g. Neaira 72. 75. Pollux III, 39: i, <ff in naQ&e»(n; n*l

yrtyitfiivi) n gun onoffi; exaXeTro' yiygttntui cf* oilyoua rw rot* jlaaiXtat(

v n ju <<>.

6) Vgl. S. 155, Aum. 3.

7) Vgl. S. 129f. und 136.

8) Aristot. ll&n. 3, 3: 6 <Jf noXiftagx 1^ 'f.ntXixeuiv' o tiqi.tiqot uiv

exaXelto noXt/uag/tiov, int\ Si KniXvxoi avtaxodofiijoe xa\ xrtTtoxev'aotv ui'to noXt-

(U«(W})o«?, 'EniXvxetov ixXti&ti. Daraus Suid. s. v. rrp/wr = Bekker, Anecd. gr.

I, 449, 21 (cV Avxelta). Vgl. Hesych s. v. ini Avxttov agxeioy row -nuXtuttQXov

/f*<J»7?<r». Die Angaben iiber das Lykeion bei E. Curtius, Stadtgcscb. von Athen,

p. LXXXVI. Ein Epilykos erscheint allerdingi* hn Stammbaume der Philaiden

(Pherekydes b. Markell. Leb. d. Thuk. 3. Ein Gargettier: CIA. II, 2174), aber

die Angabe, dafs das Amtshaufi des Polcmarchos, weil es durch Epilykos (als

(als Stiftung fur gluckliche Aintsfuhrung vgl. die Stiftungeu &eoiAo9ttrt aa<; xrX.

CIA. II, 1186. 1187. 1199 u. s. w.) wieder aufgebaut und in den Stand gesetzt

worden war
,

Epilykeion hiefs , erinnert sehr an die Geschichten , wclche die

Atthidographen zur Erklarung der Ortsnamen teils selbst erfanden , teils aus

dem Volksmunde aufnahmen. Vgl. S. 34, Anm. 2 und S. 130, Anm. 4. Man darf

sie daher nicht mit Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert.
6
, § 98, S. 564 , Anm. 2

:

G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I*, 124 u. a. ohnc weiteres fur historisch haltcn. —
Das Lykeion war ein ausgedehnter Bezirk im Oaten vor der Stadt am rechten

Ufer des Ilissos (Plat. Lys. 203a; Xen. Hell. II. 4, 27; Hipp. III. 1, 6; Paus. 1.

19, 6; Strab. IX. 397. 400; Plut. Thes. 27; Vit. X or. 841c. 852 B: Laert. Diog.

V. 2, 51; Cic. Quaest. acad. I. 4, 17; CIA. II, 240b, v. 7; 341, v. 17; 471, v. 20.

Vgl. II. Lolling. Mullere Handb. d. klass Altertumsw. Ill, 324; Milchhofer, Athen,

in Baumeisters Denkmalern, S. 182; E. Curtius, Stadtgescb. von Athen 54. 90.

183). Es lag in demselben eiu Heiligtum des Apollon Lykeios (CIA III, 89. 292
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Kriegsherr, dem die Leitung dcs Heerwesens und der Oberbefohl im

Felde zustand Noch bei Marathon, als der thatsachliche Ober-

befehl bereits unter den zehn, seit dem Jahre 501 vom Volke aus

den Phylen gewahlten Strategen taglich abwechselte, gab der Pole-

marchos im Kriegarate der Strategen, augenscbeinlich als dessen Vor-

sitzender, zuletzt seine Stirame ab, so dafs bei Stiramengleichheit die

Entscheidung in seiner Hand lag. Er nahm ferner den Ehrenplatz an

der Spitze des rechten Fltigels ein 8
. Doch schon in den Kriegsjahren

von 480 und 479 spielle der Polemarchos bei der Heereslcitung gar

keine Rolle mehr, und nach den Perserkriegen erinnerten an seine ehe>

malige Stellung als Kriegsherr nur seine Ehrenrechte und richterlichen

Befugnisse. Er opferte der Artemis Agrotera und dem Enyalios,

brachte das Totenopfer fiir Harmodios und Aristogeiton dar und leitete

die Leichenfeier tiir die im Kriege Gefallenen 3
. Die Gerichtsbarkeit

Lukian, Anacb. 7). Im 5. und 4. Jahrhundert fauden im Lykeion die Waflen-

iibungen statt. Aristoph. Frdn. 368: xa) yuQ Ixavov xqqvov dnoXXvue&n xni xtcrn-

r$TQ{fint&a nXitfoifittoi t't Avxnov xtix Avxttov avy So get , aiy tioni&t. Vgl. dazu

das Schol.-Xen. Hipparcb. 3, 6: Srav ye fif^y ngd tov axovtiofiov dttXnvytooiv (v

Avxt/to xrk. Das Gymnasion erbautc daselbst nach Theopompos bereits Peisistra-

tos (der zu Lykos, dem Heros der Diakria, nabe Beziebungen hatte. Vgl. S. 104

und S. 105, Anm. 2), nach Philochoros erst Perikles. Uarpokr. s. v. Avxuuy =
Suid. s. v. (Theopompos, Frgm. 14H; Pbilocboroa, Frgm. 96). Vgl. dazu C. Wachs-
mutb, Stadt Athen I, 501 , Anm. 2. Die Philosophen befanden sich iv Avxefy :

CIA. II, 471. Jenscits des Uissos lag in der Nabe das Heiligtum der Artemis

Agrotera (Paus. I. 19, 6: Bekker, Anecd. gr. I. 334, 12; Plat. Pbaedr. 229 B.

Vgl. dazu H. Lolling a. a. O. ; Milchhofer a. a. O.; C. Curtius, Stadtgesch. von

Athen, p. XV ; C. Wachsmuth, Stadt Athen II. 1, S. 273), welcher der Polemar-

chos alljiihrlicb opferte (S. 136, Anm. 2). Offenbar war das Amtsbaus des Pole-

marchos an die Nahe der Heiligtumer des Apollon Lykeios und der Artemis

Agrotera gebunden; es wurde aller Wahrscheinlichkeit nach desbalb der Name
Epilykeion iiblicb, wcil es „nach dem Lykeion bin" gelegen war.

1) Aristot. l49n. 22, 2 (im Jahre 501 0): ineua rot's oigarriyovi i
t
goi>vro

xntti qpvXas, i$ ixaazt}( <ft'Xr,s i'rrr, tijc it (tmtoqs at gar tn ( t)ytfiuiy i,v

6 noXifjag /o<. Das ist aber mehr der Form, als der Sache nach zutreffend.

Vgl. auch Bekker, Anecd. gr. I. 283, 21.

2) Vgl. den Abschnitt tiber die Schlacht bei Marathon.

3) Aristot. 'A9n. 58, 1 (Pollux VIII, 91; Bekker, Anecd. gr. I. 290, 27);

Philostr. Vit. Soph. II, 30. Es ist schon bemcrkt worden (S. 136, Anm. 2), dafs

der Polemarchos nicht erst seit der Schlacht bei Marathon der Artemis Agrotera

opferte, denn dieselbe hatte ihr Heiligtum und ihrcn Festtag, an dem sie gewifs

seit alter Zeit Opfer erhielt. Seit jener Schlacht brachte er ihr aufserdem das

damals gelobte grofsc Ziegcnopfer (Aristoph. Ritt. 660 mit Schol., Xen. Anab.

III. 2, 12; Plut. de malign. Herod. 26; Aelian. V. H. II, 25) dar und zwar am
6. Boedromion, weil das ihr Festtag war, denn die Schlacht wurde an einem andern
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dee PolemarchoB umfafste die rechtlichen Verhaltnisse der nichtburger-

lichen Bevolkerung. Es entsprach das der alten Anschauung, der ge-

mafs Fremde im allgemeinen als Foinde galten l
. Der Polemarcbos

war, wie Aristoteles sagt, iUr die Metoeken, d. b. fur die in Athen

domicilierten Fremden, dasselbe, was der Archon fur die Burger be-

deutetc s
. Vor seinen Gerichtsstand kamen alle, gleichviel ob gegen

Nichtbiirger oder gegen Burger gerichtete Klagen, welcbe die familien-

recbtlichen Verhaltnisse der Metoeken angingen, ebenBo die Prozesse,

welcbe die personliche Rechtsstellung der Metoeken und Freigelasseuen

betrafen Aucb die verniSgensrechtlichen Privatprozesse , bei deneii

der Verklagte ein Fremder war, gekSrten grundsatzlich zur Gerichte-

barkeit des Polemarcbos und mufsten aucb nach der Einsetzung der

gerade fur diese Prozesse koinpetentcn Vierzigmanner wenigstens bei

ibm anhangig gemacht werden *

Tage geliefert (Plat. Camill. 19; de glor. Athen. 7; de Herod, malign. 26; vgl.

Bockh, Mondcyklen, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. I [1855], 64; A. Mommsen,
Heortologie 213; Stengel, Mullen Handb. der kl. Altertumsw. V, 156), vgl. CIA.

1, 210, v. 8: 'AQttfiidot UqyoriQus dexdiqv ayfyanotwy. I, 223. Aufzug der

Ephebcn iv onXo* an diesem Tage: CIA. II, 467—469. 471. — Uber die xu Be-

ginn des Winters gefeierten Epitaphien and ihre allmahliche Entwickelong zu

einer alljahrlich mit Reden, Paraden und Fackellauf begangeneu Gedachtnisfeier

fur die im Kriege Gefallenen vgl. Tbuk. II, 34; Isokr. VIII (v. Frdn.)
, 87;

Demosth. XX (g. Lept.), 141; XVIII (v. Kr.), 288; PI. Plat. Menex. 249 B; Pa.

Lysias II (Epitaph.); Plut. Perikl. 28; Diog. Laert. I, 55; Suid. s. v. 6ifu<no-

»Xeovt naiifa; CIA. II, 467—469. 371. Naheres bei Sauppe, Nachr. d. Gotting.

Gesellach. d. Wiss. 1864, 8. 199 ff.; Schomann, Gr. Altert. I*, 570; A. Mommsen,
Heortologie 281 ff.

1) Hdt. IX, 11: (eivovs yap ixdXtov (die Spartaner) roiV fiag^itQot'i ; Cic. de

off. I. 12, 37 (apud majores der peregrinus hostis genannt). Vgl. uber die dfu(ia

dXXjXwv und die or* duqaXdi nag' aXX,jXovt ?yo<foi in alter Zeit : Tbuk. I. 3, 6. Wei-

teres bei Leist, Graeko-italische Rechtsgeach. 211 ff. 643 ff; Nagelsbach, Homer.

Theologie, bearb. von Autenrieth (Nurnberg 1884) 268 ff und in deu von Busolt,

M tillers Handb. d. kl. Altertumsw. IV, 52 und V. Thumser, Hermanns Oriech.

Staataaltert.*, § 9, S. 69 ff. angefubrten Schriften.

2) Ariatot. sidn. 58, 3: *ai tSXX' Sou roit noXdaif 6 ttQXmv, xavta io*i fittoi-

xoif 6 noXepawos. Vgl. Ariatot., Frgm. 427 Rose*.

3) N&mlich die <f»x«i dnoataatuv und die yga<pai dngoatuotuv, jene betrafen

Freigelassene, die ihren Verpflichtungeu gegeniiber dem Freilaaaer nicht nach-

kiunen, diese Metoeken, die sich bei ihren rechtlichen und offentlichen Ange-
lugenheiteu nicbt der Vermittelung einea biirgerlichen Vertretera (Prostates) be-

dienten.

4) Ariatot. *A9n. 58 (Ariatot., Frgm. 426 und 427 Rose 3 = Pollux VIU, 91;

Harpokr. a. v. noXtfAag/os und dnooiaaiov ; Bekker, Anecd. gr. 310, 9; vgl. 8uid.

Phot s. v. noXejuae/oc Harpokr. Phot. 8. v. tyeftoyi* dtxaotqgtov)
;

vgl. Lys.
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Beini Arc ho a, der seit etwa 682 der erste und eponyme Beauite

war l
, tritt in geschichtlicher Zeit die Sorge fur die iamilienrechtlichen

Verh&ltnisse der Burger als Grundzug seiner amtlichen Thatigkeit her-

vor
;

urspriinglich mufs er jedoch die privatrechtlichen Streitigkeiteu

zwischen Btirgem Uberhaupt gerichtlich entschieden baben *. Gleicb

bei seinem Amtsantritte erliefs er eine offentliche Bekauntmachung, in

der er jedem Burger zusicherte, dafs er sein Eigentum und die Ver-

fugung iiber dasselbe, wie er es vor seinem Amtsantritte gebabt hatte,

bis zu seiner Niederlegung ungeschmaiert bebalten snllte 8
. Er hatte

XX1I1 Paukl.) 2: ngo<j$xaXtad
i
uiy uvxov npo'f rov noltfiUQ/ov, voft^utv uetoixov

uvai. Pa. Demosth. XLV1 (g. Stepb. B.)
f
23: ei fiiy ui( vniq tiafc nyuf i6v

ap/ovia, ti <f£ vuIq tivns ,
ngos tov naXtpaQXQV. Volksbeschlufs iiber eineu

Recbtsvertrag mit Pbaaelia aus dem Anfange des 4. Jabrbuuderts CIA. 11, 11

(Dittenberger, Sylloge inacr. gr., Nr. 57): S it aft plv 'tf^qVipu ovpp^Xawy yi~

%-qtat (npof <#>)aai}A<ra}v uva, 'A&nivnoi xti( i)txas y(yyto&ai n («(><< r^> noXjeftd^xf

xiX. Die Prozenoi, privilegierte Fremde, erhielten iu den die Proxcnie verleihendeu

Beschliib»ea CIA. U, 42. 131 ausdriicklich Zutritt zu dem Polemarchos: nyoaodov

ttvat tt trt
if fiQQf Toy noXiftaQxov xaddnfff ioi{ aXXotc nQotitoif. Nur einige

Gattungaklagen gehorten auch dauu vor die Theamothen, wenu eiu Fremder dabei

beteiligt war, namlicb die Prozesse iu Bergwerksaugelegenheitcn v
<fixai nexaXXucai)

and die (ebenso wie jeue) binnen MouatBfrist zu entacheidenden Rechtastreitig-

keiten, welcbe aus kaufmauniachen Koutrakten (<f/x«* iunuQixui) erwucbseu. Ebeu-

falls vor die Tbesmotbeten kamen die auf Gruud von Rechtavertragen mit andem
Staaten zu entscheidenden Prozesse zwischen Burgeru und Fremdcn <f(xai and
ovppolmv). Die dixai iftnoQixai wurden indeasen erst in demostheuiacher Zeit der

Jurisdiktion der Tbemotheten tiberwieaeu, vorher fielen sie ebenao wie die Klagvn

wegen widerrechtlicher Eintragung in die Burgerliate unter die Kompetenz eiuer

besondem Gerichtsbehorde, namlicb der yaviodixvu. Aber bei jedem Privat-

prozesse, bei dem von cinein Fremdcn Bttrgen dafiir, dal's er aich der gericht-

licben Entscheiduug nicbt entziehen wurde, gefordert wurden, erfolgte diesc For-

derung vor dem Polemarcbos. Isaios b. Harpokr. s. v. noXefAnQxas; Isokr. XVII
;Trapez.) 12. 14; Demosth. XXXil (g. Zenoth.), 29; Pa. Demosth. g. Neaira 40.

Niherea iiber die Jurisdiktion des Polemarchos bei Meier und Schomauu, Att.

ProzelV, bearb. von H. Lipsius 68 ff. 95 ff. 387 ff. 019 ff. 994 ff.; Lipsius, Ber. d.

sachs. Geaellsch. d. Wiss. 1891, S. 55.

1) Uber die Entwickelung des Amtes uud deu Amtasitz vgl. S. 130. 157 ft*. 102.

Der Amtatitel lautete noch in makedonischer Zeit aqx a>v schlecbthin (vgl.

CIA. II, 895fl. 985. u. s. w. ; A. Kircbhoff, Hermes II, 161). Eponymos hie fa

der Archou nicbt, weil das Jahr, in dem er im Amte war, nacb ihm beuauut

wurde, sondern weil aein Name an der Spitze offizieller Namensverzeichnisse stand,

inabesondere an der Spitze der alljtihrlich in die Stammrolle und Burgerliate Ein-

getragenen. Der Archon eines Jahrgangcs hiefs dessen Eponymos. Aristot. 'A»n.

53: vgl. L. Lauge, Leipzig. Stud. I, 157.

2) Vgl. S. 157, Anm. 1 auf S. 158.

3) Aristot. 'A»n. 56, 2: xa\ 6 phy fVp/w* eiaeX»uiy n^wioy piv xt,-
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also die Burger gegen Beeintr&chtigung ihres Eigentums zu schutzen,

woraus sich ergiebt, dafs in alterer Zeit im ganzen aucb die Privat-

klagen, die spaterhin vor die Vierzigm&nner gehorten, unter seine Ge-

richtsbarkeit fielen. Seit der Beschrankung seiner gerichtlichen Koiu-

petenz lag es ihm namentlich ob, sich der Erbtochter, Waisen und

Witwen anzunehmen, die Vormlinder zu bestellen, die Eltern gegen

uugebuhrliche Bebandlung durcb die Kinder zu scbiitzen und fur den

Fortbestand der einzelnen Familien zu sorgen. Zu seiner Gerichts-

barkeit gehorten daher die Prozesse wegen ubeler Behandelung der

Eltern (Adoptive!tern, Grofseltern), Waisen und Erbtochter wegen Be-

eintrftchtigung des Waisenvermogens , namentlich durch Vormiinder,

ferner Rechtsstreitigkeiten inbezug auf die Bestellung von Vormundern

oder von Liquidatoren bei Erbtcilungen
,
Antrage auf gerichtliche Zu-

weisung von Erbschaften oder Erbtochtern, alsdann eherechtliehe Pro-

zesse, endlich Klagen wegen Unthatigkeit und auf Entziehung der Ver-

mogensverwaltung wegen Geistcsstbrung l
.

Aristoteles sagt, dafs der Archon, im Gegensatze zum Basileus und

Polemarchos, nichts mit dem Altangestammten , von den Vfitern Uber
kommenen (den Patria) zu schaffen, sondern nur spater Hinzugefugtes

(Epitheta) zu verwalten hatte, deswegen ware auch erst jungst das Amt
grols geworden, in dem sein Wirkungskreis durch das Hinzugefugte

erweitert worden ware *. Die Patria beziehen sich in diesem Falle

namentlich auf althergebrachte Opfer, Foste und religiose Handlungen 3
.

Bei der Angabc iiber die gesteigerte Bedeutung des Archontats kann

Qt rrti, oaa ri» fifty nqiy avroy tiae'AOety n't rr,r «{>/»?»'. rair' f^etv xa) xgmeiy

tif'/(ii UQX'S tc'Xov;.

1) Anstot. 'A»n. 56 (Frgm. 420—423 Rose 3
): yovtvv

,
inixk^ov, otxov oQ<fa-

vtxui xfrxoiocwf ; — tic tmryoni}; xuttiotaaiv; — e/f cforijroi*' alQtatv — xXqQwv xa)

ijiixXriQaiv imdixaaiai — dixm nayuyoiui. Uber die yQatfui aQyiaq vgl. S. 149,

Aum. 1. — Vgl. ferner die bei Dcmosth. XLIII (g. Makart.;, 16 uud 75 einge-

legteu Gesetze; Isaios III (Pyrr. Erb.}, 47; VI (Philokr. Erb.), 31. 36: VII

; Apollod. Erb.) , 30: v6uii> yaQ iui uq%o>>h nay olxvy, onat{ ay fit) fttQifAiSyttti,

nyoaidtxti (id xotvov rij? nuXtate) ryv tntftifaiav. Soloii tnachte auch den Archon

fur die Ausfuhrung seines Gesetzes verantwortlich, welckes die Ausfuhr der Bodeu-

erzeugnisse verbot. Plat. Solon 24. — Demostlr XXX (g. Onet. A), 6: XXXV
g. Lakrit.), 48: XXXVII ;g. Pantain.), 46: hqoc f*iy rov £p/orra, oV rtuv

toiovitay (rwf t'ntxXijguy) ol youoi xtXtvovai dmpeXttoSai. Aeach. g. Timarch. 158:

Hypereid. f. Euxen. 21 ; Ps. Andok. g. Alkib. 14. — Maheres bei Meier and

Schbmaun, Att. Prozefs* , bearb. von II. Lipsius 55 ff. 352—366. 482. 500. 618

und dazu H. Lipsius, Ber. d. sacliB. Gesellsch. d. Wissl891, S. 50 If.

2) A»n. 3, 3 : dio xal vimorl yiyovev jj dgxn int&4ro*i crv'l^fifrn).

3) Vgl. S. 136, Anm. 2.
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Aristoteles nicht die rein politischen Befugnissc desselben ini Auge ge-

habt haben, denn er sagt (in Ubereinstimmung mit Thukydides), dafs

bereits zur Zeit der inneren Kampfe in dem ersten Drittel des 6 Jahr-

hunderts der Archon die grolste Machtvollkommenheit besafn Offen-

bar schwebte ihni die erweiterto Amtsth&tigkeit des Archon bei den

Festen vur, namenUich bei den grolsen, erst uater Peisistratos einge-

fuhrten Dionysien. !Seit der Begrtindung der Demokratie wurden alte

und neue Feste iinmer reicher mit Aui'ziigen, lyrischen und dramatischen

Agonen ausgestattet, und gerade mit dieser Ausstattung hatte der Archon

zu thun Bei der Ernennung der Choregen , der Leitung der Agone

1 Vgl. S. 145, Anm. 1.

2) Vgl. S. 136, Anm. 2. Bei den grofseu DionyBieu und Thargelien leitete

er die lyrischen und dramatischen Agone und sorgte fur die Festziige. Aristot.

'Alt-n. 56; Plut. Kim. 8. (Bei der Veranstaltung des Aufzuges an den Dionysien

standen ihm zehn Epimeletai zur Seite.") Urspriinglich ernannte er alle Choregen

flir die dramatischen AuffUhrungen, zur Zeit des Aristoteles nur die fur die tra-

gischen Chore und iibernahm die von den Phylen fdr die lyrischen Knaben- und

MiLnnerchore. sowic fur die Chore der Komodie geatellten Choregen. Ferner

leitete er die Prozesse, die sich aus der Bestellung der Choregen ergaben.

Aristot. 'A»u. 56 vvgl- Aristot., Frgm. 420 Rose ;
' = Pollux VIII. 89; Lex. rhet.

Cantabr. 67<», 4); vgl. Demosth. g. Meid. 9. Die Bestellung der Choregen gab

Anlafu zu zahlreichen Prozessen (vgl. Ps. Xenoph. 'Attn. 3, 4). insbesondere kam es

oft vor. dafs jemand glaubte, dafs ein anderer zu der kostspieligen Leistung der

Choregie mehr verpflichtet [dittdirnaim /oQ^ywt') oder er uacli den gesetzlichen

Kestimmungeu davou befreit ware. Meier und Schomann. Att. Prozefs1
, bearb. v.

H. Lipsius, S. 6(). 617. Ferner lag dem Archon die Sorge fur die Aufrecht-

erhaltuug dor Festordnung ob. Vgl. Demosth. g. Meid. !*. 11. 178. Der kurz vor

dem ]>eloponnc8ischen Kriege gefafste Volksbeschlufs iiber die Einrichtuug der

Hephaistieii beatimmt, dafs bei Storuugeu des Festzuges, die eine grofsere Be-

."trafung verdienten, die Uoomnut die Sache to <Jix«ffr)ij'p(ioV rov a^yono<

bringen soUen. CIA. IV. 2, p. 64, Nr. 35 b. Alsdann veranstaltete der Archon

den Festzug fur den Asklepios und Zeus Soter und bestellte endlich die Choregen

und den Leiter der Festgesaudtschaft fur das grofse delische Apollonfest im An-

thesterion (vgl. Bd. I*, S. 302, Anm. 2'i. Diese Obliegenhoiten des Archon be-

trafen in der That inf9era (vgl. S. 136 , Anm. 2) , denn die grofsen Dionysien

waren kein altes Fest, die Auffiihrung von Tragodien begann erst unter Pei-

sistratos, die von Komodien nach den Perserkriegen. Ebenso burgerte sich der

Asklepioskultus zicmlich spat von Epidauros aus in der Stadt ein und gewann

erst, wie die InRchriften lehren, im 4. Jahrhundert grofsere Bedeutung. (Uber die

Einbiirgerung des Asklepios: Mommsen, Heortologie 240. 253: P. Giraud, L'As-

clepieion d'Athenes d'apres de reeentcs decouvertes, Paria 1882; E. Curtius, Stadt -

geschichte von Athen, S. 210 und die daselbst angefuhrten Schriften. Vgl. auch

Bd. I» 217). Die Asklepieien waren eine Vorfeier der erst von Peisistratos ge-

stifteten grofsen Dionysien. Aeach. g. Ktes. 67: r/J oyfdp laruftivov rod 'KXiupti-

jiokituyos uip'o't, «r' tjr Aanknni^ 9v9tn xai o nQonyuiv. Am 9. beganneu die
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an den grofaen Dionyaien und Thargelien , der Veranatultung der Auf-

ziige an dieaen und andern Featen, bei der lnstruktion der damit zu-

aammenhangenden Prozeaae iibte er eine umiafaende administrative und

richterliche Thatigkeit hub, eine Thatigkeit, die nicbt nur mit einem

weitreicbenden Einflusse verbunden war, aondern auch namentlich dem

Publikum in die Augen fiel. Aufaerdeni wurden im Laufe der Zeit

neu hinzugekommene Featlichkeiten damals mit hoherem Aufwande ge-

feiert

Im Gegenaatze zu den drei obern Archonten iungierten die aecha

Tbeamotheten ateta als Kollegium, und ibr gemeinaamea Amtahaua

war daa Tbesmotheteion *. Nacb Aristotelea wurden aie erat viele

Jabre nach den drei obern Archonten, als man bereit8 die Beamten

auf ein Jabr wablte, eingeaetzt und zwar zu dem Zwecke, die Satzungen

(dea Gewohnheitarechta) aufzuzeichnen und zur Gericbtaverhandlung

Dionyaien. Vgl. CIA. II, 741 = Ditteuberger, Syll. inscr. gr. , Nr. 374. Aua-

atattung der Delien mit Agonen und Einftihrung der deliachen Penteteria: Thuk.

Ill, 104; vgl. Bd l
a

, S. 302, Anm. 2.

1) Isokr. Areop. 29: ovd' 6n6ze pki> doSeuv aviu{(,
iqw*ott(ovt fiovs enepnov,

dndrc 6t rv/otev, nig naiQiovc & volat i^iXunov. ovite r«r*« fikr 4nt9i-
jov( ioQj<i(, nts tnuuo(( Tic nQoattt), fteyakongcnio s %yoy, tv <fc toi( aytat-

t<i rote iojv legwv and (wt9at(nuxa>v i&vov.

2) Ariatot. U&n. 3, 4; vgl. Scbol. Plat. Phaedr. 235D; Suid. a. v. «e/o.*-

tnuQti id (HefAoiHioiov) = Bekker, Anecd. gr. I. 449, 22; Hypereid. f. Euxen. Col.

21 a. £. (i>eafAo9ttd>y avyiiqmy). Im gewohnlichen Spracbgebrauche nannte mau
iin 4. Jahrhundert die neun Archonten biaweilen 9eo(Ao96im. Vgl. Deinosth. LVII

(g. Eubuhd.), 66 und 70; Plut. Solon 25 und Plat. Phaidr. 235 D; Pollux VIII,

85; Bekker, Anecd. gr. I. 311, 11. Die aintliche Bczcicbnung war jedoch ol

irvia iiiqxovtef. Die Lage des Thesmotheteiona ist nocb nicht mit ge-

niigender Sicberheit zu betitinuneu. U. Kobler, Hermes V, 312; VI, 98; Mitt. d.

arch. Inst. Ill, 144 f. aucht es am oder uuter dem Nordwestabhange der Burg,

dagegen C. Wachsinuth, Stadt Athen I, 164. 482: II, 353 (wahrscheinhch am
Markte). Vgl. auch H. Lolling, M tillers Handb. d. kl. Altertumsw. Ill, 110;

Milchhofcr, Athen in Baumciatcrs Deukmalern, S. 164; E. Curtiua, Stadtgeach. v.

Atbeu 94 (Die Zeugnisse, S. XCIIIV Das nQ/6yttuy otxijua, das gemeiusame

Amtahaua der Arcbouten in demoatheuischer Zeit (g. Meid. 85) uuterscheidet

C. Wachsmuth a. a. 0. II, 355 von dem alteu Thesmotbeteion, das nacb Aristot.

3, 5 uuter Solou gemeinaaine* Amtshaus der Archonten wurde. Vgl.

S. 161, Anm. 1. Etwa* Sicheres laTst aicb nicht feststellen. Gemeinsamcs Spei-

sen der Archonten im Thesmotheteiou : Hesych s. v. nQviareluv; Scbol. Plat.

Phaidr. 235 D; Plut. Sympos. probl. VII. 9. Vgl. dazu C Wachsmuth 1, 482,

Anm. 2. Tngewifs ist auch, welche Baulicbkeit Hypereides b. Pollux IV, 122

mt'iute, wemi er sagte: ol it inia ftp/orr«c (tonwrro iy tr
t ototf nepiqrpfc-

i,<utr<>t ii ftiof*: i.i'r^c u.'Xnia Vgl. die Vernmtungen bei C. Wachsmuth I, 355,

Anm. 2.
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gegen diejenigen aufzubewahren, die sich wieder das Gesetz vergingen *.

Dais in der That ihre ursprungliche Bestimmung die Feststellung der

Rechts&atzungen oder Thesmoi war, besagt schon ihr Name * Aber

noch zur Zeit der vollentwickelten Demokratie lag es ihnen ob, all-

jahrlich die Gesetze auf ihre etwaigen Widerspriiche oder sonstigen

Mangel zu priifen und deren Beseitigung durch das Volk zu veran-

lassen s
. Ferner hatten sie die Prozefideitung bei Klagen wegen Ge-

*etzwidrigkeit (yQacpai /lagavdfuov), die jeder Burger gegen denjenigen

bei ihnen erheben durfte, der nach seiner Ansicht gesetzwidrige Volks-

beschlusse oder Gesetze beantragt oder durchgesetzt hatte *. Natur-

gemfifs waren die Thesmotheten als „ Rechtsetzer " und Rechtskundige

am meisten befahigt , Prozesse wegen Gesetzwidrigkeit zu instruieren.

Obwo hi grundsatzlich der Polemarchos die Fremdengerichtsbarkeit aus-

\ibte *, so stand doch die Kompetenz der Thesmotheten fur die Auf-

stellung von Rechtssatzungen so fest, dafs unter ihrem Vorsitze das

1; Aristot. l49n. 3, 4: &eof4o&er«i <th noXXoii iaxtpoy heaiy ij^'tfijooy, »'ifij

xtn' irmvrov al^ovuertov) xtif <*QX<*C , ona>{ avayQritfHtrTts rd itiauitt (fvXttxxt»«i

"ipof ir
t
y xxov (naQfryouovv)ra)y xqiOiV <fio xai finvn xmy o'p/o5y nvx iyiyexo nXeivty

r , 'yiavotot. Die Chronographen datierten die Einsetzung der neun einjahrigen

Archonten, also auch der Thesmotheten vom Jahre 682. Vgl. S. 135, Anm. 3 und
S. 162, Anm. 3.

2; Sowohl die Gesetze Drakons als diejenigen So Ions hiefsen 9eauat\ und

beide fungierten als au fserorden 1 1 ich e und besonders bevollmaeh-
tigt e * e a ft o& c x tt i \i9n 4, 1: in '/fQittxaixuntntQxnvr°i Jgdxaiy roiV freouoic t &t}xt.

Vgl. 7, 1 ; Paus. IX. 36, 8; Andokid. Myst. 81. Inbezug auf Solon vgl. Solon, Frgm.

36 Bergk P. L. Gr. II
4
, 57 = Aristot. U&rx. 12: iltipovs <T tfioiovg ry xaxu, re

»ya.?w
|

tr'9eiay tig k'xaaxov d^uraat cf/'xijr
|
eygtttpa. Das solonische Amne*tie-

Gesetz schliefst mit den Worten ore 6 ittaftds itfdyi) Vgl. S. 139, Anm. 1.

Vgl Solon, Frgm. 31 = Plut. Solon 3; Eid der Archonten bei Plut. Solon 25:

tl n naQajlitiri xtov 9$ouuiv xtX. (Aristot. 7, 2, wo eine ungenauere Fassung

orliegt: rtSy voftmv). Vgl. das Gesetz bei Demosth. XXIII !g. Aristokr|, 62: o'c

«o» uprtay q litiaiztji aXtioi; }j rov Stofinv ovyxt'&rya* royfe xtX, Die Epheben

sehwuren nach Pollux VIII, 106: xai xoie dtofiaif rot; Itigvuivois ntfaourtf . . ,

*ai «y r»f nvaiQrj rovg &eo(Aovs xrX. vgl. auch Aristot. 16, 10: vo/xos ydq

«'roi> 1* o«f«- 9io(ua rude \4&nt>aloi<, (xttxn in) ndxguf fVV (nv>c xvQavvtiy xxX.

Hdt I, 59 sagt von Peisistratos : ot"re 94<i{xut f*txnXXu$aq. — Bei Homer kommt
*wpoc nur Od. XXIII, 296 und zwar im Sinne von „Stelle", „Platz u vor, vouoc

findet sich iiberhaupt nicht (vgl. Hesiod. Erg. 276. 288). Die Tragiker braucheu

*f*uof und ro fHa/jtov haufig im Sinne von Satzung, Gesetz, Herkommen, Sitte.

3) Aesch. g. Ktes. 38 (dtoQ&ovv xovs vnfiov*;)', Harpokr. s. v. deo/jo9excn.

4) Meier und Schomann, Att. Prozefs*, bearb. von H. Lipsius 428; Busolt,

Mailers Handb. d. kl. Altcrtumsw. TV*. 263. Weiteres in dem Abschnitte iiber

Ephialtes.

•V Vgl. S. 168.
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Volksgericht uber die Bcatatigung von Kechtsvertragen entachied, weJche

Athen mit andern Staaten iiber das gerichtliche Verfahren und ge-

meinsame Rechtagrundaatze abachlofa, welche bei den aus Geschafta-

vertragen zwischen Biirgern der beteiligten Staaten erwachaenden Pro-

zeasen betolgt werden sollten *. Darum hatten aie auch zur Zeit des

Ariatotelea dieae Prozease (dixcu and av^fioltov) zu inatruieren *. Unter

alien Beamten tibten aie bei der Rechtapflege dea demokratischen Staa-

tea die umfaaaendate Thiitigkeit aus. Sie schricben die Tage tiir die

Gerichtsaitzungen ana, konstituierten die Gerichtshofe und loaten aie den

Behorden zu, unter deren Vorsitz eine Gerichtaverbandlung stattfinden

aollte. In ihren Handen lag die Gerichtaleitung bei den wichtigaten

bffcntlichen, d. h. die Genieinde ala aolche angehenden Prozeasen: bei

den durch ihre Vermittelung an das Volk gebrachten und von diesem

an einen Gerieht8hof zur Entacheidung verwieaenen Eiaangelien wegen

achwerer, die Sicherheit des Staates und seiner Verfaaaung bedrohenden

Verbrechen, dann bei der Klagetorm der Probole, die darin bestand, dafs

der Klager ein Vorurteil der Gemcindevcrsammlung zugunsten der

Klage zu gewinnen auchte, und die gegen Sykopbanten und diejenigen

gerichtet war, die daB Volk durcb triigerische Versprechungen getauscht

oder die Heiligkeit gewisser Feste verletzt hatten. Unter ihrem Vor-

sitze wurden die Prozesse gegen Beamte verhandelt, die aui' Grund

einea gegen ihre Amtstuhrung gerichteten Volksbcschluaaes \d.toxetQo-

lovla) von ihrem Amte aii8pendiert und vor Gericht gestellt wurden.

Davon wurden vorzugawciae die Strategen betroffen 3
. Bei der Wicli-

tigkeit dea Amtes entwickelten sich dieae Prozease oft zu grolaen Staata-

aktionen. Die Theamotheten standen darum auch den Rechenachafta-

ablegungen der Strategen vor.

Wie die durch ein Vorurteil dea Volke8 oder durch Berutimgen

gegen ein Erkenntnia des Ratea eingeleiteten
,
beziehungaweiae veran-

lafsten Prozease zur Gerichtabarkeit der Theamotheten gehorten, so

auch die Klagen, die sich aui' die Verhandlungen dea Volke8 bezogen,

d. h. die Klagen gegen die Vorsitzenden de8 Ratea und der Volks-

1) Aristot. '4&n. 59, 6: x«i ui av/ujioXa xa ngog rd s" noXen ovtoi xvgovat (vgl.

Pollux VJII, 88) und Ps. Demosth. VII (Halon.) 9.

2) Aristot. a. a. O. (Pollux VIII, 88). Vgl. jedoch CIA. II, 11 ;S. 168,

Anm. 4). Uber die &(xai rim) ov/jpoXcov. Meier und Schomann, Att. Proaefs*,

bearb. von H. Lipsius, S. 69. 80. 999 ff.; Busolt, Miillere Handb. d. kl. Altertunuw.

IV*-, f>7 : (•. Gilbert, Gr. Staatsaltert. 1*, 487 ff. und weiteres in dem Abschnitte

iibcr die YcrfasBung des delisch-attischen Bundes.

:{j Aristot. U»n. 43 und 61; vgl. dazu H. Lipsius, Ber. d. sachs. GeeelUch.

d. Wissciwch. 1891, S. 49.
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§ 15. Die Anfange des athenischen Staates; Konigtum und Adelsherrscbaft. 175

vrrsammlung (y(ta<pai nqotdQiAai xat hiiOTaiiKm). Sie fiihrten t'erner

den Vorsitz bei den gerichtlichen Wahlpriitungen der Beamten und bei

den dat> JStaatsinteresse beriihrenden Klagen, wclche gegen Bearate nach

ihrer Recbenscbnftsablegung angeetrengt und von der zustandigen Rechen-

$chattsbeborde fur begriindet erachtet wurden. Sodann instruierten sie

die Schriftklagen, bei denen vora Klager eine Parastasis, d. h. ein Suc-

cumbenzgeld hinterlegt wurde l
. Dahin gehnrten (in deniostbenisclier

Zeit) die Klagen gegen diejenigen, deren Biirgerrecht angefochten

wurde, oder die durch Bestecbung der Richter die Zuerkennung des

bestrittenen Biirgerrecbts erlangt hatten (yguifui i"tw'cfs», Jwgo&yfac),

dann die Klagen wegen Bestechlichkeit (dvjQiuv), wegen Falschungen

bei der Bucbung von Staatsscbulden ( iorltvOEOK, tfwdcyyQcuffc, dyga

<fioi), wegen Bedrobung mit Prozessen ohne wirklicben Rechtsgrund

zum Zwecke von Erpressuug oder zur Erreichuug anderer selbstsiieb-

tiger Abaicbten (aiAcxfavtiac) , endlich wegen Verfiihrung von Ebe-

trauen, Witwen uud Jungi'ern zu Ehebrueh und Unzucht (f.tniyeiac).

Von offentlicben Prozessen , bei denen nicbt Parastasis erlegt wurde,

karaen vor die Thesmotbeten die ygmfai V
t
igEOK, welcbe denjenigen be-

drohten, der an jemandem eine beschimptende und herabwurdigcnde

oder gesetzwidrige Handlung veriibt hatte. Aufserdein instruierten sie

einige Privatklagen , namlich aulser den oben erwabnten di/.ai d.rd

avftiokitfy , die Prozesse in Bergwerks - Angelegenbeiten (di/Mi ueiu).-

t.uai) und in demosthenischer Zeit aucb die aus kaunnannischen

Kontrakten erwachsenden Recbtsstreitigkeiten (dtxai Hi7iogi*ai) , die

•ruber ebenso, wie die Klagen wegen unrecbtiniifniger Eintragung in die

Biirgerliste zur Jurisdiktion der Nautodiken gehort hatten *. Sieht man

1 Zu den Schriftklageu, bei denen nicht Parastasis erlegt wurde, gohorten

die tionyytkim xaxoiotwi wegen iibeler Behandlung der Eltern durch die Kinder,

tier Mundel durch die Vonniinder , der Erbtochter durch Anverwandte oder don

Ebemann Isaioa Pyrrh. Erb. 4:»). Dieselben kamen vor den Archon, ebenso die

W«i v^i'iic (vgl. S. 149, Anm. 9). Ebenfalls ohne Erleguug von Succumbciiz-

S*M wurden anhangig gemacht die yQnyui uoe?t((t$ und dnpootaaiov, denn sic ge-

borten vor den Basileus und Polemarchos (vgl. S. UZ> und 168\ Keine Pa-

rwtasis wurde auch erlegt bei den zur Thesmothetcn- Gerichtabarkeit gehorenden

?P«<j*m i^ocwc ^Isokr. g. Lochit. 2), d. h. bei Klagen gegen diejenigeu, die an jemnn-

don eine brschimpfende und herabwiirdigeude oder gesetzwidrige Handlung begnngen

batten. Vgl. Meier und Scbomann, Att. Prozefs*, bearb. von H. Lipsius 3!M fl'.

Sloff ; Lipsiuf, Ber d. siichs. Gesellsch. d. Wiss. 1891, S. 47. Es sind das Klagen,

dwn Erhebung der Staat nicht erachweren durfte , die aber im ganzen incin-

erate betrafVu und die staatlichen Orgaue nur mittelbar angingen.

2: Niiheres uber die vor die Thesmotheteu gehorenden Klagen bei Meier uud

*hdmann, Att. Prozef8 ?
, bearb. von H. Lipsius, S. 72- 81. 381-449. 628-643:
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von den aus praktischen Griinden, nach Aufhebung der Nautodikeo,

den Thesmotheten iiberwiesenen kaufmannischen Prozessen ab, so sind

das alles Klagen, welcbe zum grofsern Teile die Gemeinde als solehe

oder ihre Beamten unmittelbar angingen, zura kleinern sie in hervor-

ragendem Mafse unmittelbar interessierten, namentlich insofern sie Sto-

rungen des biirgerlicben Friedens und der bttrgerlichen Zucht und

Ordnung betrafen l
.

Die Rechtsatzung und die Rechtspflege besonders im Interesse

der Gemeinde erscheint mithin als der eigentlicbe Beruf der Thesmo-

theten. In demokratischer Zeit leiteten sie ihre Prozesse als Vor-

sitzende des Volksgerichts. Aber wie verbielt es sicb in alterer Zeit ?

Ihre Sechszahl, eine gerade Zahl, verbietet die Annahme, dafs sie je

tiir sich ein selbstandig richterliche Urteile iallendes Kollegium bildeten

Aristoteles spricht auch nur von der Aufzeichnung und Aufbewahrung

der Iiechtssatzungen, indem er hinzufugt, zur gerichtlichen Verhandlang

gegen diejenigen, welcbe sich wider das Gesetz vergingen. Nun darl

es als Thatsaehe gelten, dafs damals der Rat void Areopag iiber ge-

setzwidrige Handlungen richtete, gleichviel ob sie von Beamten oder

Privatleuten begangen wurden *. Seine Gerichtsbarkeit deckte sich,

abgesehen von den Mordprozessen , offenbar im wesentlichen mit dera

Umfange der gerichtlichen Kompetenz der Thesmotheten in Verbindung

mit dem Volksgericht. Nach den wohlunterrichteten Atthidographen

richtete er ja auch nicht nur iiber die 7raQavofwVi>Te>; , sondern auch

iiber die d/.oauotvieQ 3
. Unter letztern Begriff fallen aber jene die

burgerliche Ordnung und Zucht storenden Vergehen, welche die offent-

lichen Klagen V/igefo^ und /uo/x^'a.,' urafafsten. Die amtliche Thatigkeit

der Thesmotheten stand mithin zweifellos in engen Beziehungen zura

Areopag, und von diesen Beziehungen hat sich noch eine Spur in der

dazu H. Lipsius, Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wibs. 18lfl , S. 47. Vgl. auch die

kiirzern Zusammenstcllungcn bci Buaolt, Mttllers Haudb. d. kl. Altertumsw. IV s
.

232; Hermanns Or. Staatsaltert.
6

, bcarb. von V. Thumser
, § 98 , S. 564 und

G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. P, 284.

1) Mit den Sfxai nno avjjpnktoy hatte es eine eigene Bewandtnis, und die

ihxm ucTftXkixaf waren, soweit we nicht geradezu zu den oSent lichen Klagen ge-

horten, keineswegs blofse Privatklagen , denn die bedeutendsten Gruben waren

Staatseigentum, und die iibrigen waren von der Behorde aufgenommen und ver-

measen. Bei den &(*at fjtrakkixat karo daher entweder ein mit dem Staate abge-

nchlossener Pachtvertrag oder ein vom Staate zugestandener und umgrenzter Be-

trieb in Frage, an desaen Ertragen er aelbat einen bestimmten Anteil hatte. Vgl
Meier und Schumann a. a. 0., S. 296. 449. Ii34. 1019; Buaolt a. a O. 29G

2) Vgl. S. 144 ff.

.V, Vgl. S 144, Anm. 1.
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Zeit der Demokratie erhalten l
. Nun ware die Wirksamkeit der Thes-

inotheten, die doch ale standige Oberbeamte und zwar in der doppel-

ten Zahl der bisherigen Oberbeamten eingesetzt wurden, eine ziemlicb

beschr&nkte geweaen, wenn sie nach der Aufzeichnung der Rechts-

satzungen nur dieselben aufzubewahren und die Aufzeichnungen zu er--

ganzen gehabt h&tten. Es liegt daher die Vermutung nahe, dafe sie

aucb eine richterliche Thatigkeit ausubten. War das wirklich der Fall,

so konnen sie in den unter ihre Kompetenz fallenden Prozessen nur

als Gericbtsvorstand des Areopags fungiert haben, an dessen Stelle die

Demokratie das Volksgericht setzte.

Bei dem Auftrage, die &eoftot aufzusetzen, bandelte es sicb zweifel-

)o8 um die schriftliche Aufzeichnung der Rechtssatzungen an Stelle

der fliissigern, dem subjektiven Ermessen des Richters einen grCfsern

iSpielraum gew&hrenden Gewohnheitsrecbts, welches einst die Konige

allein oder unter Mitwirkung der Geronten als ein ihnen von Zeus

mit dem Scepter verliebenes Vorrecht gehandbabt ' und dann die

Oberbeamten und der aus ibnen hervorgehende Rat des Adelsstaates

tibernommen batten. Da jedocb Rechtsaufzeichnungen sicherlicb nicht

vor dem 7. Jahrbundert stattgefunden haben *, bo hat AriBtoteles ge-

wifs recht, wenn er die Einsetzung in die Zeit des einjahrigen Ar-

chontats, d. h. gemafs der atthidographisehea Uberlieferung in die

Zeit nach 682 4 verlegt. Als Kylon seinen Staatsstreich versuchte,

1) Die Klagen wegen falscher Zeugnisablegung in deu vor dem Areopag ver-

handelten Prozessen (if/evdofiaQzvQuSv e{ 'Agslov ndyov) wurden von den Thesmo-

theten instruiert, wahrend Klagen wegen dieses Vergehens in andern Prozessen bei

den Bearoten anhangig zu machen waren, welche dieselben geleitet batten. Aristot.

'M9n. 59 and dazu Meier and Schomann a. a. 0. 486. Es ist ferner bemerkcna-

wert, dafs die Thesmotheten spaterhin die Straferkenntnisse des Rates vor das

Volksgericht zu bringen hatten. U&n. 45.

2) II. IX, 98 beifst es von Agamemnon : XatSv ioai aval xai tot Zevs dyyvaXt$tv

exipiTQor x ' qifi Mfttaras. II. I, 238: dixaonoXot of rt MfiiOTaf nQog Ji6(

evQiaxai. XVI, 386: Zens schickt Ungliick iiber das Land and grollt den Man-

nern oV fiig eiy ayopfi axoXuif xgiyuai &i(nara{. Vgl. Od. XI , 186 ; XIX , 109.

Weiteres bei Grote, Gesch. Griechenl. I*, 390 f. 397; Schdmann, Griech. Altert.

I
1
, 29 f.; Fanta, Der Staat in der Iliaa und Odyssee (Innsbruck 1882), S. 81 ff.;

Nagelsbach, Horn. Theologie*, bearb. von Autenrieth (Niirnberg 1884) 256. 265 ff.;

Leist, Graeco-itahscbe Rechtsgesch. 132. 329 ff.; Hermanns Gr. Staatsaltert", bearb.

von V. Thumser, § 8, 8. 61. — Vgl. S. 138, Anm. 1 und S. 140, Anm 3.

3) Vgl. Bd. I
1
, 499 ff. Aucb die gleichzeitige Fiihrung der Olympionikcnliste

begann keinesfalls bereits im Jahre 776, sondern vermutlich erst um 572. Vgl.

Bd. I 8, S. 387. Die homerischen Gedichte kennen noch keiue fixierte 9$oftoi oder

»6ftoi. Vgl. S. 173, Anm. 2. Uber die Aufzeichnung der Gesetze Drakons vgl.

weiter unten den beziiglichen Abschnitt.

4) S. 135 und 163.

Buolt, Gri«chl«che G«»chicht«. II. t. And. 12
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am 630 \ gab es nach Thukydides neun Archonten, also aucb Tbes-

rootheten Mithin wird ihre Einsetzang urn die Mitte des 7. Jahr-

hunderts erfolgt sein.

Dieses Ergebnis wird durch anderweitige Erwagungen bestatigu

Die Aufzcichnung der Rcchtssatzungen , deren Kenntnis und Hand-

babung ein Vorrecht des regierenden Adels gewesen war, bedeutete

nicbts anderes, als dafs die Adelsbeamten und der Adelsrat in Zukunft

an ein festatehcndcs, offentlich bekanntes Kecht gebunden werden soli-

ten. Es wurde das ein Sicg der untern Stande tiber die Eupatriden

gewesen sein. Ein solcher entsprache in der That den uns sonst be-

kannten Verh&ltnissen. Infolge des seit dem Ende des 8. Jahrhunderts

in Griechenland bemerkbar werdenden gewaltigen Umschwunges der wirt-

schaftlichen Zustande, des mllchtigen Aufbliihens von Handel und Ge-

werbe, an dem audi Attika teilnabm *, entwickelte sich eine zahlreiche,

lebcnskrftftige und woblhabende Klasse vou Gewerbe- und Handel

-

treibcnden, und es bildcten sich in Athen aus der Masse der gemein-

Ircien VolkBgenoasen die geschlossenen Stande der Georgoi und De-

miurgoi hcraus, die schon vor Drakon (uni 621) ihre Aufhahme in die

Phratrien durchsetzen konnten s
.

Gegen die Mitte des 7. Jahrhunderts war bereits in Korinthos und

Sikyon die Adelsregierung durch Tyrannen gestiirzt worden, die sich

auf das gemeine Blirgertura stiitzten. Auch die ionischen Stadte wareu

von Kampfen zwischen Adel und BUrgertura erfullt. Von dicscr poli-

tischen Entwickelung konnte Attika nicht unberuhrt bleiben. Eine

der erstcn Forderungen der gemeinen Biirgerschaft pflcgte die Sicherung

der Kechtsprechung zu sein 4
, uber deren willkvirliche Handhabung

durch die Adelsbeamten Hcsiodos klagt und sich schon eine Andeutung

bei Homer findet 6
. In diesen Zusammenhang gehort offenbar die Ein-

setzung der Theamotheten. Auch ihre Sechszahl, die sich sonst nicht

befriedigend erklaren laTst, weist auf die Wirksamkeit der drei Stande

bei ihrer Einsetzung hin. Bald nach Solon kampften die beiden untern

Stande mit den Eupatriden um das hochste Staatsamt, das Archontat.

Es ist das nur unter rfler Voraussetzung verstandlich , dafs sie bei den

vorhorgchenden K&mpfen bereits durchschlagende Erfolge errungen

hatten 6
. Die durch drei teilbare Zahl findet sich ferner bei dem

1) Vgl. Bd. P, S. 670, Anm. 10.

2) Vgl. § 16.

3) Vgl. S. 107 und 123.

4) Vgl. Bd. P, S. 425. 628.

6) II. XVI, 387 (vgl. S. 177, Anm. 2); Heaiod. Erg. 37. 224 ff. 269.

6) Vgl. S. 108.
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§ 15 Die Anfauge des athenischen Staates; Kbuigtum und Adelsherrschaft. 179

Kichterkollegium der Epheten wieder, desaen Einsetzung ebcnfalls etwa

in diese Zeit fallcii mufs l
.

1) 6. Gilbert, Gr. Staatsaltert, I*, 124 vermutet, dafs ursprunglich je zwei

Tbesmotheteo den drei obern Beamten bei ihrer richterlichen Thfitigkeit zur Seite

standen, wie spaterhin diese drei Archonten jc zwei nu^ed^ot batten. Durcb
Solon batten sie eine Bclbstandige Stellung erhalten. So erkliire sich die auf-

fallende Sechszahl. Indessen den Tbesmotheten wurde derselbe Eid wie den bis-

bcrigen Oberbcamten auferlegt und dieser sicherlich vorsoloniscbe Eid cliarakte-

risiert sie als Oberbeamte. Wenn die Thesmotheten ebcuso, wie jene scbwuren:

(xaihinif?) ini 'Axtiatov ni o'fjxut nottjieiy, so weist die Auferlegung dieses Eides in

eine Zeit, wo der Basileus noch eine erheblicbe Macbt besafs (ygl. S. 164, Anm
2). Aucb die fur die ganze Rechtsprechung grundlegende Aufzeichnung der

Satzungeu des Gewobnheitsrechts konnte scbwerlicb Unterbeamten and blofsen

Beisitzern der Archonten ubertragen werdeu. Ferner deckt sich die gerichtliche

Kompetenz der Thesmotheten nicht mit derjenigen des Archou, sondern (abgesehen

von den Mordklagen) mit der in alterer Zeit dem Areopag zustehcndcu. Nirgeods

findet sich endlich eine Spur davon, dafs sie urspriinglich zu je zwei fungierten,

sie erscheinen vielmehr stets als eiu geschlossenes Kollegium. — Die Zahl der

51 (3X17) Epheten ist verschieden erklart worden. L. Lange, Die Epheten

(Leipzig 1874 = Abhdl d. sachs. Gesellsch. d. Wissensch. VII) 20 hat diese

Zahl mit derjeuigen der neun Archonten kombiniert. Die vier Phylen hatten je

funfzehn Vertreter in den StaatMrat gewahlt, aus dieseu sechzig Vertretern waren

neun als Exekutive hervorgegaugen , die iibrigen emundfunfzig Ratsherreu und

Richter geblieben. Diese von A. Philippi, Der Areopag, S. 240 if. und andern

(auch Bd. T, 418) angeuommene Hypotbese hat sich jetzt als unhaltbar erwieseu. Der

Staatsrat war der Areopag, und dieser wurde aus den geweseuen Archonten gebildet.

G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I*. 136, Anm. 1 erklart die Zahl nach Schomann,

Opusc. acad. I, 196 aus dem Hinzutreten von drei Exegeten zu den achtundvierzig

(aus jeder Phyle zwolf) Epheten. Dagegen spricht der Umstand, dafs die Epheten

in dem Gesetze Drakons ol neyTr',xovtn xai tli ol icpitat oder ol nevxixorta xal

it; genannt werden (CIA. I, 61 = Dittenberger
,
Sylloge inscr. gr., Nr. 45).

Diese amtliche Bezeichnung fafst alle einuudfunfzig als Epheten und als ein in

sich geschlossenes Kollegium auf und kann um so weniger die drei itnytixai nv-

96zQWroi einbegreifen, als diese andere Funktionen als die Epheten hatten und

ein besonderes Kollegium bildeteu (vgl. Bd. I'-, S. 679. Anm. 3). Es bleibt mithin

nur die Beziehung auf die drei Stfiude iibrig. V. Thumser , Hermanns Griech.

Staatsaltert.", § 62, S. 343 hat bereits auf die Moglichkeit, dafs die Neunzahl der

Archonten mit den drei Standen zusammenhing, hingewiesen. Die Eupatriden

hatten etwa die drei obern Archontenstellen und die Halfte der Thesmotheten fur

sich reserviert , die Georgoi zwei , die Demiurgoi einen Thesmothetes gestellt.

Allein die sechs Thesmotheten kamen als Kollegium zu den drei obern Einzel-

beamten hinzu, so dafs nicht die Neun-, sondern die Sechszahl mit den Standen

zu kombinieren ist. Dafs die Eupatriden die Halfte der Thesmotheten - Stellen

fur sich in Anspruch nahmen, ist im Hinblick auf die Verteilung der Archonten-

Stellen zwischen den Standen bald nach Solon nicht unwahrscheinlich. Vgl.

Aristot. 'A$n. 13, 2.

12*
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n.

Die aich im 7. Jahrhundert vollziehende Zersetzung der patri-

archalischen Aristokratie des Blotadels der Eupatriden zeigt aich deut-

lich in der Einrichtung der vier Schatzungsklassen 1 der Penta-

kosiomedimnoi, Hippeis, Zeugitai und Thetes * Diese Einteilung der

Bttrgerschaft einschliefalich der nominellen Hohe des Census fand Solon

bereits vor, denn obwohl in seinen GeBetzen von den einzelnen Schatz-

ungsklassen die Rede war, so stand doch in denselben keine Be-

stimmung ttber die H6he des Census, weil er die Klassen als be-

stehende Einrichtung voraussetzte und den Census nominell unver-

1) t« riifi. Vgl. im allgemeinen: G r ote, Gesch. Griechenl. II*, 91 ; Da nek er,

Gesch. d. Altert. VP, 164. 184ff; Holm, Geach. Griech. I, 470; Beloch, Gr.

Geschichte (Strafsburg 1893) 324 [B. halt an der alten Ansicht feat, dab die

Einrichtung der Censusklassen von Solon herriibrte]; Bockh, Staatsh. d. Athener

I', 578 ff. ; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert F, 143 ff. [Solon benutzte die Namen

der bereits vor Drakon ezistierenden sozialen Stande als Bezeichnung der von ihm

neu eingerichteten Schatzungsklassen, fur die er cinen bestimmten Minimalcensus

festsetzte. Es ist das ein unter dem Einflusse der alten, unhaltbar gewordenen

Ansicht entstandener Kompromifs]; V. Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert',

§ 68, S. 383 [Solon benutzte die von Drakon — dem sie keine Quellenangabe zu-

schreibt — eingefubrte Einteilung der Burgerschaft in vier Schatzungsklassen, um
darnach die biirgerlichen Rechte und Leistungen zu regelnj; B. Keil, Die solo-

nischc Verfassung (Berlin 1892) 68 ff. [Solon hat das bestehende Klassensteuer-

system zur Abstufung der biirgerlichen Rechte benutzt und die frubern Census-

betrSge aus Viktualien in Geld umgerechnet]. — B. Niese, Hist. Zeitschr. LXIX
(1892), 61 bemerkt mit Recht, dafs die vier Klassen in den solonischen Geaetzen

vorausgesetzt waren und dafs es ttber ihre Einfuhrung keine bestimmte Nacb-

richten gab.

2) Aristot. ASn. 7; vgl. 4, 3; 8, 1: 26, 2: 47, 1; Pol. II. 12, p. 1274a,

v 19; Pint. Solon 18 (Androtion); eingelegtes Gesetz b. Demosth. XLIII (g

Makart), 54; Plut. Arist und Cato 1; Pollux VIII, 129—130 (mit Zusatzen zur

l49n ). Zeugiten und Theten: CIA. I, 31; Pentakosiomedimnoi : CIA. II, 14

Hippeis und Pentakosiomedimnoi: Thuk. Ill, 16; Thetes: Thuk. VI, 43; Penta
kosiomedimnoi : Lysias bei Harpokr. s. v. ntrraxo<fio^<fiuyoy

t
Innag: I&aios VII

(Apollod. Erb ), 39. Vgl. Plut Aristeid. 1 und die von Aristot. 'A*n. abhangigen
Glosaen bei Harpokr. s, v. »«rra*©«rio^<Wor; initag, $rtsf *« S^ixov: Phot-

s. v. ttriaxontouiJiproi, lnn«V. C«»} faov. &irtt^ xai 9^rt*6r
; Hesych. s. v. i* n-

unuaimtr, Jnn«„\ {tryioior, *«n*uV; Suid. s. v. ittrtaxo^wfAidiftrot . Inntif, InntTf.

9$T*i »a) »i,uror; Bekker. Anecd. gr I. 2«0, 33; 261, 20
; 264, 19; 267. 13;

298, 20.

3 N Vgl. S. 47. Amn. 2. Auch Aristot A9n. 7, 3 sagt: ... itfiquaja cfi)c«JUr tic

tittup* tfls, *«t* ipoi< f or, tic nmamM/i(^Xor *«i

#w»«0 mt) :«.
?
«T,r *«> *.t« «,A Das stand in der von ihm benutzten Atthis,

namlich b*i Audrotkm. Vgl. Plut Solon IS: iXmft
vSolon) i« wtft^awa r«r no-

htmr utl Pur irorsolonisch und sogar fur vordrakontisch hielt die Schatzungs-
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andert liefs 5
. Anderaeits war eine solche Gliederung dem Staate and

klasson auch der von Ariatotelee benutzte Verfaaser einer oligarchiachen Partei-

schrift, d. h. wahracheinlich Kritiaa. A*ht. 4, 3. Der Ausdruck xiprjjuax^a 6*t)eiX$v

tie xixxaga riXq ist nicht ganz korrekt iiberliefert. Biafs liest jetzt bestunmt

itfitffuni , Wilamowitz-Kaibel etwa: (ro nnv nXij&oe ix) rtft^fuir{juy xxX.) Qom-
perz : ^A^valatr ro nay nXq&os xaxd to) xif*ijvax(a xtX.). Dieae Ergiinzungen

nach Harpokr. and Heaych. a. a. 0. Bei Harpokr. a. v. Innde ateht: AottToxiXw
©*' iv A&qyaltoy noXtxtiq qpqoiy Su loXwr (if xixxaoa dteiXe xiXq to nav
nXri&oi A9 aiwv. Harpokr. a. v. n(vxaxoau>fiid*ifiyoy. iu <f' xiXq inoltjoev

ASnvaioty dndvxtjv. Suid. s. v. bindf — $is
©*

' xiXq to nay nXtj&og avxwr oVra£«

xtuw xaxtx xdf oveiac Tift^fjucrmv, xtX. Ahnlich Phot. a. v. Innds. — xl/typa ut im

allgemeinen das dnrch Schatzung Bestimmte, in diesem Falle das dorch Schatzung

bestimmte Vermogen. Vgl. z. B. Lya. XIX (Ariatoph.), 48: dtaxootov xaXdyxtov

ixiprioaxo avxov 6 nannof tots, xovxov to vvv xifjqua ovdk dvoTv xaXavxutv iaxi.

Ahnlich XVII (ti. o>. do*at), 7; CIA. II, 1069; Ariatot. Pol. V. 6, p. 1806, v. 13:

noXXanXaaCov xiftrifittxot afuti yiyvovxai al aUxal xxqotic xxX. and ofter in ahn-

licbem Sinne. Weil auf den xiftipaxa die Einteilung der Schatzungsklassen beruhte,

hiefsen auch diese selbst xiftqfiaxa, aber der eigeutliche Name dafttr iat r/Aoc, die

festgesetzte Grenze der Schatzung , welche die einzelnen Klaaaen onterachied

und die Burger in Abteilongen (riXos oft in diesem Sinne) gliederte. Daher sagte

man zur Bezeichnung der Zugeborigkeit zu einer Klasse ln7xdda, *ijrtxoV xtXtir.

In dem Epigramm A»n. 7, 4 (Pollux VIII, 31) steht &nxueo» xiXovg. Vgl. die au

diejenigen, welche ein Amt erloaen wollen, gerichtete Frage: notov xiXoq xtXti.

A&n. 7, 4. Biirgen ix xov avxov xiXovq oder to' ao'rd xiXos xsXovvxts: *Alhx. 4;

Demosth. g. Timokr. 144. Isaios VII (Apollod. Erb.), 89: aneyQ<t\paro phv Upnpu
fjiutQor, »f Innatfa dk xtXtiv ttQX*i* fciov xd( aojra'c. — ijitfiaXXaw, Ziyuoic *«to

to xiXot: Demosth. XLII1, 75; leaioa IV, 11. Ariatoteles wollte also aagen,
dafa Solon die Burger ihrem eingeschatzten Vermftgen nach
oder die eingeschatzten Vermogen — die man ja in beliebig viele

Klassen oder Stufen zerlegen konnte — in Tier Klassen einteilte,

wie sic bereits eingeteilt waren. — Eine bestimmte technische Bedeutung

erhielt der Begriff r^^a bei der zuerat im Herbat 428 (Thuk. Ill, 19) er-

hobenen, zu Kriegazwecken beatimmten, aufaerordentlichen direkten Ver-
mdgenasteuer (lAryood). Bbckh, Sth. d. Ath. I

s
, 579 ft*, erklart xtfinfia in

diesem Zusammenhange der Hauptsache nach gewifs richtig, ala einen nach den

Schatzungsklassen verschiedenen
,

progressiv steigenden Teil des eiugeschatzteu

Vermogena (Steoerkapital, Steueransatz) , von dem ein fur alle Klassen gleicher

Prozentsatz ala 8teuer erhoben wurde. Die Anaicht von Rodbertua (Jahrb. f.

Nationalfik. VIII [1857], 453), dafa daa eingeachfttzte jahrliche Einkommen

ware, haben H. Lipeiua, Jahrb. f. kl. Philol. CXVI1 (1878), 289 ff.; V. Thumaer,

De civium Athen. muneribua (Wien 1880, Diaa.) 31 ff. und Frankel. Hennea XVIII,

314 widerlegt. Beloch, Hermes XX, 237 aucht nachzuweiaen, dafa x(f*n/ja nicht das

Steuerkapital, sondern das eingeschatzte Vermogen ware. Dagegen und fiir Bockhs

Anaicht M. Frankel in Bockhs Sth. d. Ath. IIs Anhang, S. 121, worauf Beloch,

Hermes XXII, 371 ff. erwiderte. Beloch vermag jedenfalla Demosth. XXVII (g. Aphob.

A), 9 nicht genugend zu erklaren : (f»lor i*b> xoirv* xal ix xoi'xvr to nX^9ot njc ovaia( •

ntt>x$xa((ftxa xaXdvitov ydq x^ta xdXavTa to TtftiM"- Von funfzehn Talenten betrilgt
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der GeaellBchaft dee homerischen Epos noch vollig freind K Ihre Ein-

richtung fallt demnach in das 7. Jahrhundert.

Die Organisation beruhte auf einer Abschatzung des jahrlichen

Ertrages an Getreide und Flussigem (Wein, 01), den jeder Burger von

seinero Grundeigentum erzielte, und der Einteilung der durch die

Schatzung festgesteilten Betrage (rifi^uata) in vier durch Ansetzung

von Minimalertragen begrenzte Stufen oder Schatzungsklassen (rtXij) *.

Die Namen der einzelnen Rlassen waren augenscheinlich im Volks-

munde bereits langRt gebrauchliche Bezeichnungen fur besonders reiche

Grofsgrundbeaitzer (stevtaxooiontdifivoi), fur die Rosse ztichtenden und

beritten ins Feld ziehenden GrundheiTen (tnneig), die mit einem Rinder-

gespann ihren Acker bestellenden Bauern (teiyttai) und die landlichen

und gewerblichen Lohnarbeiter ohne eigenen Grundbesitz 5
. Als amt-

der Steueransatz fur die Eisphora drei Talente. Mithin war das i(fu}ua nur ein

beatiramter Teil des eingeschiitzten Vermogens. Vgl. aacb Wilamowitz, Hermes

XXII, S. 218, Amn. 3; Buaolt, Mullers Handb. f. kl. Altertumsw. IV, 300;

V. Thumaer, Hermanns Gr. Staataaltert.', § 68, S. 387 ; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert.

P, 411 (G. rafst Tiunua als eine Schatzung fur die fi*<ft>pi auf, die einen Prozeut-

satz des eingescliatzten Vermogens darstellte, der im Maximum als f/aqpopa erboben

werden konnte und nacb einem Einheitssatze von 25 Minen vgl. Demosth. g.

Aphob. I, 7j fur die einzelnen Klassen abgestuft war}. Die hauptsachlich in Be-

tracbt kommenden Angaben sind: Demosth. XXVII (g. Aphob. A\ 7. 9 in Ver-

bindung mit § 4. 11 59; XXVIII, 11: XXIX, 59; dann XXVII, 37; XXVIII. 4:

CIA. II, 1058 = Dittenberger, Sylloge inscr. gr.. Nr. 440; Polyb. II,

V. Vgl. S 107, Anm. J

2) Vgl. S. 180, Anm. 3.

3) Dafs diese Xamen urspriiuglich keine eigentlichen Scbatzungsklaasen be-

zeichneten, hat mit Recbt Th. Gomperz, Die Schrift vom Staatswesen der Atbener

Wien 1891' 40 ff. betont. G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. V, 144 stimmt ihm im

^anzeu bei, nimmt jedoch die *tvi*xoa«>ui4iur<» aus. Solon babe die bereits vor

geriehteteo Scbatzungsklasaen benutzt und fur alle einen bestimmten Minimal

census festgesetzt. Nur die Pentakosiomcdiranoi batten schon vor Solou einen be-

stimmten Census gehabt, denn sie batten in der vordrakoniscben Verfasrang die

obersten Amter bekleidet. Indessen Aristot. 3, 1 und 6 sagt nur ganz all-

gemein. dafs in dieser Verfaaaung die Amter «>#t.W<t wtA aloniW,r beaetzt

stoteles und die tod ihm benutzte Atthis gar keinen I'nteraehied zviscben den

nFrtturuci»utVuurtn und den andern Rlassen, Solon findet die gar.ie Einteilung vor.

was unsweifrlhaft riehtlg ist
v
rgl. S. 180, Anm. 3\ Auch der Verfaaser der oU-

pirchischeu Schrift v
also wahrschemlich Krttias\ weJche die Verfasfung Dm-

kona enthielt , gtaubte , dafs zur Zeit Drakona ebenso die Pentakoswirjedimnoi,

dm Klaaaen daa Strafmafs fur reraiuinte Sitzungen abstufte Dais diese

Klasseunamen ursprfinglich als popular* Bezeichnungen fur rriehe
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liche Benennungen der Schatzungsklassen erbielten diese Bezeichnungen

eine beatimrate, sich teilweise mit ihrem uraprunglichen Begriffe nicht

vollig deckende censuale Bedeutung. Zu denPentakosiomedimnoi
gehorten nicht diejenigen, welche raindestena 500 Mediranoi oder Scheffel

Grofagrundbeaitzer u. s. w. clienten, ergiebt sich ans folgendeu Erwiigungen. Die

Namen der drei untern Rlaaaen reden an und fur sich deutlich, waa die ncria-

xootouttiiuoi betrifft, so aind sie, wortlicb genommen, Leute, die 500 pidiftvoi,

d. h. Mafsc von Trockenem oder Getreide (Hultsch, Gr. und rom. Metrologie,
,

S. 97. 104) ernteten, wahrend die Angehdrigen der mit dieaem Namen bezeich-

neten ersten Schatzungaklaaae nicbt mindeatena 500 ptfipvot, aondern mindeatena

500 fitTQtt rd awufAffm lr,Qu xa\ vygd (alao zusammen 500 Medimnoi und Metretai

an Trockenem und Fluaaigcm) zu ernten hatten. Darauf haben unabhfingig von

einander Buaolt, Philol. L (1891), 396 und B. Keil, Die aoloniache Verfaaaung,

S. G9 hingewiesen. Wtire der Name erat fur die Schatzungaklaaae gebildet worden,

so hatte man sie Pentakoaiometroi genannt, denn es ist doch kein Grund er-

sichtlich, warum man einen mit dem Begriff nicht tibcreinatimmenden Ausdruck

gewfihlt baben aollte. Andera liegt die Sache, wenn ea einen bereita gebrauch-

lichen Namen gab, den man zur Bezeichnung der Klasse anwenden konnte. Offen-

bar stammt der Name Pentakoaiomedimnoi ala Bezeichnung fur die

grofaten Grundeigentiimer aua einer Zeit, wo in der Bodenwirtachaft Atti-

kaa die Getreideproduktion noch so iiberwog, dafs der Olbau daneben nicht in

Botracht kam. Mag auch V. Hehn, RulturpHansen und Hauaticre* (1887) 83 ff. zu

weit gehen, wenn er nachzuweisen sucht, dafs in bomeriacher Zeit 01 ein zum
Salben aua dem Orient eingefuhrtea und wegen seiner Koatbarkeit nur von Edeln

und Reicben benutztes Erzeugnis geweaen ware, so steht doch so vi«l feBt, dafs

ea zu Speiaen noch nicht gebraucht wurde und in der Landwirtschaft von Hellas

keine bemerkenswerte Rolle spielte. Wohl beweiat II. XVII, 54, daf8 der Olbaum

in Ionien bereits in giinatiger Lage gezogen wurde, aber Ionien war dem Mntterlande

voraua und Od. VII. 116; XI, 590; XXIV, 246 oracheint der Olbaum unter andern

Frucbtbaumen ala Gartenpflanze (vgl. zur Sache noch Hertzbcrg, Philol. XXXIII»

3ff. [gegen Hehnj; Friedlander, Jahrb. f. kl. Philol. CVII, Jahrg. 1873, S. 89 ff.

[gegen Hertzberg); De Candolle, Der Uraprung der Kulturpflanzen
,
Leipzig 1884,

S. 350 ff. ; Neumann und Partach, Phyaikal. Geographie Griechenlanda , Brealau

1885, S. 412 Anm.). Anderaeita wurde nach dem aolonischon Gesetze bei Plut.

Solon 24 zur Zeit^ Solons aua Attika Olivenol auagefuhrt und war in reich-

lichem Mafae vorhanden. Die Olivenkultur hatte aich alao im 7. Jahrhundert

in Attika ao bedeutend entwickelt, dafa aie fur die landwirtachaftliche Produktion

erheblich in Betracht kam. — Dafa ntrraxoouH in demaelben allgemeinen Sinne, wie

bei una 100 oder 1000 gebraucht wurde, zeigt Ariatoph. Ekkl. 1007 : *i jui) r«tfv htSv

{4(a<ov M.) ncyraxoatoariy xuii9qxat if, noXet. — Uber Inneis als Bezeichnung

dea ritterachaftlichen Adela: Bd. I», 507. Vgl. auch S. 47, Anm. 2. Die C«»-

yitui, die Geapannleute , aind die Landleute, die w&hrend dea peloponneaiachen

Kriegea in der Stadt eingeachloaaen, aich nach ihrem tevyapo* oixtToy pootv aehnen.

Ariatoph. Vbgel 583. Vgl. Ael. V. H. IX, 25 und daru Gilbert, Beitr. zur inneru

Geach. Athena (Leipzig 1877) 97 ff.; Gr. Staataaltert. I, 128, Anm. 1. Uber

^jjrer, ftpsviiv vgl. S. 108 Anm.
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Getreide ernteten, sondern diejenigen, deren Ernte an Getreide und

Flussigem (01 und Wein) zusammen 500 Mafs betrug l
. Als Minimal-

ernte fur die Hippeis waren 300*, fur die Zeugitai 200 ange-

Betzt 3
. Auch der Name der zweiten Klasse deckte sich nicht mit der

iiblichen Bedeutung desselben. Denn w&hrend die Mitglieder der zweiten

Klasse Grundeigentumer waren, deren Beaitz die Mitte zwiachen dem

Eigentum der grofsen Grundherren und dem der gewdhnlicben Bauem

hielt, verstand man sonst unter Hippeis die sicb tiber dem Bauern-

stande Uberbaupt erbebende Ritterschaft oder den reisigen Adel «. Zur

vierten Klasse, den Tbetes, geborten diejenigen, welche vom eigenen

Grundbeaitz weniger als 200 Mafs ernteten. Dieser Klaasenname ent-

sprach ebenfalls nicbt genau dem gewdbnUchen Begriffe der Tbeten als

solcher Leute, die um einen bestimmten Lobn arbeiteten 6
.

Man nimmt freilicb an, dafs diese Klasse aucb alle diejenigen ein-

begriff, die keinen eigenen Grund und Boden, besafsen, sowobl die land-

lichen Tagelokner, als die gesamte stadtische Bevolkerung: die Rheder,

Kaufleute, Fabrikanten und Handworker 6
. Indeasen Solon verlieh den

1) Vgl. S. 182, Anm. 3.

2) VgL S. 47, Anm. 2.

3) So Aristot. *A9n. 7, 4 und die von Aristot. abhangigen Glosaen: Bekker,

Anecd. gr. I. 261, 1; Pollux VIII, 129. Ebenso Pint. Solon 18 (Androtion, Die

Quelle des Aristot.); Plut Arist und Cato 1. Bockh, Sth. Ath. 1*, 581 scblofs

aua dem bei Demoatb. g. Makart. 54 eingelegten Gesetse auf einen Satz tod

150 Mala.

4) Vgl. Bd. P, 507, Anm. 2. Die Vornehmen kampften bei Homer *k

Innijet auf Streitwagen (vgl. Bd. P, 71; Fanta, Der Staat in der Bias and

Odyssee, Innsbruck, 1882, S. 60) und, als der Streitwagen im Laufe dea 8. Jahr

hunderts abkam, hoch su Bofs. Vgl. Bd. I", S 457, Anm. 2. Aristot Pol IV.

18, p. 1297b, v. 18: xai *j Jip«Tij <fi noXir eia «V toU "EXXi)ot iye'vrto pita

iVr/vr vol rf)¥ vneQox'jv «V toff Innevow 6 noXtpoc etftr *iX. Spaterhin war die

InnotQoifia su den Wettrennen ein vornehmer Sport, den nor reicbe Lente be-

treiben konnten. Vgl. Hdt VI, 125; Thuk. VI, 12. 15. 16 (rgl. Isokr. XVI, 33;

Plut Alkib. 12); Plat Lys. 205c; Aristot. Pol. IV. 3, p. 1289b, v. 35; VL 7,

p. 1321a, v. 11. — tiber die Hippotrophie als Leiturgie ygl. Thumaer, De civium

Atbenienaium muneribus (Wien 1880) 80 ff.; G. Gilbert, Gr. Staatealtert. I', 366ff.;

Busolt Mullera Uandb. d. kl. Altertumsw. IV, 312ff. und die daselbst angefuhrteu

Sobriften.

5) S. 108, Anm. 3 und S. 109, Anm. 2. Der Handelsherr , der mit eigenen

Solution Sccbaudcl tricb, kouute nach diescm Begriffe ebenso weoig als gelteo.

wie der Besitser einer Werksttttte oder ein selbstandiger Kleinbauer oder ein Be

sitter von Woidoland mit Herden.

V Nach Duncker, Oescb. d. Altert. VP, 165: vgl. Grote, Gesch. Griech. II,
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Theten staatsbtirgerliche Rechte, sie gehdrten nach ibm zur BUrgerschaft,

dennoch fand Kleisthenes eine grofse Menge von Gemeinfreien, die keine

blirgerlichen Rechte besafsen und erst von ibm in die BUrgerschaft auf-

genommen wurden l
. Folglich gab es bis znr Verfassungsreform des Klei-

sthenes eine Masse, die noch unter der Schatzungsklasse der Theten stand.

Natiirlich wurden bei der Klasseneinteilung nur diejenigen berUck-

aichtigt, die uberhaupt Burger waren. Daraus ergiebt sich nach einer

fruhern Darlegung *, date in der ThetenklasBe diejenigen Angehdrigen

des Bauernstandes oder der Georgoi zusaramengefalst wurden , die

weniger als die Zeugiten ernteten, aber noch eigenen Grundbesitz und

eigenes Vieh, mitunter vielleicht (in den nur zur Viehzucht geeigneten

Bezirken) grofsere Herden besafsen. Ferner gehorte zu der Theten-

klasse der ganze, nicht grundbesitzende Stand der Demiurgen s
. Aus-

geschlossen waren also die zahlreichen Hektemoroi 4 und die im Be-

triebe von Handel und Gewerbe, Schiffahrt und Fischerei am Lohn

arbeitenden Freien. Diese ganze Masse hat erst durch Kleisthenes

Biirgerrecht erhalten und ist damals in die Thetenklasse aufgenomraen

worden.

Diese Schatzungsklassen begriindeten die oligarchische dnd ti-

HTifiaT<ov noXiteia, in der die blirgerlichen Rechte (namentlich

inbezug auf die Bekleidung von Amtern) und die blirgerlichen Pflichten

von den Stufen des eingeschatzten Verraogens abhangig waren 5
. Es

92; Schomann, Gr. Altert. F, 349; Holm, Geach. Griech. I, 470; G. Gilbert, Gr.

Staataaltert. 1', 144; J. Beloch, Gr. Gesch. I (1893), 324.

1) Vgl. 8. 108 and S. 22 Anm. a. E.

2) Vgl. S. 108 ff.

3) 8. 110.

4) 8. 109.

5) Plat. Nona. III. 14, p. 698B: fifti* y*Q xar' ixtlyov toy x9oyot'' '' ^eQ~

atav intStetf roit "EXXyaty ... noXireia rfl yy naXaid xal ix rt p qfdar tor

uQZni twee inn'fw, VgL Pol. VIII. 6, p. 650c: **t*nf* otwy no-

X*ti(ay, br I ol fikv nXovotoi a^ovei, nsyijtt dk oit /uiteonv *qxvc VIII. 7,

p. 553a: n noXtxtla, ij* oXiyaQ X {av xaXoCoiy, ix ri^^orwr 3/otwa rov;

Sqxovtos; Arutot. Eth. Nik. VIII. 12, p. 1160a: n ano xtfiittdtotv (»oA»-

r«fo), r,v r iftoxQat ix^v Xiytw oixeioy qjaiyetat. Pol. IV. 15, p. 1300a, v. 16

(xajhordyat tdf aoyat q Ufitifian % yivti if a Qtrji) ; IV. 4, p. 1291b, v. 39: (ro

rat bqzbs ttftiifutTwy «**«); TV. 4, p. 1292a, v. 39: *OXiy«Q xtai Si ASti, *'»

uiv to ano" Tipifiaxotv tlyat retf ap/erf TqXtxov rmy &ot% tovs anooovt fin

f$txiXM nXttovs oytat, i($lvcu Si xrotftiyot /ariziw rfc noXixttaf , IV. 9, p. 1294 b,

T. 10: Sqftoxoatixoy pkv to ft) ano r»pijp«TOc, oXtyaoxixov Si to ano n^iij^a-

tof', V. 6, p. 1306b, v. 7: rcu* oXtyaQxi&v *V o«mf ano ttftipatot povXtv-
ovoi xal Sixdtovot t al r«$ dXXac ap/a? aqxovatv. Vgl. noch II. 7,
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kommt in der Einrichtung der Qedanke zuin Ausdruck, einerseits den

rein agrarischen Grundbesitz, auf dem wesentlicb die Begiiterung des

alten Geschlechteradels beruhte, gegeniiber der anwachsenden Macbt

des beweglicben Kapitals a Is Grundlage der politischen Berechtigung

festzuhalten, anderseits fiir dieselbe nicht sowohl die vornehrae Gcburt

als das Vermogen zum Mafsstabe zu machen. Ein verarmter Eupa-

tride trat also fernerhin hinter dem Demiurgen zuriick , der Reicbtum

erworben und ein Rittergut oder Bauernhofe aufgekauft hatte. Freilich

baben die Eupatriden wahrscheinlieh die hochsten Staatsamter, d. h. die

drei obern Archontenstellen fUr sich in Ansprueh genoramen und t 'in-

die Bekleidung derselben aufser dem Census noch edle Abkimtt ge-

fordert, denn die standischen Ktimpfc nach der soloniscben Gesetz-

gebung drebten sich wesentbeb um die Besetzung des Archontats

Scbon in homerischer Zeit war fur den Herrenatand neben vor-

nehmer Geburt im allgemeinen Reichtum, insbesondere grofser Grund-

besitz charakteristiscb 8
. Im Zusammenbange mit der {Colonisation

nabmen dann seit der zweiten Hiilfte des 8. Jahrhunderts Schiffahrt,

Handel und Gewerbe einen machtigen Aufschwung. Die Bevolkerung

der Stadte wurde zahlreicher und wohlbabender. Befordert durch die

um den Anfang des 7. Jahrhunderts von Ionien aus sich verbreitende

Miinzpr&gung begann die Bildung von Kapital. Der Reichtum gewann

eine hohere sociale und politische Bedeutung. Es kam die Zeit, wo

„ das Geld den Mann macbte " s
. Die Aristokraten in Korinthos , Me-

gara und in den ionischen Stiidten beteiligten sich nicht blofs an der

Begrundung von Kolonieen, sondern auch am Grofshandel und an der

Industrie und erwarben dabei Reichtiimer 4
. In Attika entwickelte sich

eben talis ein reges gewerbliches Leben; Athen trat in den Seehandcl

ein und suchte gegen Ende des 7. Jahrhunderts bereits einen festen

p. 1266b, v. 23; III. 5, p. 1278a, v. 23; V. 7, p. 1307a, v. 28; IV. 9,

p. 1294 b, 3.

1) Aristot. l4&n 13 redet wescntlich vora Amte des Sqxiov, aber inbezug auf den

paaikti '( und noXifiaQxo i konnten die Enpatriden die denselben obliegenden narQta

(vgl. S. 136, Anm. 2) geltend machen und werden das gewifs nicht unterlassen

habeu. Uber die Thesmotheten vgl. S. 179, Anm. 1.

2) Vgl. S. 138, Anm. 2.

3) Alkaios, Frgm. 49 Bergk, P. L. Gr. Ill4
, 168 (vgl. Pind. Isthm. II, IT:

XQ^fAtti
1

a v>i{>, 7t'»'</(j'»c d' ot'deis ne'itr * eoXog ordk nutof. Hesiod. Erg. 313:

nXnvrui d' aQerij xol xvdos omfdci. — Vgl. liber die Entwickelung im allgemeinen

Thuk. I, 2. 7. 13 und Bd. P, 491 ff. 508.

4) Bd. P, 444. 447. 471, Anm. 2. 491. 508. 632. — 11. II, 570: aqveu* if

KoQty9ov. — nkotrt(( in Miletos: Bd. V
,
507, Anm. 5. Reichtum urd Luzus in

den ioin'Hcheti Stiidten: Bd. I*. 503.
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Stutzpunkt an der wichtigen Handelsstrafse des Hellespontes zu ge-

winnen 1 Sicherlich hat der Adel vielfach mittel- oder unmittelbar an

den industriellen und raerkantilen Unternehmungen Anteil genommen *.

Dabei konnte es nicht ausbleiben, dafs auch in Attika „der Reichtum

das Blul raischte " 3
, dafs die reicben Deraiurgen Ansehen und Einflufs

erlangten und ein neues blirgerliches Patriciat bildeten. Die herr-

schende Klasse gewann einen plutokratischen Anstrich. Bei der Ein-

richtung der Schatzungsklassen wurden nicht die Hippeis als ritter-

schaftlicher Adel gegeniiber den Bauern als erste Klasse zusammen*

gefafst, sondern aus ihnen diejenigen herausgehoben, die mehr als fttnf-

hundert Mafs ernteten *. Wenn sich Solon gegen die herrschende Klasse

wendet, so erwahnt er nirgends den Adel von Geblut, sondern er be-

k&mpft stets den Ubermut, die Uners&ttlichkeit und den Eigennutz

der Reichen. Sie waren es, die damals den Staat beherrschten 6 und

wenngleich zum grofsen Teil, so doch nicht ausschliefslich zum alten

Geschlechter - Adel gehorten. Seit der Einflihrung der Vermdgens-

schatzung als Grundlage der politischen Berechtigung war die Allein-

herrschaft des Blutadels und des Eupatridenstandes gebrochen und an die

Stelle des patriarchalischen Geschlechterstaates eine Oligarchic der Be-

giiterten getreten. Allerdings spielten in derselben naturgemafs die-

D Vgl. § 16.

2) Solon, ein Mann von adeliger Herkunft , betrieb nach Aristot. U9n. 1 1

;

Plut. Solon 2. 25 Seehandel. Die Angabe ist zweifellos richtig. Vgl. Od. 1 , 183

und B. Niese, Hist. Untersucbungen Arn. Schaefer gewidm. (Berlin 1882), S. 8.

Solon hatte auch kaufmannisches Verstiindnis. Spaterhin hat sich der Adel na-

mentlich an dem Betriebe von Bergvrerken, aber auch an Handelsgeschaften wenig-

stens mittelbar (durch Darlehen) beteiligt. Vgl. Bockh, Sth. Ath. I", 562 ff.;

Buchsenschiitz, Besitz und Erwcrb im gr. Altertum (Halle 1869), 510.

3) Theognis 190: nXovro< fuife ytvog.

4) Vgl. S. 184, Anm. 1.

5) Solon, Prgm. 5 Bergk, P. L. Gr. II
4

, 38 (Aristot. 'A9n. 12): <fij>y fiiy

yti(> tdtoxa xrX., o? rf' ««/o» ivvafuv xal ][Q^fta<n rjoar dyijtot xrX. Solon

bei Aristos. 'A&n. 5; Frgm. 4: aiVoi di <pdt(geiy fAtydXqy nohv dyQadigoty | dciol

povXoyitu /^/iofft ntt&dfttyot, (fquov d' iytftovtoy u<ftxo( yooe xrX. nXov-

tovoi* 6' tbtixtns $Qypaot netMftiyot. xrX. ... riov <f« ntyix 1?<o*> xrX. Vgl. dazu

Alkaios S. 185, Anm. 3 und die Bemerkungen S. 110, Anm. 4. Bei Aristot \i»n.

12, 5 stellt Solon dem dijpoe (in demselben Sinne irie Frgm. 5 und in andercm wie

Frgm. 4, wo <?r,fAOf die ganze bereehtigte Burgergemeinde bedeutet) die peitovc xal

ftftty tifu/yorts gegen&ber. Uber die xtxmplyoi bei Thuk. I. 6, 4. Vgl.

Bd. P, S. 524, Anm. 5. Die Ausdrucke *«xo/ - toMoi, xaxoi - dyatot braucht

Solon im allgemeinen nicht zur Bezeichnung der Parteien, der Gemeinen und Adeligcn

(Oligarcbcn), sondern in ethischem Sinne. Vgl. Frgm. 15; Fgm. 36, 16 (Aristot.

'A»n. 12, 4); Solon bei Aristot. *A9n. 12, 3, v. 9.
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jenigen, welche mit grofsem Keichtum auch noch vornehme Abkunft

verbanden, die leitende Rolle, aber der Staat war in |eine neue Phase

der Entwickelung eingetreten, die unter raancherlei innern Kampfen

zur vdlligen AuflOsung des Adelsetaates und zur Ersetzung der Oli-

garchic durch die Demokratie fiihrte.

o.

In die Epoche der staatlichen und wirtschaftlichen Entwickelung,

welcher die Schatzungsklaasen angehdren, fallt auch die Einrichtung

der Naukrarien 1
, die enge mit dem Seewesen und den Leistungen

fur das Gemeinwesen (XrjrovQytai) zusammenhingen. Solon fand die

Naukrarien bereits vor, denn das, was die Atthidographen aus seinen

1} R. Schoell, Hermes VI (1872), 20ff; N. Wecklein, Der Areopag, die

Epheten uod die Naukraren, Ber. d. bayer. Akad. Philol.-Hbt. CI. 1873, S. Iff.

und C. Wachsmuth, Stadt Athen 480 betrachten die Naukraren als deu

eupatridischen Staatarat , dessen Vorsteher, die Prytanen der Naukraren, ihren

Amtesitz im Prytaneion gehabt hatten und von denen die nach dem soloni-

schen Amnestie - Gesetze ix nQvravttov xaradutaottiyue — inl rvQavytdi rer-

urteilt worden wftren (vgl. S. 159, Anm. 1). Fur die Richter im Prytaneion halten

sie auch Schomann, Jahrb. f. kl. Pbilol. CXI (1875), 165. 449ff. und P. Forch-
hammer, Philol. XXXIV (1876), 466 ff. Doch darf diese Ansicht als widerlegt

gelten. Vgl. S. 160 Anm. und die daselbst angefuhrten Schrifteu.
M. Frankel, Rhein. Mus. XLVII (1892), 483 ff. sucht, von Bockh, Sth. d.

Ath. I
8
, 191. 323. 596. 636 ausgehend , nachzuweisen , dafs die Naukrarien die

Grundlage der ganzen Staatsverwaltung gebildet hiitten und ebensowohl Steuer-

bezirke, wie Ausbebungsdistrikte fur die Land- und Seemacht gewesen waren.

Ihre Prytanen wfiren die oberste Finanzbehorde gewesen, die fur die Mittel zur

Verteidigung des Staates sorgte und deren Verwendung taberwachte. Sie hatten

gewifs auch den Vorsits im Rate und in der Volksversammlung gefuhrt.

Diese Ansicht von der leitenden Stellung der Prytanen stutzt sich namentlich auf

eine Kombination von Hdt. V, 71 (vgl. weiter unten 8. 190, Anm. 1) mit den in

der angeblichen Verfassung Drakous (Aristot. *A&n. 4) vorkommenden Prytanen,

die F. fur die Prytanen der Naukraren halt, was jedoch zweifellos unrichtig ist.

Vgl. 8. 39 Anm. a. E. — G. Gilbert, Die attische Naukrarienverfassung, Jahrb.

f. kl. Philol. CXI (1875), 9ff. ; Supplbd. VII, 200. 245; Gr. Staatsaltert. P, 147

erklirt die Naukrarien fur Sieuer- und Marinebezirke , die erst von Solon einge

ricbtet worden seien. Gegen die Ansicht vom solonischen Ursprunge der Nau-
krarien mit Recht Schomann, Jahrb. f. kl. Philol. CXI (1875), 454: H. Lip sins,
BursianB Jahresberichtc 1878 III, 283; Duncker, Gescb. d. Altert. V*, 474:

VI6
, 120. Vgl. noch V. Tbumser, Hennanns Gr. Staataaltert.

-
, § 58, S. 134f.

(Burgerabteilungen zum Behufe der Kriegssteuern und iihnlicher Leistungen, wie

der Stellung von Schiffen) und die daselbst angefUhrte Litteratur, sowie B. Keil,
Die solonische Verfassung (Berlin 1892) 93 ff. — Uber die Beziehung der Nau-
krarien zur Phyleneinteilung vgl. 8. 107, Anm. 3.
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Gesetzen uber die Naukrarien mitteilen, notigt zu dem Schlusse, dafs

er sie in denselben als bestehende Einrichtung behandelte >. Damit

stent eine aus ganz anderer Quelle stammende Angabe Herodots im

Einklange, der sofolge es schon zur Zeit des kylonischen Aufstandes,

also um 630, Prytanen der Naukraren gab Wenn freilich Herodotos

sagt, dafs dieselben damals Athen verwalteten, so hftngt das mit der

Teodenz seiner aus den Kreisen der Alkmeoniden stammenden Er-

wihlung susammen, welche den Archon Megakles und dessen Amts-

trenosgen von der Verantwortung fur die Ermordung der Kyloneier

1) Aristot. 'A&n. 8, 3: tpvXai <f* qeav xixxagec xa&aneg ngoxtgov xa\

yvloftmoiXtic xixxagtc 4x di (riff) ipv(lfjs ix)aoxtis r^aay vtvifAf^Uvtu xgixrvif pity

iQtif, ravxQa&m di doSdtxa xa&' ixdaxtjv. Aristoteles sagt also ganz klar, dafs die

Emteilung in Trittyen und Naukrarien schon vor der Zeit Solon h bestand. Vgl.

S. 107, Aom. 3 auf S. 108 und S. 37, Anm 1. Er fahrt dann fort : (ini dk x&y)

rmvxgaguor xateoxiptvia yavxgagot, xtxayfiiyri ngot re xdf tioqtogdc xai roc

J«i(awtf) t«{ yiyyopiyaf dio xai iv xoi( yopotf rof(c 2)6Xuvo{
t
ol{ ovxixt xgaiyxai,

noXlaf(ov) yiyQanxai „rovf yavxQaQovs tioTtQftxxSiy*' xai v draXiaxtiy 4x row vav-

toapxov aQyvffiov". (Uber die Quelle, aus der Aristoteles schopfte, vgl. 8. 45

Aom.) Die allgemein gehaltene Angabe, dafs die Naukraren eine «WJ ***<*yf*4»"l

it xdf efoatogas xai xdf danayat t«c yiyvoptvaq waren, deckt sich also genau

mit dem, was Aristoteles aus den GeseUen anfuhrt und ist daraus erschlossen.

Ahnbcbe Bruchstucke aus atthidograpbischer Quelle bei Phot. s. v. yavxgagia ...

w» iv xots ri/uois di (?V „idv r»$ vavxgagiac d/jyioprjip «' xai „xoV( ravxgagovf

fwt xaxd rijV ravxgagiay". Ein Gesetz inbezug auf die Verwendung von Nau-

krarie-Geldern ist bei Androtion, Frgm. 4 (Schol. Aristoph. Vogel 1540) erbalten:

Toif dt iovtri Ilvdiadt &etuQoTi rows xtuXaxgexac didovai 4x xtSv y a vx gagix tSv

Hdschr. TavxXriQtxtjy'j i<p6dtov agyvgia, xai eif uXXo 5 xt av dig dvaXeSaat. Die

Atthidographen fanden offenbar in den solonischen Gesetzen inbezug auf die Nau-

kraren nur diese und ilhnliche Aufserungen des Gesetzgebers , derm sonst hatten

«ie etwas Bestimmteres fiber diese wichtige Behorde gewufst und sich nicht blofs

vaf Belege fur ihre ganz allgemeine Angabe, dafs sie eine Behorde fUr Einkunfte

nod Ansgaben waren, beschrankt. Solon hat also die Naukrarien , wie alle Insti-

nrtionen, die er vorfand und deren Organisation er unverandert liefs, in seinen

'j«etzen einfacb als bestehend vorausgesetzt. Vgl. S. 47, Anm. 2. Diese Schliisse

verden durch die Angaben Herodots V, 71 bestatigt, der zufolge es Prytanen der

Ntukraren zur Zeit des kylonischen Aufstaudes, also um 630, gab. Viel alter

koonen sie nicht gewesen sein, da sie offenbar mit den Schatzungsklassen und dem
Besteueruugswesen, sowie mit der Marine (vgl. weiter unten S. 191, Anm. 1) zu-

^mmenhingen und erne staatliche Entwickelung zeigen, die uber die homerische

*«it Torgesebritten ist — Gilbert a. a. 0. halt die Naukrarien fur eine soloniscbe,

Bockh, Stb. Ath. I', 323 fur eine vorsolonische Einrichtung. Gegen die Mitte des

7 Jahrhundert.s setzen die Bildung der Naukrarien Schomann und Duncker

» ^ 0., um den Beginn des einjiihrigen Archontats (683): Philippi, Beitr. zur

Gssch. d. attischen Bfirgerrechts (Berlin 1870) 151 ff.; der Areopag (Berlin 1874)

224: L. Lange, Die Epheten und der Areopag, Abhdl. d. sachs. Gescllsch. d.

^Wasch. VII (1874), 198 [fruhestens], E. Curtius I", 298 [nach der Konigszeit].

Digitized by Google



190 Viertes Kapitel.

nioghchst zu entlasten sueht. Thukydides beme*rkt dagegen mit Recht,

dafs damals die Arcbonten die meisteD Staatsgeschftfite in Handen

hatten Unzweifelhaft spielten jedoch die Prytanen der Naukraren bei

jenein Ereignisse eine bervorragende Rollo *.

Die Naukrarien waren lokale Bezirke 3
. Jede der vier Pbylen

zerfiel in drei Trittyen und zwoll" Naukrarien, so dafs es im ganzcn

acbtundvierzig Naukrarien gab 4
. An der Spitze der Naukrarien stan-

den Naukraren, die zusanimen eine Korperschaft unter dem Vorsitze

von (vermutlich vier) Prytanen bildeten 5
. Zur Bekleidung des Amtes

des Naukraros berecbtigten gewisse Bedingungen , wahrscbeinlich der

hocbste Census in der Naukrarie 6
.

1) Hdt. V, 71: ol nQvtaviti iwv vuvxyftyuty, ol n«(> htuot tort tdf 'A&i*u;,

xtX. liber die Teudenz der Erzahlung Herodots vgl. weiter uutcn deu Abschnitt

iiber Kylou. Thuk. I, 126: ro're di rrt noXXti rtiv noXtjixuiy ol iyvia ffp/o»tf<

inQttoooy. Vgl. S. 145.

2) Sonst hatte die Quelle Herodota doch schwerlicb auf die zu seiner Zeit

halbverscholleue Beborde verfalleu kouneu. Nacb Tbuk. a. a. O. tpotjSqvttr (die

Athener) :u» d>,un tx twy ayQtZv in ' avtoi't (die Kyloneier). Es liegt der Ge-

danke scbr uabe , dafs dieses Masseuaufgebot der Landbevolkerung die Naukraren

zustande bracbten , da dieselbcti eiue ortlicbe Beborde waren und jedeufalls mit

Ausbebungeu zu tbun batten. Vgl. Scbomann , Jabrb. f. klaas. Philol. CXI
(1875), 451.

3) Vgl. S. 104, Anm. 1.

4) Vgl. S. 104, Anm 2; S. 107, Anm. 3 auf S. 1U8 und Pollu* VIII, 10*:

yuvxfittqia 6' r
t
v rt'cu* <fvkq( dwdixttioy utQQ\ xui rurxQttnoi qoay dtodextt, ttrtnoti

xant tguivy ixuomy.

5) Bruchstiick aus einem Gesetze bei Pbot. s. v. ravxpaQia. . . . „iove ruv-

x(ii rove xara T']v yavxoaQttiy" Aristot. 'A&n. 8, 3 (vgl. S. 1H9 , Anm 1 .

Die Naukraren hatten nacb *A$n, 21, 5 dieselben Befugniase wie spaterhin die

Demarcben. Vgl. Pollux a. a. O. ;
Bekker, Anecd. gr. 283, 20; Hesych. s. v.

vavxkttQoi. Prytanen: Hdt. V, 71. Eiu Prytanis als Obmann einer Beborde (der

tafiiat) inschriftlicb : CIA. IV. 3, p. 139 (jedeufalls vor den Pereerkriegen).

6) Solon bat das Verfahren bei Streitigkeitcn inbezug auf die Ubernahme der

Amter neu geregelt. Brucbstucke eines Gesctzes bei Phot. s. v. ravxpuQfa. ...

itir n» yavxffagiae (Amt des Naukraros) afHftofatr,. Vgl. 'A9n. 57, 2: »«V i*«

IfQewovrqs mutfia^rjTr, xtX. toii Uqcvoi t<x{ i< uif iaj}ip v-'n, id( vntff (rtiy yt)(>uiy xiX.

Demostb. g. Makart 5: «) Tt> tluq f-$;inr f, naQaxax apuXXtkv povXttat for xXqpor.

Vgl. dazu Meier und Scbomauu, Att. Prozefs*, bcarb. von Lipsius 608. Es handelt

sich also um Falle, wo jemand auf das Amt des Naukraros mehr Anspruch zu

habeu glaubte, als ein anderer. Nacb Bekker, Anecd. gr. 283, 20 hatten die Nau-

Lnireu ; Schiffe auazurfistSO Da mm nacb dem FlottSDgSMtM des Tbemi»tokle»

bei Aristot. Ll&n. 22 die 100 Reichsten je ein Talent erhalten und dafiir je ein

Schiff herstelleu sollten, da feruer aucb die Reichsten an der Spitze der trierar-

chiscben Symmorieu (im 4. Jahrhundert) standen und die Naukrarien mit den

Symmorieu Terglichcu werdeu vgl. weiter uuten S. 193, Anm. 1), so liegt die Ver-
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Der Name der Naukrarien weist schon darauf bin, dafs ihre Ein-

richtung zunacbst mit der Erbauung von Kriegsschiffen und der Be-
gronduug einer Marine zusammenbing , die jedenfalls ini

Laafe des 7. Jahrhunderts erfolgte Es ist glaubwiirdig iiber-

liefert, dafs jede Naukrarie ein Scbiff zu stellen hatte, dessen Aus-

rustung der Naukraros leitete, deni aucb das Kommando zugestanden

sein wird *. Ferner soli jede Naukrarie zwei Reiter gestellt habcn s
.

Wahracbeinlich wirkten die Naukraren aucb bei dem Aufgebote des

Heerbannes in hervorragender Weise mit 4
. Im Bereicbe ibrer miU-

tarischen Funktionen waren sie naturgemafs dem Polcmarchos, dem

matuug uahe, dafs der hochste Census zum Amte des Naukraros berecbtigle und

erpAichtete.

\) N. Wecklein, Ber. d. bayer. Akad. 1873, S. 42 hat freilicb uuter Zu-

itimmung von C Wachsmutb, Stadt Atbcu I, 481 , Anni. 4 das Wort von vtn'ttv

hergeleitet und vuvxQagot als Hausherren, Herdherren gedeutet. Bockh , Sth. d.

Ath. I\ 63t>, Anm. c. setzt ravxyaQm = ruixXaQoi [vg\. Hesych s. v. vavxXaQoi
;

CIA IV. 3, p. 202, Nr. 373, 254) uud erklart sie als Scbiffsherren. G. Meyer,

Curtius Stud. VII, 175 macht dagegeu wahrscbeiulich , dafs cs sich um cine Zu-

sanuneusetzuug vou »«fc und der Wurzel x«p mit der Metathesis x<jo haudclt, die

iu xQittrm vorliegt. fuix^oi sind demnach die Schift'svollender , Schiflsmacher.

Ebenso G. Curtius, Gr. Etyin.
1

155; G. Gilbert, Jahrb. f. kl. Philol., Supplbd

VII, 24G; Bd. CXI (1875), 15; Gr. Altert. P, 147, Anm. 2. B. Keil, Die solo-

nische Verfjissung (Berlin 1892) 94 bestreitet die Kichtigkeit dieser Etymologie,

veil Athen um 65<i noch keine Flotte gehabt hatte. Allein die Festsetzung am
HeUespontos und der Krieg mit den Mytilen&ern gegen Ende des 7. Jahrhunderti*

*are ohne Kriegsflotte uicht inoglich geweseu. AuJVerdcm beweiseu die Dipylou-

Vajeu, dafs Athen im 7. Jahrhundert Kriegsschiffe besafs, uud das Volk Intcresse

fur maritime Dinge hatte. Vgl. Bd. P, 118. 448, Anm. 4. Anderseits begann in

Griecbeuland der Bau von Kriegsschiffen erst gegen Ende des 8. Jahrhunderts.

Vgl. Bd. P, S. 448. Vennutlich veranlafste der lauge Handels - und Seekrieg

rwischen Chalkis-Koriuthos-Samos und Eretria-Miletos-Megara die Athener, Kricgs-

cbiflfc zu bauen Wenn sie dainals, was nieht zu bezweifeln ist, bereits See-

bandel trieben, so mufsten sie friiher odcr spater zum Schutze desselbcn cine eigene

Marine begriinden.

2) Pollux VIII, 108: yavxQttQia d' 6xu<ttij dvo Inniui nagei/e x««l vtu'r fiiut

"i. Bekker, Anccd. gr. I, 283, 20 var xqciqoi • oi rag vact 7i«e«<ixei;rr{o» rtf xul

TP*W«Wo«Vrt; xm rtj, no'AtUKQxtp $nortT€tyu£vot. Die attische Flotte bestand vor

den Perserkriegen aus 50 Schiffen Hdt. VI, 86. 132. Nach Kleidcinos b. Phot-

t v xatxQttQia soil Kleisthenes die Zahl der Naukrarien auf 50 vermehrt habeu.

3) Pollux a a. 0. Die Gesamtzahl von 9G Reiteru ist zunachst auffallend,

»ber die 24 Reiter einer jeden Phyle bildeten doch wohl eine Schwadron unter

*inem vou der Phyle gestellten Phylarchos. Dann erhalt man die runde Zahl vou

l'JO Rt'item. Mebr hat auch Athen vor den Perserkricgen schwerlich bescssen.

Vtf. Hdt VI, 112; I, 63.

4 Vgl S 190, Aum 2
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obersten Leiter des Kriegswesens unterstellt !
. Aristoteles sagt, daf«

Kleistheoes die Demarcben einsetzte, welcbe dieselben ObUe^eubeiteo,

wie die friihera Naukraren erfullten, denn er schuf die Demen an SteUe

der Naukrarien *. Demnach waren die Naukrarien zugleich kommu-

nale Bezirke. Aus BruchstUcken solouischer Gesetze ergiebt sich, dafs

die Naukraren gewisse Auflagen einzutreiben batten, und dafs aus den

von ibnen eingezogenen Betragen mancherlei Ausgaben bestritten war-

den. Nach einem durcb Androtion erhaltenen Gesetze zablten die Ko-

lakreten oder Kassenverwalter des Amtshauses der Gemeinde *, aus den

Naukrarika den nach Delphi geschickten Festgesandten das Reisegeld

und die Summon, die sie fur etwaige andere Bedurfnisse (z. B. fur

Opfer) brauchten *. Die Naukraren hatten also einen Teil der von

ihnen eingezogenen Betrage an jene Staatskasse abzuffthren, wahrend

Hie wohl die fur die Leistungen der Naukrarie bestimmten Auflagen

in ihren Handen behielten. Die Demarchen leiteten ebenfalls das

Finanzwesen der Demen. Ferner wirkten dieselben bei der Ein-

treibung von Staatsschulden und der Aushebung der Flottenmann-

schaften mit 6
, sie ubten also in der That Funktionen aus, die fruher

den Naukraren obgelegen hatten. Es hatten aber die Demarchen aucb

den Vermogenebestand von Staatsschuldnern aufzunehmen und viel-

leicht ein Flurbuch oder einen Grundkataster der im Bezirke des

Demos belegenen GrundstUcke zu fiihren 6
. Lag dieselbe Verpflichtung

den Naukraren ob, so ergiebt sich der nahe Zusammenhang der Nau-

krarien rait den Schatzungsklassen und den auf denselben beruhenden

Kechten und Leistungen der Bttrger. Naturlich verteilte der Naukraros

die Auflagen je nach Vermogen unter die einzelnen Mitglieder der

1) Bekker, Aneed. gr. a. a. 0.

2) Arwtot. *A9n. 21, 4.

'X) 8ioho waiter unten S. 194.

4) Vgl. S. 180, Anm. 1.

ft) Vgl. den Abschnitt iiber die VerfasBung des Kleistbene*.

<*>) Harpokr. b. v. S^ftngx°i • • • oltot 6k t«$ anoyQtupds inowvrto rur b
i*<i*i<p dwV x»9imr. Bochh, Sth. Ath. I

8
, 596 schlofs daraus auf die Fiihnwg

fines Flurbuehes. Allein dieser Schlufs ist keineswegs sicher. Meier und Schu-

mann, Att. Prowsfs*, bearb. von H. Lipaius, besieht die Angabe nur auf die Anf-

nahtno dps Vcrmtigcnsstandes zum Zwecke der Konfiszierung. Vgl. Ps. Plut Vit

X or, p. K34a (Erkenntnit gegeu Arebeptolemot und Antiphon): toi <f* Stifmofi
ant^iivat rt)y ovatar «t>roiV. Bekker, Anecd. gr. I. 199, 5: 6 (ftj/Mrp/oc ovr toft

fiovXtvinie tovtov itoipcirrt* *al ttnoygdtpttat itvtov (des Staatsschuldners) ovctm*

«iA 2N7 , 10: or roc *a\ timy^q>eto roc owr/« $ (xdotov nffot td <ftyu>*«

Digitized by Google
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Naukrarie. Daher werden vom Atthidographen Kleidemos die Nau-

krarien mit den zu seiner Zeit bestebenden Symmorien verglichen l
.

Ungewifs ist es, welche Funktionen die damaligen Trittyen er-

fallten , die in ahnlicber Weise aus je vier Naukrarien bestanden

baben sollen, wie die kleisthenischen Trittyen aus mehreren Demen zu-

-vimmenpesetzt waren *.

In enge Verbindung mit den Prytanen und Naukraren sind mehr-

fach die Kolakretai gesetzt worden s
, weil Bie einerseits Zahlungen

fur die pythische Festgesandtachaft aus den Naukrarika leisteten 4
,

atderseits ira 5. Jahrhundert die Kosten der Ehrenmablzeiten im Pry-

taneion * bestritten 6 und den Richtersold aus den dafiir angewiesenen

Gerichtsgebuhren (Prytaneien) 7 und Strafgeldern auszablten 8
. AHer-

rings ist daraus zu scbliefsen , dafs ibre Easse zu dem Prytaneion

nahere Beziehungen hatte 9
. Indessen das Prytaneion beBtand scbon

lange, ehe es Prytanen der Naukraren gab, und es war nicht das Amts-

gebaude dieser Behorde, sondern das Haus des Gemeindevorstebers mit

dem Gemeindeherde, in dem aller Wahrscheinlichkeit nacb zun&chst der

Ba&ileus als oberster Gemeindebeamter seines Amtes waltete, bis ibn

1) Kleidemos b. Phot. s. t. yavxoagia; vgl. Pollux VIII, 108.

2) Vgl. S. 190, Anm. 4.

3) R. Schoell, Hermes VI (1872), 22 ff; C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 480;

M. Fraukel, Rhein. Mas. XLVII (1892), 483 f.

4) Vgl. S. 192. Anm. 2. Aus dem von Androtion erhaltenen, diese Zahlungen

betreflenden Geseta, ist wie Bockh, Sth. d. Athen. I
s
, 216 bemerkt hat, die Uber-

lieferuDg der Grammatiker entstanden, dafs sie to tie Stove avaXiaxafiira oder

ivahoftara bestritten. Schol. Aristoph. Vogel 1540; Schol. Wesp. 695 = Suid.

•• *mUutQttm. Phot. s. v. und Bekker, Anecd. gr. 275, 22. Et Magn. s y. x<u-

ut*Q(ttu- ol t«5k ttQyvQltov rap(ai oi' to r^ijpap^fiV harrov. Diese Angabe beruht

snf irgeodeinem Mifsverst&ndnis oder falschem Schlusse, denn eine Trierarchie im

Sbne der Leiturgie gab es erst, seitdem man Trieren baute. Die Trierarchen war-

den aber von den Strategen ernannt, die auch die auf die Ubernahme der Trie-

rarchie besiiglichen Prozesse leiteten. In friiherer Zeit war die Ausriistung der

Scaiffe Sache der Naukraren.

5) Vgl. S. 158, Anm. 1.

6) Schol. Aristoph. Vogel 1540; Wesp. 724.

7 ; Vgl. S. 157. Anm. 1 auf S. 158. Die Prytaneia fur den Richtersold : Ps.

X«n. St. d. Athen. I, 16; Aristoph. Ritter 1358; Lysias XXVII, 1; Pollux VIII,

38: Phot. s. v. ngvrayttn.

V} Aristoph. Wesp. 695. 724; Vogel 1540 mit den Schol.; Hesych. s. v. ««-

*«^f«; Suid. s. v. (= Schol. Aristoph. Wesp. 695); Phot. s. v.; Bekker, Anecd.

P I. 275, 22.

9 Bockh, Sth. Ath. I
s
, 216.

B«»«lt. Oriechiacb* Geuhicbte. II 2. And
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der Archon dort abloste ». Der altertumlicbe Naraen der Kolakreten

scheint daraaf hinzuweiBen, dafs sie urspriinglich dem Konige bei der

Veranstaltung der Gemeindeopfer und Opfermahlzeiten beistanden und

die daflir eingebenden Gaben in Empfang nahmen ».

Diese Funktion entwickelte und erweiterte aich allmahlich zur

Verwaltung der Kasse des Gemeindehauses , in welcbe u. a. die Ge-

richtsgebuhren und auch Strafgelder * flossen. Naturgemafs wurden auf

diese Kasse die Speisungen im Gemeindehause und spaterhin die Richter-

besoldungen angewiesen. Ferner trugen die Kolakreten im 5. Jahr-

hundert zum Bau von Heiligtumern bei und zahlten den Sold fur die

Hieropoioi, welche daa Opfer an den Hepbaestien zu besorgen batten.

Daa entspricbt dem Bakralen Ursprunge ihrer Kasse. Sonst kennen

wir nur nocb Zahlungen der Kolakreten fur die Aufstellung von Volks-

beschlussen *. Im 4. Jahrhundert wurden die Kosten daftir aus dem

1) Vgl. S. 158AF.

2) L. Lange, Die Epheten und der Areopag, Leipzig 1874 (Abhdl. d. sachs.

Gesellsch. d. Wiss. VII) 65, Anno. 115 erklart xojXaxQircu als eine Zuaamrnen-

aetznng von xuJXa (Glieder des geschlachteten Opfertieres") and xefpw. JedenfalU

hat das Wort eine Sbnliche Bedeutung. Die xatXti geborte zum Pflichtteile des

Priesten von den Opfertieren. CIA. II. 610, 5; 631, 4, 15; Add. 841b; Ditten-

berger, Sylloge inser. gr. 371. 376 (CIGr., Nr. 2656. 2265). Vgl. auch das ipa
ttanqaxiM des Archon der Mesogeioi fur die Opfer des Verbandes: CIA. II, 603.

Anf das hohe Alter der xuXaxpitat weist das xwXaxQ$rtir in der milesischen Ko-

lonie Kyzikos bin. CIGr., Nr. 3660. Kolakreten in der solonischen Verfassung

erwahnt Aristot. U*n. 7, 3. — G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I*, 125.

3) Hber die in den Sehatz der Athena fliefsenden Strafgelder vgl. den Ab-
schnitt fiber Solon.

4) Die Bedeutung der Kolakreten-Kasse im 5. Jahrhundert bat J. Christ, De
publ. pop. Athen, rationibus (Greifswald 1879, Diss.) mit Recht hervorgehoben,

jedoch uberschStzt. Irrtumlich ist Christs Meinung, dafs es im 5. Jahrhundert

Apodekten noch nicht gab. Vgl. CIA. IV. 2, p. 66, Nr. 53a. — Es ist verst&nd-

licb, weshalb der Ricbtersold aus den Prytaneien und Strafgcldern, der Aufwand

fur die Reise der pythischen Gesandtschaft aus den Naukrarika bestritten wurde. —
Zahlungen der Kolakreten zu Tempelbauten : CIA. I, 185 ; IV. 3, p. 146, Nr. 288 a.

fjuoMf fur die l*Qono$oi: CIA. IV. 2, p. 65, Nr. 35b. — Was die Steine mit

Volksbeschlussen betrifft, so wurden die Kosten fur dieselben nicht durchweg den

Kolakreten auferlegt. Die Aufzeichnung von Volkibeschltissen , welche einzelne

Bundesstadte betrafen, bezablten die betreffenden Stiidte, Steine, auf denen VertrSge

mit auswartigen Staaten eingegraben wurden, seit der Uberfuhrung der Reichs-

kasse nach Atben die Hellenotamien , die dann in den letcten Jahren des pelo-

ponnesischen Krieges auch die Kosten fur andere Steine zu tragen hatten.' Zur

Zahlung fiir die Herstellung des Steines, auf dem der im Archontenjahre des

Habron (458/7) mit den Geeandten der Segestiier abgeschlosaeue Vertrag einge-

graben werden sollte, wurden noch die Kolakreten angewiesen. CIA. I, Nr. 20

Digitized by Google



§ 15. Die Anfange des athenischen Staates; Kcnigtum und Adeleherrachaft. 195

besondern, der Volksveraammlung selbst zur Verfugung stehenden und
vom Schatzmeister derselben (dem ta/ut'ag ro0 d^fxov) verwalteten

Fonds bestritten. Es waren eben Ausgaben, die unmittelbar die Ge-

meinde als solche angingen und die darum frtther die Kasse ihres

Hauses zu tragen hatte.

Nach Androtion setzte Kleisthenes die Apodekten an Stelle der

Kolakreten ein 1
. Diese Angabe ist nicht genau oder nicht ganz richtig

iiberliefert Denn im 5. Jahrhundert fungierten noch die Kolakreten

neben den Apodekten , und letztere batten keine eigentliche Kasse *,

sondern nahmen nur unter der Kontrolle des Rates alle Zahlungen fur

den Staat in Empfang und ubermittelten die eingegangenen Betrage

noch an demselben Tage an die Kassen der einzelnen Behdrden 8
.

Wenn also Kleisthenes Funktionen der Kolakreten auf die von ihm

eingesetzten Apodekten Ubertrug, so konnte es sich nur am das Ein-

nehroen von Staatsgeldern und deren Auszahlung an die einzelnen Be-

horden handeln. Vennutlich unterstand diese Kassenverwaltung der

Kolakreten der Aufsicht des Rates vom Areopag 4
.

Durch die Einrichtung der auf dem Grundeigentum beruhenden,

die Rechte und staatlichen Leiatungen der Burger regelnden Schatzungs-

klassen und die Begrtindung einer Marine war die Organisation einer

und IV. 3, p. 139. Sonstige Zablungen der Kolakreten fur Volksbeschlusse: CIA.

I, 46 (Verleihung der Proxenie) ; 1 , 77 (Flottenausrfistung) 1 , 93 ; IV. 2, p. 62;

Nr. 27 b, v. 51; IV. 2, p. 65, Nr. 35 b; IV. 2, p. 66, Nr. 53 a (aakrale Angelegen-

heiten); IV. 1, p. 23, Nr. 116 b.

1) Androtion b. Harpokr. 8. «noSi*tat' fin di a'yti xtSv xotXaxQtreSy ot dno-

Jixrat tino KXeto&ivQVf nntd9{j[9naav 'AvdQoriojv (I.

2) Der Unterschied beider Behdrden tritt schon klar CIA. IV. 2, p. 66, Nr.

53 a hervor, wo sie neben einander vorkommen.

3) Aristot. 'A»n. 47, 5; 48, 1 ; 50, 1; 62, 3. - CIA. II, 38; Add. 115b. 181.

675, r. 53; 807b, v. 16. 29. 33; 808c, v. 6ff.; 809a, v. 199ff.; 809c, y. 85. 118.

134. 204; 809d, v. 69. 143. 156. 188
; 810, v. 12; 811 b, r. SOff.; Add. 834b

I, 40; II, 3. Weiteres fiber die Apodekten bei Panske, De magiatratibus atti-

cia etc. (Leipzig 1890, Diaa.) 46 ff.; Busolt, Mullera Handb. d. kl. Altertumaw.

rV», 235; HennannB Gr. Staataaltert. 0
, bearb. von V. Tbumaer, § 111, 8. 622 ff.,

G. Gilbert, Gr. Staataaltert. I', 264.

4) Ea liegt diese Vennntung deshalb nahe, weil ap&terhin dem Rate die Auf-

sicht fiber die Kaaaenrerwaltung und das ganze Finanzwcsen oblag. Der Areopag

beaufsichtigte ja auch die ganze Staatsverwaltung, und er war die einzige Be-

horde, deren Kompetens alle Zweige deraelben umfafate. Die Angabe dea Ari*

stotelea U&n. 23, 1, dafe der Areopag im Jahre 480 den Bfirgern das zur Ein-

achiffung notige Zehrgeld verecbaffie, ist freilich nicht einwandafrei (vgl. 8. 53,

Anm. 4) und wenn aie richtig sein aollte, so konnte man auch an die Kasse der

Tamiai der Athena denken.
13*
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lokalen Verwaltung erforderlich geworden, welche in den Naukrarien

geachaffen wurde. Die Obliegenheiten der Naukrarien inbezug auf die

Maiine und das Steuerwesen waren ebenso wie die Hippotropbie ala

personliche Leistung fur den Staat (Lefijturgia) Epitheta zu dem alten

Staatswcsen und die Naukraren traten in daaselbe als neue Organe ein.

Es liegt auf der Hand, dafs die Naukraren, die zur Erledigung ge-

meinaamer Angelegenheiten unter ihren Prytanen wie ein zweiter Rat

neben dem auf dem Areopag zusammentraten, bei ihren wichtigen ad-

ministrativen, militarischen und finanziellen Befugnissen die Macht dea

letztern wesentlich einschrttnken mufsten. In der Uberlieferung uber

den kylonischen Aufstand ist nur von den Archonten und Prytanen

der Naukraren die Rede, der Areopag spielte bei diesem gefebrlichen

Staatastreichsversuche keine mafsgebende Rolle.

§ 16.

Das Recht Drakom und die aoloniache Verfaasung.

Uber die Quellen vgl. S. 36ff und 58ff. — Neuere Litte-

ratur: Grote, Gesch. Griechenlands II, 59 ff. ; E. Curtiua, Griecb.

Geschichte I 5
, 301 ff. (I 6

,
304ff); M. Duncker, Gesch. d. Altert.

VI 5
, 126 ff.; Ad. Holm, Gr. Gesch. I, 462ff; Pohlmann, Midlers

Handb. d. kl. Altertumsw. Ill, 385 ff.; J. Beloch, Gr. Gesch. (Berlin

1893) I, 1 99 ff. 307ff. — Schomann, Verfassungsgeschichte Athens

(Leipzig 1854) 19ff.; Gr. Altert. I B
, 342 ff.; Hermanns Griech-

Staataaltert. 6
, bearb. von V. Thumser, § 63, S. 351 ff.; G.Gilbert,

Griech. Staataaltert. I", 130ff. — U. v. Wilamo wi tz- Mollendorf
Aristoteles und Athen 1 (Berlin 1893) I, 57 ff.; II, 55 ff. 304 ff.

Uber Drakon vgl. K. F. Hermann, De Dracone legumlatore,
• *

Ind. schol. Gott. 1849/50; Fr. Cauer, Uber Drakons Gesetzgebung,

Verhdl. der 40. Philol. Versamml. zu Gorlitz (1890) 137 ff. und die

S. 36, Anm. 2 angefuhrten Schriften Uber die angebliche Verfaasung

Drakons.

1) Das vom Herrn Verfasser mir giitigst iibemandtc Werk konnte leider erst

von diesem Paragraphen au benutzt werden, nacbdem die grundlegenden Unter-

sucbungen bereits gedruckt waren. Man wird mancherlei Ubereinstimmungen in

der Methode und in andern wesentlicben Punkten finden, dann aber anch ebenso

wcsentliche Abweichungen in der Gesamtbearteilnng der Schrift des Aristoteles

und in der Auffassung der atheniscben Verfassungsgeschichte. Die geistrollen

AusfUhrungen von Wilamowitz haben mich jedoch zu einer Anderung meiner An-
sicbt iiber die Dinge, wo icb von ibm abweiche, nicht zu bewegen vennocbt.
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» •

Uber Solon s Leben vgl. R. Schubert, De Croeso et Solone

fab., Kchiigsberg 1868, Diss.; Bohr en, Beitr. zum Lebeu Solons,

Philol. XXX (1870), 176ff.; XXXI (1871), 137 ff.; A. Philippi, Rhein.

AIus. XXXVI (1881), 472f. ; B. Niese, Zur Geschichte Solons und seiner

Zeit, Hist. Untersuchungen f. Am. Schaefer (Bonn 1882) iff.; J. Jonas,

De Solone Atheniensi, Mtlnster 1 884, Diss, (wenig kritisch) ;P. Stettiner,

Ad Solonis aetatem quaestiones criticae, Konigsberg 1885, Diss.; Job.

Toepffer, Quaestiones Pisistrateae, Dorpat 1886, Diss. — Uber seine

Gesetzgebung vgl. W. Oncken, Athen und Hellas I, 150ff. ; Die

Staatslehre des Aristoteles II, 118ff. ; J. Schvarcz, Die Demokratie

I (Leipzig 1879), 14ff. ; H. Don dor f, Aphorismen zur Beurteilung der

solonischen Verfassung, Berlin 1880 (Symbolae Joachimicae I, 101—118);

H. Landwehr, Forschungen zur altera attischen Geschichte, Philol.

Supplbd. V (1884), 130ff.; L. Holzapfel, Beitr. zur gr. Geschichte,

Berlin. Stud. VII (1888), Iff. {Die Zeit der solonischen Gesetzgebung;

Uber die Zeit derselben vgl. auch Th. Case, Class. Rev. II, 1888,

241 ff. und C. Torr ebenda p. 290); F. Cauer, Parteien und Poli-

tiker in Megara und Athen, Stuttgart 1890; B. Keil, Die solonische

Verfassung in Aristoteles' Verfassungngeachichte Athens, Berlin 1892;

B. Niese, Hist. Zeitschr. LXIX (1892), 62 ff. |vgl. dazu S. 46j. —
Vgl. ferner die S. 138, Anm. 2 Uber den Areopag und die Epheten

angefuhrten S c h r i f t e n

.

a.

Im 7. Jahrhundert vollzog sich in der hellenischen Welt ein

grofser Umschwung in den wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Verhaltnissen Ein Netz hellenischer Pflanzstadte

breitete sich Uber die KUsten des Mittelmeeres von Byzaution bis Kyrae,

von Thasos bis Kyrene aus. Der hellenische Handel gewann in Ver-

bindung mit der Kolonisation und durch die Eroffnung Agyptens neue

ausgedehnte und reichen Gewinn bringende Gebiete. Er machte dem

phonikischen Handel erfolgreiche Konkurrenz auf dem Weltmarkte. Die

Seest&dte erbauten unter Benutzung der alten Schiffsformen Kriegs-

schiffe * und sicherten die Seestrafsen gegen die Piraterie. Zugleich

bahnten zwischen ihnen die gemeinschaltlichen oder widerstreitenden

Handel8- und Kolonialinteressen nahere freundschaftliche oder leindliche

Beziehungen an. Der Krieg zwischen Chalkis imd Eretria zog zum

1) Vgl. dariiber Bd. 1*, 491 ff.; IP; S. 186 und dazu Jul. Beloch, Gr. Gesch.

I, 199 ff.

2) Bd. I», 448.
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erstenmale weitere Kreise in Mitleidenschaft *. Ks kam der HeUenen-

Name al- Geaamtbezeichnung der Nation in Aufnahme *. Im Zusammen-

hange mit dem Aufschwunge von Schiffahrt und Handel entwickelte sich

eine kraftig emporblUhende, selbst&ndige Industrie, welche die Erzeug-

niase der phonikischen von dem hellenischen Markte verdrangte und fur

die Ausfuhr arbeitetc. Die St&dte wurden volkreicher, es entstand eine

zahlreicbe Klaaae von Gewerbetreibenden und ein wohlhabendes stadti-

sches Biirgertum. Die um die Wende dea 8. und 7. Jahrhunderta be-

ginnende Miinzpriigung betorderte die Bildung von Rapital 8
. Geld und

Besitz erhielten im sozialen und politischen Leben eine mafsgebende

Bedeutung. Der alte Blutadel zersetzte sich und ging vielfach in einen

„Adel des Gutes" Uber. Langere Kampfe zwiechen dem Adel und

den breitern Schichten des emporstrebenden Btirgertuma begannen die

St&dte zu erfUllen. In manchen ionischen St&dten, in Korintbos, Sikyon,

Megara und anderwarts wurde die Adelslierrschaft durch Tyrannen ge-

stiirzt, welche sich auf das gemeine Biirgertum stlitzten.

Auch in Athen regte sich neues Leben. Die Bestellung des Ackers

blieb dieselbe, und der grofse Grundherr liefs nach wie vor seine Be-

sitzungen durch Hektemorioi auf Teilbau bewirtschat'ten 4
, aber in der

Bodenwirtschaft erlangte der 01- und Weinbau eine solche Bedeutung, dafs

die Ertrage des Grundeigentums nicht raehr blofs nach der Getreide-

ernte, sondern auch nach der 01- und Weinproduktion abgesch&tzt

wurden. 01 wurde schon damals zu einem wichtigen und begehrten

Artikel der attischen Ausfuhr 6
. Auch die alte Thonwaren- und Metail-

industrie nahm einen grofsern Aufschwung und begann fur die Aus-

fuhr zu arbeiten. Im G. Jahrhundert erreichten die attischen Vaaen

bereits Kypros im Osten und Etrurien im Weaten 6
. Anderseits zeigen

die auf der Akropolis getundenen Scherben kretischer und naukra-

1) Bd. P, 466.

2) Bd. I» 196.

3) Vgl. S. 186.

4) Vgl. S. 109.

5) Vgl. S. 182, Anro. 3 auf S. 183. Uber Olflaschcben in den Dipylon-Grkbern

vgl. Bruckner, Jahrb. d. arch. Inst. VII (1892), Beibl. Arch. Ana. S. 20 (Berl.

Philol. Wochenschr. 1892, Nr. 13, Sp. 416). Uber das Alter des Olbaus in Attika

vgl. auch Hdt. V, 82.

6) H. Droysen, Athen und der Westen (Berlin 1882), S. 34 ; U. Kohler, Mitt,

d. arch. Inst. X (1885) , 156. — P. Herrmann , Das Graberfeld von Marion,

48. Winkelmanns ProgT. d. Berl. arch. Gesellscbaft, Berlin 1888; Dummler, Mitt,

d. arch. Inst. XIII (1888), 302. — Uber die Handwerkerdorfer nnd das Topfer-

quartier in Athen vgl. S. 97. 98. 107. 110. — Uber alte Beziehungen des attischen

Kunsthandwerkes zu Chalkis vgl. Bd. I*, 291.
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tischer Vasen, dafs damals Handelsbeziehungen zwischen Athen und

Agypten bestanden *. Atben trat in den Seehandel ein und begrUndete

ira 7. Jahrhundert eine Marine 2
.

Einen Einblick in die attische Kultur dieses Jahrhunderts ge-

w&hren die Dipylon- Vasen 3 und Gr&ber. Die Vasenmaler

zeichnen roh und ungeschickt, ihre Gestalten sind eckig und unpro-

portioniert, aber sie arbeiten selbstandig und erstroben Klarheit und

Deutlichkeit Obschon ibnen bei den Marinebildern agyptische Dar-

stellungen von ISchiffen und Seescblachten zu Vorbildern dienten, so

malten sie doch nur ausnahmsweise Lowen, Panther und Fabeltiere,

deren Kenntnis durch die orientalische Industrie ubermittelt war. Sie

verwandten vielmehr zur Verziemng aufser geometrischen Figuren

wesentlich Bilder von einheimiscben Tieren und Soenen aus den btir-

gerlichen Leben. Ihre Darsteliungen von Leichenzligen geben eine

Vorstellung von dem damaligen Prunke der Bestattungen des attischen

Adels. Allmahlieh wird dann die Malweise von Typen beeinflulst, die

bei den Ioniern, den damaligen Haupttragern der bellenischen Kultur-

entwickelung *, ihre erste Ausbildung erhalten hatten. Die Gestalten

der ioniscben Heldensage und des ionischen Epos wurden gelaufig und

wirkten auf die Vasenmalerei ein. In den Dipylon - Grabern wurden

die Toten in weiten langlichen Gruben ohne Verbrennung, mit reich-

lichen Tieropfern, Thongefafeen aller Art und sonstigen Beigaben, wie

goldenen Diademen, beigesetzt Die Frauen erbielten namentlich einen

th6nernen Spinnwirtel, die Manner ein eisernes Schwert und eine Lanze.

Man iiberdeckte den Raum des Grabes mit Holz und verschtittete dann

den Schacht mit Erde, ohne einen GrabhUgel aufzuwerfen und darauf

einen Grabstein zu erricbten. Statt dessen pflanzte man auf dem

Orabe eine grofse Thonvaso mit einer Offnung im fioden ein, in die

man dann wabrscheinlich Spenden Air den Verstorbenen hineingofs.

Neben dieser altattischen Bestattungsweise kam im Luufe des 7. Jahr-

hunderts die ionische, im Epos geschilderte 6 in Aufnahme. Man be-

gann die Leichen zu verbrennen und das Grab mit einem gro&en

Htigel nebst Grabsteinen zu bezeichnen fl
. Bald verdrangte auch der

1) Graef, Jahrb. d. arch. Inst. VIII (1893), Beibl. Arch. Ameig., 8. 17. —
Uber Solonh ag>ptische Reise vgl. S. 187, Anm. 2.

2) Vgl. S. 191, Anm. 1.

3) Vgl. Bd. I', 118 und 448, Anm. 4.

4) Vgl. Bd. I» 503.

b) vgl. Bd. P. 66.

6) Bruckner, Jahrb. d. arch. Inst. VII (1892) Beiblatt, Aoseigcr S. 20 (Berl.

pbilol. Wochenschr. 1892, Nr. 13 and 14).
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ionische linnene Chiton den mit Spangen zusammengehaltenen

Peplos aus Wolle l
.

Wenn in dieser Hinsicht die Verbindung Attikaa mit der ioniscben

Kultur zum Ausdrucke kommt, so weisen andere Umst&nde auf engere

Handelsbeziehungen zu Aegina und Argolis bin. Athen gehdrte mit

Aegina und Epidauros zur Ampbiktyonie von Kalauria und bildete mit

diesen Stadten ein Bindeglied des Verkehrs zwiscben Attika und Mittel-

hellas *. Attiscbe Thonwaren wurden seit alter Zeit nach Aegina und

Argolis ausgefuhrt und macbten dort der einbeimiscben Fabrikation

eine starke Konkurrenz s
. Das vorsolonische Mafs- und Gewichtssystem

Athens stand dcm acginaeisch-peloponnesischen so nahe, dafs es geradezu

mit dem pheidonischen identifiziert wurde 4
. Ferner gait in Athen die

acginaeische MunzwUhrung. Attische, auf aeginaeiscben Fuis geschla-

gene Miinzen sind freilich nicht gefunden worden. Die erhaltenen.

sicber in Athen geschhigenen Miinzen mit dem Athena- K<>pf auf der

Vorder - und der Eule nebst der Inschrift siQE auf der Ruckseite

sind nach dem von Solon eingel'ubrten euboeischen Fufse 5 gepragt

und reicben nach andern deutlichen Anzeichen keinesfalls iiber die

Herrschait der Peisistratiden hinaus 6
.

1) Hdt. V, 87. Nur der Schutzgottin der Stadt verblieb der einbeimische Peplos

mit Spangen. Vgl. Dittenberger, Sylloge inscr. gr. II. 366 , 20 nnd Bd. I
1

, 70

nebst den daselbst angefuhrten Schriften.

2) Vgl. Bd. 1», 186. 256, Anm. 4. Vgl. noch iiber Epidauros und Aegina

Bd. I
9
, S. 217 und 450.

3) Gcsetz der Aegineten and Argeier nacb Hdt. V, 88: 'Auutw di fttjte u
aXko n^oatpifjttv Ji(>6c to i^oV (der Damia und Auxe»ia. Vgl. R. Peter, Roschera

Mythol. Lex. I, Sp. 943 ff., Art. Damia) fijia xega/iov, aXX' 4x ^tn^Jmv
Qt£t»v vofiov jo Xomuy aviofa elvat nlvuv. Die aeginetische Thonwaren-Industrie

war bedeutend, erzeugte aber wesentlich grobere Gefilfse. Vgl. Bd. 1, S. 450.

Das Gesetz stammt aus einer Zeit, wo Aegina mit Argos noch* in n&herm Zu-

satntnenhange stand, wahrscheinlich noch aus dem 7. Jahrhundert. Vgl. Bd. I*,

S. 222, Anm. 8 und S. 620. Uber Dipylon - Vasen in Mykenae in der jungstcn

Epoche der mykenischen Kultur vgl. Bd. 1*, S. 120.

4) Bd. P, 621; vgl. 8. 496 f.

5) Vgl. den Abschnitt uber Solon.

6) B. V. Head, Hist, numorum (Oxford 1887) 309 ff. ;
Catalogue of the Gr.

coins in the British Museum (London 1888), p. XII ff. und 1 ff. Head weist die

altesten Miinzen der Zeit zwiscben Solon und der Regicrung des Hippias zu. In-

(lessen auf diesen Miinzen erscheint fast durchweg nicht mehr das altcre gekreuzte

Theta, sondern das jiingere mit einem Punktc in der Mitte. Das gekreuzte Theta

findct «ich nur in einer kleinern Gruppe, die nach Stil und Geprage keineswegs

die altesten Munzen enthalt und sich auch durch einige Eigentiimlichkeiten der

Miinzbilder von den tibrigen altera Munzen aussondert. Das hat auch Head be*

obachtct nnd bemerkt, dafs diese Gruppe der eretrischen Prfigung nahe steht. Er
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Anderseits war in Athen zur Zeit Solons gemunztes Geld im Um-
lauf, denn abgesehen von der guten Uberlieferung, dafs Solon die

Munzw&hrung veranderte, kamen in seinen Gesetzen vielfach Geld-

strafen und Bestimmungen iiber Aufwendungen aus dem naukrarischen

Gelde vor l
. Da Solon eine Munzwfthrung bereits vorfand, so ist die

Angabe, dafs in Drakons Gesetzen ebenfalls Geldstrafen standen, durch-

aus glaubwttrdig a
.

Nun ist durch die Atthidographen , die es wissen konnten, uber-

liefert, dafs das alte, vor dem Tetradrachmoo mit der Eule und dem
Pallaskopfe in Attika gangbare Didrachmon ein Rind als Wappenbild

vermutet daher. dafe diese Miiuzeu vou Peiaistratos zur Zeit seines eretrischeu

AufcDthalts gepragt worden seien. Es sind indessen auch andere Erklarungen

moglich. Das altere Theta kommt nun noch aaf der Inscbrift des von dem jiingern

Peisistratos zwischen 527 und 510 gestifteten Altars vor (CIA. IV, p. 41, Nr. 373 e),

ferner in dem Volksbeschlusse iiber die Klerucbie Salamis (CIA. IV, p. 57, Nr.

la). Die eine der beiden Scherben vom Ostrakismos im Jahre 48G/5 bietet das

altere, die andere das jiingere Theta: CIA. IV. 3, p. 192, Nr. 570 and Nr. 571.

In den um 500 eingemeiselten Inschriften CIA. IV, p. 180, Nr. 373, 81 und p. 185,

Nr. 422, 13 kommen beide Formen des Theta neben einander vor. In dem Volks-

beschlusse iiber die Verwaltung des Hekatompedon , der wahrscheinlich in das

Jahr 485/4 fallt, ist dagegen bereits dan jiiugere Theta verwandt. Der Ubergang

von dem gekreuzten Theta zum jiingern hatte sich kurz vor den Perserkriegen

vollzogen. Vgl. Kirchhoff, Stud, zur Gesch. d. gr. Alphabets4 , S. 94. Es ge-

horen also die Mttnzen mit dem altera Theta dem 6. Jahrhundert an, aber die

mit dem jiingern werden kaum iiber das letzte Drittel desselben hinausreicheo.

Naeh Ps. Aristot. Oekon. II. 2, p. 1347 a, v. 10, veranderte Hippias das Ge-

prage. (Freilich tragt die Erzahlung den Zug der Geschichten, die iiber

Tyraanen im Umlaufe waren, welche ihre Unterthanen armer zu machen ver-

standen.) Imhoof-Blumer, Ber. d. Berl. Akad. 1881, S. G56ff. und U. Kohler,

Mitt. d. arch. Inst. IX (1884), 354 haben daher angenommen, dafs das Gepragc

mit dem Pallaskopfe erst von Hippias herriihrt, wahrend Head meint, dais es sich

nur um eine Veranderung des Pallaskopfes (Eiufuhrung des Helms mit den 01-

blattern) handelte. — Vermutlich hatten die altesten attischen Munzen nur auf

der einen Seite ein Miinzbild. Vgl. noch iiber die attische MUnzgescbichte : J. G.

Droysen , Zum Miinzwesen Athens , Ber. d. Berl. Akad. d. Wissenscb. 1882,

S. 1195ff.
; Hultsch, Gr. und rom. Metrol.% S. 199 ff. (der ebenfalls die Zeit des

Hippias als die friiheste uns durch erhaltene Miinzen bekannte Pragungsperiode

betrachtet); U. Kohler, Mitt. d. arch. Inst. X (1885). 151 ff.; Zeitschr. f. Numism.

XII (1885), 103 ff.; C. F. Lebmann, Hermes XXVII U^2),530ff. und die bei Hultsch

und Head, Catalogue a. a. O., p. XI und XII angeftihrten Schriften.

1) Pint. Solon 23- 24, teilweise mit Angabe der Zahl der Axons, auf dem das

betreffende Gesetz stand, was den solonischen Ursprung verbiirgt. Aristot. 'A9n.

8, 3: tfw xai ir roif voftotg rot(c 2)oXatvoc, off ovxiit /^currm, noXXaXoi ytyQunxia

„io$S ravx<>aQov( tionpatttiy' 1 xul „dva\ioxsw ix row vavxqnoixoi a Qy vq iov".

2) Vgl. S. 38, Anm. 1 auf S. 39.
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hatte und darum (ioCg genannt wurde l
. Der Kopf eines Rindes oder

ein sich kratzendes Rind gehorte zu den Mtinztypen Eretrias, ferner

kommt auch auf den alten Miinzen von Karystos und Histiaea ein

Rind oder der Kopf eines solchen vor, dagegen hatte Chalkis andere

Miinzwappen *. Demnach miifste Athen zunachst die Typen von Eretria

und Karystos fiir seine Miinzpragung angenommen oder in Eretria ge-

pragtes Geld in Attika zirkuliert haben. Die Munzfunde beweisen, date

im 6. Jahrhundert, wo in Athen und in den euboeischen Stadten der-

selbe MUnzfufs gait, ebenso attische Miinzen in Euboea, wie euboeische

in Attika im Umlaufe waren 8
. Dafs sich Athen gerade an Eretria

anschlofs, ist im Hinblick auf die nahen Beziehungen zwischen Athen

und Miletos, sowie zwischen Miletos und Eretria 4 verstandlich, schwer

zu beantworten jedoch die Frage, welche Bewandtnis es mit dem Rinder-

gelde in vorsolonischer Zeit hatte. Da in Athen die aeginaeische Wah-

rung gait, so mufsten nach dieser die im Umlaufe befindlichen euboeischen

Didrachmen verrechnet werden. Das wurde aber im ganzen Umtange

des Verkehrs recht lastig gewesen sein. Nach atthidographischer Uber-

lieferung ist anzunehmen, dafs Athen selbst Didrachmen mit dem vom

euboeischen Gelde entlehnten Typus des Rindes, aber nach aeginaeischem

Fufse gepragt hat 6
.

1) Pbilochoros, Frgm. 154 = Schol. Aristoph. Vog. 1106: •} yXav( ini x^Y"
fiaroq tfy rirgadgdxfiov, oif 4>iXoxogof ' ixXrftn dk to youioua to Tftgddga/uor

tots (ij) yXai>£ •

fly ydg yXavt in(or}[ioy xal ngoatonov j49ijya( , riuy ngdttgor dt-

*Q«Xt*<*>y ovrtay infatyov dk (lovv ixdyxtov. Pollux IX, 60: didgax/tov ro naXmor

vo/uapa, xal ixaXeiro /towc, Sit povy «</w tvrtxvntJfAtvoy ...

xai fjtjy xtiy to* Jgdxovros fo>(( iatiy dnor(ytir ttxoadpowy. Pint. Thes. 26

(Istros): Ixo0« (Theseus) dk xa\ yd/ne/ia fiovv iyXagdtas. Aristot 'J&n. 10, 2:

qy d* 6 aQxatoc /o^airrijp dtdgaxftov. Solches naXaiov vofuvpa war noch im 5

und 4. Jahrhundert rorhanden: CIA. I, 208 i: (D)«A««o0 ro(t(lop)(iTo<
|
T&TQaor.

CIA. II, 766, v. 7: Mvwiov JJ. iWraf lyij 6 Ugevf Evyixidn 'Ma^tvs) naXaui;

2) Bd. I«, S. 461, Anna. 2; S. 455, Anm. 2.

3) Imhoof-Blumer, Ber. d. Berl. Akad. 1881, S. 656; U. Kohler, Mitt d. arch,

lnnt. IX (1884\ 357: Hultacb, Gr. und rom. Metrol." 213. Vgl. CIA. I, 208i

(Anm.).

4> Vgl Bd. 1», S. 456.

5) Chalkis, Eretria uud Aegiua pragten seit dem Beginne des 7. Jahr
hundwts Bd. I , S. 451 , Anm. 4; S. 455, Anm. 2 (wo irrtumlich „um 600"

utatt „um 7<HV* «teht>; 496; Rorintbos begann etwa im letaten Drittel dea

7 Jahrhundorts iu mttnaen. Bd. I, S. 451, Anm- 4 und S. 499, Anm. 1

Urn 600 Mchlug boreits das boeotische Orchomenos Munaen. Vgl. S. 256, Anm. 4

Ks ist also wohl moglioh , dafs auch Athen schon in der aweiten H&lfte d«
7 Jahrhumlerts Oold priigte. Die atthidographische Oberliefcrung ttber den
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b.

Diese wirtschaftliche Entwickelang bewirkte im Laufe des 7. Jahr-

hunderts eine Zersetzung und Erschutterung des patriarchalischen Adels-

staates der Eupatriden. Gegeniiber dem Blutsadel vereinigten sich aus

der Masse der Gemeinfreien die bauerlichen Grundeigentumer und selb-

standigen Gewerbetreibenden in den geschlossenen Standen der Geo rgo i

und Demiurgoi. Die Angehorigen dieser Stande bildeten nach Art

der Geachlechter - Verbande eigene Kultvereine und setzten ihre Auf-

nahme in die Phratrien durch *. Mit der Einricbtung der Schatzungs-
klassen vollzog sich der Ubergang von der Herrschaft des Blutsadels

in die Oligarchic der Beguterten. Zwar behaupteten die grofsen

Geachlechter, die alten Adel und Einflufs rait bedeutendem Reichtum

verbanden, die leitende Stellung, indeasen das ausschliefsliche Vorrecht

dea Blutea war grundwitzlich beseitigt *. Die im Zuaammenhange mit

den Censusklassen ins Leben tretenden Naukrarien schufen eine

lokale Verwaltung, deren Leiter neben dem Rate vom Areopag eine

Korperschaft mit wichtigen maritimen und militarischen , finanziellen

und administrativen Befugnissen bildeten s
. Zugleich wurden wahr-

acheinlich unter der Einwirkung der untern Stande sechs neue Ober-

beamte, die Thesmotbeten eingesetzt, welche durch Aufzeichnung

und Aufbewahrung der Satzungen des Gewohnheitsrechts der richter-

lichen Willkiir der alten Oberbeamten Schrankeo setzten und wohl

auch die Instruktion der offentlichen , die Gemeinde unmittelbar als

Partei angehenden Prozesse ubernahmen, bei denen der Areopag das

Urteil fallte *. Zur Schwachung der Adelsmacht trugen ferner gewifs

nicht wenig die Verfeindungen zwischen den grofsen Gc-
schlechtern bei, die miteinander um den Vorrang im Staate riva-

liaierten und ihren Einflufs auch durch Verbindungen mit den im

Gegensatze zum Adel emporgekommenen Tyrannen der Nachbar-

stadte zu steigern suchten. Wie die Philaiden mit den Kypseliden von

Namen des alteo Didrachmons wiirde unerklarlich sein, wenn vor Solon aegi-

naeische „Schildkroten" attisches Courant gewesen wareo. Wilamowita , Ari-

stoteles und Athen I, 80; II, 57 ist freilich der Anaicht, dafs blofs aus fonnel-

haften Ausdriicken, „die Irrlehre", vom Riude als altesten attischen Munsbilde

entstand, und dafs „das gemunste Geld der Nacbbarn, in Chalkis oder Aegina

geschlagen, in Attika cursierte". Erst Peisistrato* babe die attische PrSgung

ajigefangeii.

1) Vgl. 8. 94 ff. 107. 108. 110. 124.

2) Vgl. 8. 185ff.

3) Vgl. S. 188 ff.

41 Vgl. 8. 172ff.
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Korinthos nahe Beziehungen unterhielten 1 und nachmals der Alkmeo-

nide Megakles Schwiegersohn des Kleisthenes von Sikyon wurde * , so

heiratete Kylon, ein einflufsreicher und als olympischer Sieger ge-

i'eierter Mann von altem Adel s
, die Tochter des megarischen Tyraniien

Theagenea 4
.

Unzweifelhatt angeregt durch diese Verbindung und iin Hinblicke

auf die Erechutterung der Adelsherrschaft fafste Kylon den Plan, sich

durch einen Staatestreicb der Alleinherrschaft zu bemachtigen 6
. Er

1) Bd. P, 3. G55, Anm. 4.

2) Bd. P, S. G66.

3) Thuk. I, 126: KtiXiuy t> MvpntoWxac a»i)Q 'A&nvaiot luy ndkn **yi*m tt

xai <fwaiue. xiA. Hdt. V, 71. Ein Grabsteiu, den ein Kylon seinen beiden Kin-

deru setzte, wahrscheinlich noch aus dem G. Jabrhundert: CIA. I, 472.

4) Bd. I
s

, G71.

5) Die Hauptquelleu fur die Geschichte Kylons sind Hdt. V, 7; Thuk. I, 126;

Plut Solon 12. Plutarchs Bericht geht, wie die Ubereinstimmung mit dem er-

h&ltenen Anfange der lidn. des Aristoteles (vgl. Ps. Herakl. Pont. I, 4) zeigt,

durch Vermittelung des Hermippos auf die Atthis Androtions zuriick. Vgl. S. 41,

Anm. 2 und S. 58. Thukydides hat sicherlich die Erzahlung Herodots iin Auge

gehabt und aie teilweisc richtig gestellt. Vgl. N. Wecklein, Berichte d. bayer

Akad. 1873, S. 32; Bergk, Jahrb. f. kl. Philol. CXVII (.1878), 177; Ad. Baner,

Themistokles (Merseburg 1881), S. 35. Dagegen freilich Schomann, Jahrb. f. kl.

Philol. CXI (1875), 452. — Die Erzahlung des Thukydides macht den Eindrock

einer im gauzen objektiven, wenngleich mit Bezug auf die Beteiligung der Alk-

meoniden, deren Name gar nicht genannt wird, aulserst zuriickhaltenden Dar

stellung. Herodots kurzer Bericht hat etwas Gezwungenes. Er ist offenbar outer

dem Eindrucke der vor dem Ausbruche des Peloponnesischeu Rrieges xwischeu

Sparta und Atheu iiber daa ayos gefuhrten Verhandlungen geschrieben und sucht

das Vergehen der Alkmeoniden abzuschwachen (vgl. die Verteidigung und Ver-

herrlichung dieses Geschlechtes VI, 123 ft.). Vgl. Th. Bergk, Jahrb. f. kl. Philol.

LXV (1852), 381) ff.; CXVII (1878), 177 ff. Dafs die Erzahlung Herodots zuguntten

der Alkmeoniden gefarbt ist, wird abgesehen von A. Philippi, Kbein. Mas. XIX

(1874), 3 ft*, allgemein augenommen: N. Wecklein, Der Areopag, die Epheten and

die Naukraren, Berichte d. bayer. Akad. 1873, S. 33; L. Lange, Die Epheten and

der Areopag (Abhdl. der sachs. Ges. d. Wissenscb. 1874, S. 187 ff.), "S. 55 ff;

G. Gilbert, Die attische Naukrarienverfassung, Jahrb. f. kl. Philol. CXI (1875),

!>ff. - Grote, Gesch. Griech. IP, G3; E. v. Bock, Die kylonische BlutscbuM

und ihre Folgen, Augsburg 1852, Progr.; Janisch, De Graecorum asylis (Got-

tingeu 18G8, Diss.), p. 21sqq. ; G. F. Schomann, Das kylonische Attentat, die

Naukraren und die Alkmeoniden, Jahrb. f. kl. Philol. CXI (1875), 449 ff. Duncker,

Gescb. d. Altert. VI', 132 und Ad. Holm I, 462 meinen, die bitterc Not und dj?

durch die Euttausc.hung iiber die Gesetzgebung Drakous gesteigerte Unzufriedeu-

heit des Volkes batten Kylon zu seinem Unternebmen ermutigt. E. Curtius, Gr
Gesch. I", 304 betout mehr die Selbstiiberhebung Kylons und die Erschutterung

der Kegieruog. Fr. Cauer, Verhdl. d. 40. Philol. Vers, zu GorliU (1890' 120
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fragte in Delphi an nnd erhielt den Spruch, er mochte am grofsten

Feste des Zeus von der Rurg Besitz ergreifen. Es war, wie man
sp&terhin den Spruch deutete, das attische Fest des Zeus Meilichios

(die Diasia) gemeint, ein allgemeines Volksfest, das im Anthesterion

(Mftrz) aufscrbalb der Stadt begangen wurde *. Wahrend draufsen die

BUrger dem Gotte ihre SUhnopfer darbrachten, h&tte Kylon die Burg
uberrumpeln sollen. Aber dieser dachte nur an die Olympien. Er
mag immerhin auf Untersttttzung oder Begiinstigung durch die untern

Volksklassen gerechnet haben, thatsachlich hat er aber fur sein Unter-

nehmen nur die Mitwirkung seines Schwiegervaters Theagenes und

einer Anzahl adeliger Freunde und Altersgenossen gewonnen *. Thu-

kydides giebt zu verstehen , dafs Kylon untiberlegt handelte, und He-
rodotos fafst die Erhebung als eine That jugendlichen Uber- und Hoch-

und „Hat Aristoteles die Scbrift vom Staate der Athener u. s. w. (Stuttgart 1891]

62 bemerkt, dab die Ureachen, die zur Zeit SolotiB die Menge in Aufruhr brachteu,

damala noch nicht wirksam waren und fafst Kylon ale Fiihrer einer adeligen Fak-

tion auf. Ahnlich H. Landwehr, Philol. Supplbd. V, 147. John Henry Wright,

The Date of Cylon, Harvard Studies in Class. Philol. Ill, Boston 1892. (Weitere

Bcgriindung des von Busolt, Gr. Gesch. I
1

, 498, Anm. 8 und S. 505 angenommenen

Datums fur die Erhebung — vgl. jetzt 1*, 670, Anm. 10 — , die Wright bereits

1888 vorgetragen hatte. Vgl. Proceedings of the American Philol. Association

1888, p. XXVI. „ Cylon, youthful and ambitious, misinterpreting the signs of

the times, failing to see that the social conditions of his native city were not ripe

for his enterprise etc. The people, still in the main true to the ancient regime,

though pregnant with the spirit of revolution, hasten to subdue the adventurous

youth). V. Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert,*, § G2, S. 345 wendet sich gegen

Landwehr und Cauer a. a. 0. und meint
,
Kylon hatte auf die unzufriedenen

Bauern gerechnet, die sich von ihm abwandten, als sie bemerkten. dafs sein Ziel

die Tyrannis ware. G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. P, 130 (K. rechnet auf die all-

gemeine llnzufriedenheit der niedern Volksklassen, die durch den agrarischen Not-

stand und den Mangel an politischen Rechten veranlafst war). Beloch, Gr. Gesch.

I, 322. (Kylon veranlafst durch das Beispiel des Schwiegervaters, hofft auf eine Er-

hebung des Volkes); Wilamowitz, Aristoteles und Athen II, 55. („Die Tyrannis

war die Skylla, der der Staat unentrinnbar zutrieb, wenn er nicht von der demo-

kratischen Charybdis verschlungen werden sollte".) Vgl. ferner die in dem Ab-

schnitte uber die Naukrarien S. 188 angefuhrten Schriften und die bei Thumser

a. a. O., S. 351 zusammengestellte Litteratur.

1) Mommsen, Heortologie, S. 379 ff.; O. Band, Die attischen Diasien, Berlin

1885, Progr.; Preller, Gr. Mythol., bearb. von Robert I, 130f.; Stengel, Mullers

Handb. d. kl. Altert. V, 165.

2) Hdt. V, 71: nQoanonioafjtro< SI httt^iir tw» iXtxtuxiatv xtX. (vgl.

dazu Bd. P, S. 670, Anm. 10 und Wright a. a. O., p. 37). Thuk. I, 126: 6 *i

n«<Mc re rov Qtayivovt dvvaptv Xapair ttai rove tp(Xovt (natiirlich adelige Kame-

raden des Junkers) uvanttottc xtX.
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mutes auf '. Es gelang indessen den Kyloneiern, ale das nachste olym-

pische Fest herankam (etwa 632) *, sich mit Hilfe raegarischen Kriegs-

volkee der Burg zu bemachtigen. Damit war aber der Staatastreach

noch keineswegs gelungen. Kylon hatte schwerlich die Moglichkeit ins

Auge gefafst, dafs sich die Burgerschaft in Masse gegen ihn erheben

wiirde. Gewifs mufste schon die Anwesenheit von fremdem Kriegs-

volke auf der Burg in der Burgerschaft grofsen Anstofs erregen, aber

die Zust&nde waren uberhaupt fttr eine Tyrannis noch nicht reif. Der

wirtschaftliche Notstand, der vierzig Jahre spater, zur Zeit Solons

herrschte und das Volk aus erbittertem Hafs gegen die Oligarchic der

Keichen leicht in die Arme eines Tyrannen getrieben hfttte, kann sich

damals erst in den Anlangcn gezeigt haben , denn die Ursachen , die

ihn erzeugten, namentlich der Ubergang von der Natural- zur Geld-

wirtschaft, begannen mindestens zum Teil gewifs nicht vor der Mitte

des 7. Jahrhunderts ihre Wirkung auszuiiben. So geschah es, dafs die

ganze Bauernschaft
;
vermutlich von den Naukraren aufgeboten, nach

der Stadt zog 3
, um den Aufstand zu unterdrucken. Kylon wiirde in

der Burg eingeschlossen und belagert.

1) Hdt. a. a. O.: in\ rvparWrft ixopnae xrX. (vgl. dazu die Anna. Steins). —
Thuk. I. 126, 5: vomicae hqi'tp r« rov Jws ptyittrp elvat (die Olympien)

iavTtp u nQoor,xtiy 'Okvpnia yeytxtjxou • it di 4r rjj Lftuxfi n aXXo&i nom i) fU-

ytern eoQrij ttQtjro , ovre ixtiyot ei» xartroijoe xrX. („hatte er nicht writer

iiberlegt").

2) Vgl. tiber die Chronologic Bd. I*, S. 670, Anm. 10. Nach dera Olympic-

niken-Kataloge b. Euseb. I, 198 siegte Kylon im Doppellauf 01. 36, 1 = 640.

Freilich ist dieses Datum keineswegs urkundlich gesichert (vgl. Bd. 1% S. 586), es

wird aber ungefahr richtig sein. Der Katastrophe der Kyloneier folgten Partei-

kampfe (Plut. Solon 12 nach Androtion), die zur Verurteilung der Alkmeoniden

fuhrten, fitxa 3k tnvta (iiber die Beziehuog dieser Worte vgL die Anmerkung too

Sandys und Wilamowitz, Aristoteles und Athen I, 57) xqovov two? ov

duX&ovros, in ' l4Qiorctixf*ov aQxovxo^ Jqaxtay rove d-eopovs id-ipcey. Aristot. 'ji&n. 4, 1.

Das Jahr des Aristaichmos konnten die Chronologen an der Hand der Archontcn-

liste annahernd richtig bestimmen (vgl. Bd. I
9
, S. 697, Anm. 1 auf S. 698). Sie

setzten Drakon 621. Daraus ergiebt sich, dafs Kylons Erhebung etwa in das

olympische Jahr von 632 fSllt. Ahnlicb Wright a. a. 0., p. 39.

3) Thuk. I. 126, 7: ol <T kSvab* aioMfUyoi ipofcysiiy re nanf^ft ix tw>

aypdy in' avrov( xrX. Das Aufgebot bestand nicht etwa aus den Hekteraoroi ^vgl

S. 109) der grofsen Grundherren, sondern aus den selbstandigen Bauem oder

Georgoi (S. 96. 110), denn Thukydides giebt deutlich zu erkennen, dafs es sich am

ein biirgerlich berechtigtes Landvolk handelte , zu dem die Hektemoroi nicht

gehorten. Auch hatten die Hektemoroi kein Interesse daran, die Regiernng ibrer

Grundherren gegen einen Tyrannen zu schiitzen, waurend die Bauem einen gt-

wissen Anteil an der Politeia hatten und Mitglieder der Gemeinde waren, deren

Verfassung und Selbstandigkeit durch einen Mann bedroht war, der sich auf einen

fremden Tyrannen stiitzte.

I
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Allein die Belagerung zog sich in die L&nge und ermudete die

Athener. Die meisten gingen nachhause, nachdem den Archonten die

weitere Einschliefsung der Burg aufgetragen und ihnen unumschrankte

Vollmacht gegeben war, bci der Angelegenheit in alien sStucken nach

bestem Erroessen zu verfahren. Allmahlich begannen die Belagerten

unter Mangel an Wasser und Lebensmitteln zu leiden. Kylon entfloh

mit seinem Bruder. Als die Not in der Burg aufs hochste gestiegen

war und einige dem Hungertode erlagen, setzten sich die Ubrigen als

Schutzflehende iin Heiligtume der Athena Polias nieder. Um den

Terapel von Leichen rein zu halten, wurden die Kyloneier, dem Tode

nahe, nach Herodotos von den Prytanen der Naukraren unter der Be-

dingung bestimmt, ihr Asyl zu verlassen, dafs ihr Leben geechont wer-

den sollte. Ihre Ermordung wurde den Alkmeoniden zur Last gelegt.

Thukydides sagt dagegen, dafs diejenigeu, die mit der Uberwachung

der Burg beauftragt waren, also die Archonten, sie mit der Zusage,

dafs ihnen nichts Boses geschehen solle, zum Verlassen dee Tempels be-

wogen und darauf hingerichtet batten. Sogar diejenigeu wurden nie-

dergeraacht, denen es auf dem Wege zur Hinrichtung gelang, die

Altare der Semnai 1 zu erreichen. Nach der attischen Chronik (An-

drotion), deren Erzahlung Plutarchos wiedergiebt, hatte der Archon

Megakles, ein Alkmeonide, die Schutzflehenden nur unter dem Ver-

sprechen gerichtlichen Verfahrens veranlafst, von der Burg herabzu-

kommen. Die Kyloneier hatten zu ihrem Schutze ein Seil um die

Bildsaule der Gottin gebunden und sich an demselben beim Herab-

Rteigen t'eatgehalten. In der Nahe der Altare der Semnai ware das

Seil gerissen. Das hatten Megakles und seine AmtsgenoBsen als ein

Zeichen aufgefafst, dafs die Gottin selbst ihre schUtzende Hand zuruck-

zdge, und nun waren die Kyloneier zum grofsten Teil niedergemacht

worden *. Dieser Bencht enthalt offenbar die Griinde, mit denen sich

1) S. 152 Anm.

2) Plot. Solon 12. Dieae Uberlieferung iat noch angedeutet b. Scbol. Aristoph.

Ritt 446. Paus. VII. 25, 3 (vgl. I. 40, 1) bietet weniges und aus Thukydides

bereits Bekanntes. IntereBsact ist nur die Angabe, dafs dem Rylon ein ehernes

Standbild geaetzt wurde, naturlich zur Sttbnung dea Agos, was Pausanias nicbt

Yeratanden bat. I. 28, 1. Vgl. den analogen Fall in Sparta sur Suhnung dea

beim Tode des Pausanias vorgekommenen Agoa. Tbuk. I, 134; Paus. III. 17, 7.

(H ntgl MtyaxUa als Tbfiter genannt aucb bei Pa. Herakleides Pontikoa I, 4,

d. h. Ariatotelea (S. 65, Anm. I), der dieaelbe Chronik wie Plutarchs Gewahra-

mann, Hermippoa, benutste. Vgl. S. 204, Anm. 5. Landwehra PhiloL Supplbd.

V [1884], 157 Zweifel, ob Megakles wirklich in dieaem Jahre Archon war, iat un-

berechtigt Vgl. Job. Tocpfler, Attische Genealogie, S. 242.

Digitized by Google



208 Viertes Kapitel.

die Alkmeoniden selbst verteidigten ». Er bestatigt die Angabe des

Thukydides, dafs die Archonten, nicht die Piytanen der Naukraren,

die Kyloneier zum Verlassen ihres Asyles auf der Burg veranlafrten.

Die Hiorichtung der Kyloneier mit Verietzung des heiligen Asyl-

rechtes zeigt deutlich, dafs zwischen einzelnen leitenden Adelsfamilien

eine tiefeingewurzelte, erbitterte Feindschaft bestand, die sich in einem

leidenschaftlichen Ausbruche Luft macbte. Aber durcb die That be-

lasteten die Beteiligten, vor alien die Alkmeoniden, sich selbst und ihre

Nachkommen mit einem schweren, Sllhne beischenden Blutfrevel *.

Der Aufstand und sein blutiges Ende hatten schwere Wirren zur

Folge. Ein im Prytaneion unter dem Vorsitze des Basileus abgehaltenes

Gericht verhangte tiber Kylon, dessen Bruder und ihre Nachkommen die

voile, mit Verbannung verbundene Atimie 6
. Indessen die frevelhafte

Niederraetzelung der Kyloneier machte viel boses Blut : die der Katastropbe

entgangenen Anhanger Kylons schtirten eifrig gegen die Alkmeoniden,

und alle Gegner derselben machten natiirlich mit ihnen gemeinsame

Sache. Schliefslich wurden die Alkmeoniden und ihre mitschuldigen

Parteiganger angeklagt und als Frevler gegen die Gotter zu immer-

wahrender Verbannung verurteilt, einer Strafe, die eine Form der

Atimie war und zugleich die Einziehung des Vermogens einschlofs.

Da den mit einem Frevel Behafteten (foayelg) die Bestattung in hei-

1) Grote, Gesch. Griech. IP, 65.

2) Sie wurden iyaytig xai aXn^gioi tijc $eot?: Thuk. I. 126, 11; Arintopb

Ritt. 445; Hdt. V, 70-72; Plut. Solon 12.

3) Vgl. Th. Bergk, Jahrb. f. kl. Philol. LXV (1852), 390.

4) Hdt. V, 70: i$ipaXXe KXfia9iyta xai fin' avrov a XX org noXXovg
vaiwv, rove fvayiag tmXiytov . . . . ol ftkv yttQ yfXxfieoavtfai xai ol avttio-

oieSrat art tor tlx0* **i*i*tv tov qxlyov rot/rot*. Es waren also nicht blofe die

Alkmeoniden allein, sondern auch ihre beteiligten Parteifreunde mit dem ayog be-

lastet, obwobl spaterbin letztere hinter den HauptBchuldigen namentlich auch des-

wegen zuriicktraten , weil die Spartaner wiederholt die Angclcgenheit benutzten.

um den Alkmeoniden Kleisthenes und den miitterlicherseits aus diesem Geschlechte

stammenden Perikles zu beseitigen oder in Verruf zu bringen (Thuk. I , 127\

Auch Thuk. J, 126 sagt deutlich, dafs nicht die Alkmeoniden allein die Schul-

digen waren. sondern ol rtav 'Adyvaiwv imTETQapfiivoi r^v tpvXaxqr, d. h. die neun

Archonten, 6 MtyaxXqg xal ol tftWp/oyrf? (Plut. Solon 12).

5) Thuk I, 127.

6) S. 160 Anm. Aristot. Ui>n 16, 10: &iafua r«'<f« A9iva{[oig x{m) i«\

ndiQitf iav (tiv)eg rvQaxvetv inttvHJTwyrai TVQavvi6*i>
»J

rqv rvoarytfa 9vy-

xttditrtji, arij*o(y elxat xnl) arioy xai yevog. Vgl. Andok. Myst 96; Aristoph.

Thesm. 338; Wesp. 495. 498. 502; Lysistr. 630; G. Kaibel, Stil und Text der

'A$n. des Aristoteles (Berlin 1893) 164 mit richtigen Bemerkungen gegen Swo-

boda, Arch, epigr. Mitt, aus Oest. XVI, 57 ff. ;
Wilamowitz, Aristoteles und Athen

II, 43.
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mischer Erde versagt war, so wurden die Leichen derjenigen Mitbe-

reiiigten , die bereits verstorben waren, ausgegraben und iiber die

Qrenze geschafft *.

1) Aristot. A&n. 1: — — M)vqwos leQtov ofiooavres (algetevres?) dgi-

curdy xarayyatcd-ivios <fi rotf ayovg, (avi)ol [?] fitly ix ruy tdqiutv i^epXij9tjaay,

to 4k yiyog ttviwv tyvyty aettpvytav. Uber die Schwierigkeiten des iiberlieferten

Textes vgl. Kaibel, Stil und Text der A&n. des Aristoteles 117. Plut. Solon 12

oacb. der Atthis des Androtion): Mvqwvoc ffk tov &Xvi(os xaxriyoQovyioq iaXot-

tttp oi arO*Qee xai fitiiarr^aay ol faJ*re$ ' ruv cf* dno&ayovrtoy rovi yexQoi'f dyo-

ptayxei etieei <'ay vniQ tov oqovs. Uber die Strafe der deupvyfa vgl. Meier und

Schotnann, Att. Prozefs 2
, bearb. von H. Lipsius 954. 958; Stahl, Rheiu. Mus.

XLVI '1891), S. 252, Anm. 4. — F. Cauer, Parteien und Politiker in Megara und

Atbeu (Stuttgart 1890) 64 und Hat Aristoteles u. s. w. (Stuttgart 1891) 02, dem
J Beloch, Gr. Gesch. I, 339, Anm. 1 sich anscbliefst, hUlt diese Verbannung der

Alkmeoniden fur ein blofses Duplikat der Vertreibung durcb Kleomenes und fur

ungeschichtlich. F. Cauer macht geltend, dafs die solonische Amnestie „alle

wegen ihres Anteils an den kyloniscben Wirren Verbannteu von der Riickkehr in

das Vaterland ausscblofs" und nacb der Angabe delphischer tSnofiy^fiaza im „hei-

Ugen" Kriege gegen Krisa, also gleich nacb Solons Archontat, Alkmeou das

uhenische Kontingent befebligte (Plut. Solon 11; vgl. Bd. 1»
, 693). Folglich

wiren die Alkmeoniden nicht wegen ihres Anteils an jenen Wirren verbannt ge-

*e«en. Allein das Amnestie-Gesetz Solons (vgl. S. 159, Anm. 1) schlofs diejenigen

aus, welche unter dem Vorsitze des Basileus vom Areopag oder von den Epbeten

oder vom Prytaneion aus wegeu Mord odcr Totschlag oder Tyrannis verurteilt

worden waren. Die Alkmeoniden waren aber weder vom Areopag oder den Ephe-

ten wegen Mord oder Totschlag, nocb vom Prytaneion aus wegen Tyrannis ver-

bannt worden, sondern ihre Verurteilung erfolgte wegen tiot'peta (vgl. Meier und

Schomann a. a. O. 368. 375) und zwar, wenn die Uberlieferung recht hatte, von

ciuem besonderu Gerichtshofe. Ihre AmnestieniDg durch das solonische Gesetz

unterliegt daher keinem Zweifel. Vgl. V. v. Schoeffer, Berl. philol. Wochenscbr.

1*30, Nr. 43, Sp. 1373; Stahl, Rhein. Mus. XLVI (1891), S. 253, Anm. 1: Wila-

tnowitz, Aristoteles und Atheu I, 17, Anm. 24. — Beloch a. a. 0. beinerkt ferner,

•ia& Herodotos von einer Verbannung der Alkmeoniden vor Peisistratos nichts

**gt was namentlich bei der Tendenz seiner Erzahlung — vgl. S. 204,

Anm. 5 — nicht insGewicht fallt), und dafs sic auch nacb Thukydidcs nur ein-
mal xor Kleomenes vertrieben wurden. Thuk. I. 120, 12 sagt in unmittelbarem
Anschlosse an den Bericht iiber das Agos: t.Xaoay fjh uvv xa\ ol Adw at oi

"*< irttyiig xovtoi'i, ijXaos <fi xai KXeofityi)i 6 Anxe&aifi6yto<; l Oitgov fACTa

^I'a/wK otaoiaCovrtoy , rove T6 tutyruz iXavvovTes xai ruiv leOrtidrtuy rd

•*»e? drflortei 4{e'paXoy. Es ist unmoglich, diese vor Kleomenes erfolgte Ver-

bannung durch „die Athener" mit der durch Peisistratos (der augeblich auch die

Leichen au&graben liefs. Isokr. XVr
I, 26) zu identifizieren. Th. hiitte daun doch wohl

Peisistratos genannt, und aufserdem weist das iioreyov darauf bin, dafs die erste Ver-

treibung bald nach der Veriibung des Frevels stattfand. Beachtenswert ist aber

Hetocbs Bemerkung, dafs der Anklager M vgutr 4>Xvtt's heifst uud dafs die Bezeicb-

^nflg eines Burgers mit dem Demotikon erst nach Kleisthenes iiblich wurdc. Es
*iad allerdings uoch andere ErkliiruDgeu moglich, iudessen alle Wabrscbeinlicbkeit

Ht»oH. GfiMhirfefat Geachichte. II. *. Anfl. 14
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Nach der attischen Chronik kam die Stadt auch nach der Aub-

treibung der Alkmeoniden nicht in Ruhe. Die Athener wurden durch

Angriffe der Megarier bedrangt und zugleich die aufgeregten GeraUter

durch Wundererscheinung geiingstigt. Da die Priester erklarten, dafs

die befleckte Stadt der Reinigung bediirfe, so liefsen die Athener einen

beruhmten Suhnepriester, den Kreter Epimenides 1

,
kommen, welcher

spricbt dafiir, dafs der Name Mvqu>v 4>Xv$v: den Atthidogruphen durch einen Stein-

mit einem Dekret gegen die Alkmeoniden bekannt war. Das Demotikon ist um
so auffallender, als die Atthis, der Plutarch in der Biographie Solons folgte, bei dem
VolksbeBchlusse, der dem Peisistratos eine Leibwache gestattete: ^fpiaruiroc ygri-

VffKTOf sagte (Plut. Solon 12; Aristot. 'A&n. 14, 1) und auch sonst vor K Ieistbe-

ne* nie ein Demotikon angab. War aber MvQtor <t>Xvtv$ derjenige, der zur Zeit

der Intervention des Kleomenes die Verbannung der Alkmeoniden beantragte, so

geboren auch die dreihundert « p»«r/r<f»>v ofpftfeVrec, wclche nach Plut. und Aristot.

a. a. 0. auf die Anklage Myrons die Alkmeoniden verurteilten, der Zeit des Kleo-

menes an. Gerade dadurch erhalt die Annahme eine Bestatigung. Denn diese

Dreihundert sind offenbar identisch oder mindestens nahe verwandt mit den drei-

hundert Parteigenossen des Isagoras, dencn Kleomeues an Stelle der povXij die

Regierung iibergeben wollte (Hdt. V, 72V Myron und das Gericht der
Dreihundert werden also aus der Geschichte der ersten Verurtei-
lung der Alkmeoniden ebenso zu streichen sein, wie der Anteil
Solons, den schon Niese, Hist. Unters. f. A. Schaefer, S. 14 fur eine zweifelhafte

Konjektur erkliirt hat. Plut. Solon 12 sagt: frffl do{a»> i/vr 6 ZoXur (der doch

erst nach 560 starb) naQt)X9tr tie fteaoy t!/ua rott ag(ajot( rtor 'A9^vaiatr
t

xai (ffofAtrof xni iiidaxtov In (tat jovf iraytU Xeyofie'vovs dUr^v vno«xii» *tti xp*-

&!}vm xtX. Das erinnert so stark an Hermippos bei Plut. Lyk. 6 {ngoa^ye rot{
agfotovs xrX. ... t i( ayoQ a v nQoeX9tiv xrX. .

.

. fira n fi oft e i f xrX.) , dafs

es sich gewifs um eine Erfindung dieses Autors handelt. Mit der Beseitigung

dieser Details fallt aber noch keineswegs die auch von Thukydides bezeugte, da-

malige Verurteilung der Alkmeoniden. Niese a. a. O. und F. Cauer halten auch

die Fortschaffung der Leichen fur einen der Vertreibung durch Kleomenes ent-

lehnten Zug. Indessen den tvaytii war, offenbar nach uraltem Branch, die Be-

stattung auf beimischer Erde versagt. Vgl. Stahl, Rhein. Mus. XLVI (1891), 252

und P. Stengel, Miillers Handb. d. kl. Altertumsw. V. 3, S. 109. - Die Bet ei-

ligung Myrons an der Verurteilung der Alkmeoniden, obschon hochst

wahrscbeinlich an der zweiten, darf als urkundlich gesichert gelten. Pblya war

Stammsitz der Lykotniden (vgl. S. 68, Anm. 4), und von dem Alkmeoniden Leo-

botes wurde nnchmals die Hochverratsanklage gegen den Lykomidcn Themistokles

eiogebracht. Es kommt in dicsen Thatsachen eine alte Verfeindung beidcr Ge-

schlechter zum Ausdruck. Der von den Lykomiden zu Phlya gepflegte Kultus

war auch sonst fur die Siihne des Agos bedeutsam Vgl H. Diels Ber. d. Berl.

Akad. 1891, S 390, Anm. 3.

1) C. Schultef*, De Epimenidc Crete, Gottingen 1877, Diss.; G. B a rone,

Epimenide di Creta, Napoli 1881); Hiller, Rhein. Mus. XXXIII, 525 ff ; Erw.
Rohde ebenrla 208 und XXXV, 157 ff.

;
Loeschcke, De Pausaniae descriptione

urbi* Athen. quaest. (Dorpat 1883, Progr.) p. 24; B Niese, Hist. Tnters. f. Am.
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§ 16. Das Recht Drakons und die soloniache Verfassung. 211

die Stadt reinigte und suhnte Nach Platon kam dagegen Epime-

nides infolge eines delphischon Orakels zehn Jahro vor dein Angriffe

der Perser (uin 500) nach Athcn, um gewisse vora Gotte gebotene

Opfer zu vollziehen, wobei er zugleich durch eine Weissagung die Be-

sorgnisse der Athener wegen des bevorstehenden Anzuges der Perser

beschwichtigte. Wahrscheinlich dachte dabei Platon an den Epiine-

Schaefer (Bonn 1882) S. 13flf. ; 0. Kern, De Orphei, Epimcnidis, Pherecydis

theogoniis, BerUn 1888, Diss.; J oh. Toepffer, Attische Genealogie (Berlin

1889) 141 ff.; H. Dicls, Ber. d. Berlin. Akad. 1891, S. 387ft.; John Henry
Wright, The date of Cylon, Harvard Stud, in Class. Philol. Ill (1892), 66ff.

Vgl. auch Duncker, Gesch. d. Altert. VI 5
, 148 ff.; E. Curtius, Stadtgesch. von

Athen 64; Hermanns Gr. Staatsaltert.*, bearb. von V. Tbuinser, § 63 , S. 354.

Uber den dem Epimenides zugeschriebenen Siihne-Ritus vgl. P. Stengel,
MQllers Handb. d. kl. Altertumsw. V. 3, S. 109 und Diels a. a. 0., S. 391. -
Erw. Rohde, Niese, Toepffer, Wright und Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II,

§ 400 A und § 460A (Erste Benutzung des eben erschienenen Werkes) verweisen

die Gestalt des Epimenides ganz in das Gebiet des Mythos. Loeschcke setzt

unter Zustimmung von Kern und Preller-Robert , Gr. Mythol. 1 , 146 auf Grund
von Plat. Nom. I, 642D und CIA. I, 475 die Wirksamkeit des Epimenides in

Athen um 500 an. H. Diels unterscheidet von dem historischen Epimenides , der

vor Solon Athen reinigte, den Epimenides der Litteratur, d. h. den angeblichen

Verfasser von orphiachen Schriften und Orakelsammlungen . die in der Zeit der

Peisistratiden und den folgeuden Jahrzehnten erschienen.

1) Plut. Solon 12; Aristot. 'A9n. 1: '/ nipevidn; cf' 6 KQ^i inl rorro*; ixti&qQt

ir,* -noXiy. Das stand also in der gemeinsam von Aristoteles und dem Gewahrs*

roann Plutarchs (Hermippos) benutzten Atthis. Mit dem Zusatzc 6 KQt'f unter-

scheidet Aristoteles diesen Epimenides von dem attischen Epoiiymos der Buzygen

und Heros des Landbaues, der nach ihm (Frgm. 386 Rose") ebenfalls Epimenides

hiefe. Von einer Verbindung des Epimenides mit Solon sagt Aristoteles

nichts. Wenn Plutarchos erzahlt, dafs Epimenides sich mit Solon befreundete und

durch Milderung der Sitten der Athener den Boden fur dessen Gesctzgebung vor-

bereitete, so stammt das (wie auch die Ausdrucksweise Plutarchs andeutet) nicht

aus der Atthis , sondern wahrscheinlich aus derselben Quelle , die den Solon auch

mit dem Gerichte liber die Alkmeoniden in Verbindung brachte, d. h. aus Her-

mippos. Nach der Kombinierung mit Solon wurde danu aber die Zeit des
Epimenides berechnct. Die Reinigung Athens ist vermerkt Euseb. Vers. Arm.

Abr. 1423 = 594; Hieron. Abr. 1422 Schoene ; Abr. 1420 P. F = 597 und zwar

hier wie dort im dritten Jahre vor Solons Archontat. Diog. Laert. 1, 110: 01.

46 = 596/3. Suid. s. v. tn^trtdw: 01. 44 = (X>4, 1 odcr zehn Jahre vor Solons

Archontat (vgl. iiber die zehn Jahre Plat. Nom. I, 642 D uud dazu Joh. Toepffer,

Att. Genealogie 142). Die Bliite des Epimenides setzt Suid. a. a. 0. vor die der

sieben Weisen und zwar 01. 30 = tiGli/57. Wie Xeuuphanes horte, lebte Epimenides

154 Jahre (Laert. Diog. I, 111), uach Theopompos, Frgm. 69 bei Miiller I, 288

erreichte er ein Alter vou 157 Jahreu, ebeuso nach Phlegon bei Diog. Laert. a. a. O.

Er sollte die Reinigung Athens yngaui mv (Suid ) vollzogen babou uud nicht lange

darauf (utt ' ov noki) gestorbeu seiu. Man kombiuierte offeubar seinen Tod mit

14*
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nides, unter dessen Namen die Dichter, die unter den Peisistratiden

die orphische Litteratur sehufen, eine Theogonie und Katharmoi her-

ausgaben und im Interesse der Wiederherstellung der Tyrannis auch

Orakel in Umlauf setzten ». Wenn nun aber in der Zeit, wo die Alk-

der Epoche der aieben Weiaen, welche in das Archontat dea Damaaias fiel. Nach

der Berechnung, welche Damaaiaa 582/1 aetzte uud bei einem Alter von 157 Jahren

ficl die Geburt des Epimenidea auf 738, seine Akme auf 660. Ahnlich Rohde,

Rhein. Mua. XXXIII, 208 ff. Anders Schultefa, De Epimenide, S. 55 und H. Diela

a. a. 0., S. 402, Anm. 1 , welche die 157 Jahre mit dero Wiedcreracheinen dea

Epimenidea im Jahre 50O und der Reinigung vor Solon, die er ala alter Mann
vollzog, in Zusammenhang bringen. Aber in der Uberlieferung tiber letztere ist

von dem Wiedereracheinen dea Epimenidea im Jahre 500 gar nicht die Rede, sie

liifst ihn bald nach der Reinigung aterben. Die 154 Jahre, von denen bereita Xe-

nophanea horte, aind (andera Diela a. a. 0.) augenacheinlich die ihm ursprangbch

(von den attischen Orphikern) zugeachriebenen Jahre. Schon Solon und nach ihm

Andere teilten das menschliche Leben in Stufen zu je 7 Jahren (iptouudtf) ein

und betrachteteu 70 Jahre ala die durchachnittliche Grenze einea gewdbnlichen

Menachenlebens (Solon, Frgm. 27 Bergk II*, 51; vgl. Aristot. Pol. VII. 16,

p. 1335a. v. 9; p. 1335b, v. 34, 17, p. 1336 b, v. 40). Ea lag also nahe, dem Epi-

menidea mehr ala das Doppelte dea gewohnlichen Menschenlebena zuzuschreiben.

d. h. ihn 2 X 70 + 2 X 7 Jahre leben zu laaaeu.

1) Daa hat H. Diela a. a. 0. scbarfsinnig dargelegt. Cber die politische Be

deutung der „ Orakelfabrik " , die vor und nach 490 arbeitete, vgl. Hdt. VII, 9 -
Loeschcke a. a. 0. halt ea fur eine geschichtliche Thataache, dafa Epimenidea zehn

Jahre vor den Perserkriegen zur Beachworung einer Pest nach Athen berufen

wurde. Dagegen mit Recht J. Toepffer, Att. Genealogie 141 fF. Bei Plat. Nom
I, 642 D. 8teht nur, dafa Ep. nach Athen kam x«r« t»> tov &eov fiavxtim &v*{a;

tt idvaatn uvns, «V » ^toj aveiXt und den Athenern, die den Anzug der Peraer

bcfUrchtcten, verkundete, dafa dieaelbcn nicht vor zehn Jahren kommen und, wcnn

sie kamen, nichts ausrichten, auch vicl mehr aelbat erleiden, ala Schaden zufugeo

wiirden. Von einer Peat ala Uraache der Berufung ist nur bei Diog. Laert. I, 110

die Rede, wo keineswegs, wie Loschcke a. a. O. meint, Theopompos zugrunde

liegt. Vgl. Diels a. a. 0., S. 393. Nach Diog. Laert. trug den von einer Pest

heimgesuchten Athenern die Pythia auf, sie sollten die Stadt reinigen. Diese

schickeu darauf den Nikias, den Sohn des Nikeratoa, nach Kreta und rufen den

Epitneuidcs herbei. Dieaer kommt 01. 46 (596/3), reinigt die Stadt und raacht der

Pest ein Eude. Denkmiiler der Siihnung sind die putpot uftoyvfxot in den attischen

Demon (vgl. dariiber Stengel, Mullera Handb. d. kl. Altertumaw. V. 3, 109 ; DieU

a. a. O., S. 391, Anm. 4V Nach Andern, bemerkt Diog. Laert., babe Epimenidea

als Ursache der Pest den kylonischen Frevel angegeben und infolge seiner Weiaung
so ion zur Bofreiung vou der Post zwei Jiinglinge geopfert worden (vgl. Neanthea ron

Kyzikoa bei Athen. XIII
, 602). Eine Kombination dieser unkontrollierbaren An-

gabou mit Platou ist unzulassig. Wenn Loschcke aus der Inschrift des Grab-

steiuos CIA. I, 475:
v
ii>«\u^> Havovoq; eifii [oij)ua .l/i^p/rijc schlofs, dafs um "HJi>

in Athen wirklich eine Peat gewiitet hatte, so konnte dem Schriftcharakter nach

dor Stoin um sehu oder xwanzig Jahre aMter sein. Aber der Uberlieferung von
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meoniden wieder im Staatsleben eine leitende Rolle spielten und ihre

Gegner den kylonischen Frevel gegen sie hervorsuchten, zugleich auch

der Name des Epimenides mehr in den Vordergrund tritt *, so ist an-

zunehmen, dafs er einst bei der Stihnung desselben thatig gewesen

war. Freilich ist das Leben und die Wirksamkeit dieses Siihnepriesters

fruhzeitig mit den wunderbarsten Fabeln ausgeschmuckt worden, aber

das notigt keineswegs, ihn als eine rein mythiBche Gestalt zu be-

trachten und die bestiramte Angabe der attischen Cbronik fur unge-

scbichtlich zu halten a
.

c.

Der Aufstand Kylons und dessen Folgen bewirkten eine weitere

Erschiitterung der herrschenden Oligarchic und verstarkten den Einflufs

des Bauernstandes, dessen Aufgebot die Kyloneier zur i 'bergabe ge-

zwungen hatte. Zugleich wurde die schwierige Lage der Regierung

der Pest in Verbindung mit Nikias mufs doeh wobl irgend ein Vorgang zugrunde

Uegen, zumal die Erklarung der paiuo) tiyvvv/Aot auf eine Atthis als Urquelle bin-

weist. Nikias, der Sohn des Nikeratos war „der grofste Deisidaemon " des 5. Jahr-

hunderts. Zu seiner Zeit frischten die Lakedaemonier die Erinneruug an den kylo-

nischen Frevel wieder anf, und bald darauf wurde Athen von der Pest beimgesucbt.

Dais man damals auf sakralem Wege das Ubel abzuwenden suchte, sagt Thuk.

II , 47. Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs damals auch die Rcinigung der Stadt

durch Epimenides den Atbencrn ins Gedacbtnis zuruckgerufen wurde, und dais

dabei Nikias eine Rolle spielte.

1) Die dem Epimenides untergeschobene orpbiscbe Theogonie entstand um
500. Vgl. 0. Kern a. a. 0., S. 67 und im ubrigen: Diels a. a. 0., S. 402.

2) Wenn B. Niese a. a. 0., S. 13 aus Thuk. I, 116 schu'efst, dafs man durcb

die Vertreibung der mit dem Agos Behafteten die Stadt fur gesuhnt erachtet hatte,

so ist das, wie Diels a. a. O., S. 391 zeigt, nicht ricbtig. Job. Toepffer, Att.

Genealogie 142 betrachtet Epimenides namentlich auch deswegen als einen erd-

geborenen Heros des Ackerbaus (vgl. iiber den attischen Epimenides S. 211, Anm. 1

und S. 156 Anm.), weil er der Sohn des Bottoy („Erdenklofs'*'' genannt werde.

Vgl. Theopompos, Frgm. 69, MUller I, 288 = Apoll. Mirab. I, p. 43: BtoXov

"EnijUtWtTijj Kqw xtX. Indessen dieser Bolos war der zur Zeit des Kallimachos

lebende Verfasser eines Wundcrbuches. Vgl. Oder, Rhein. Mus. XLV
, 75;

Diels a. a. 0. 393. — Allerdings hatte bereits Xenophanes von den 154

Lebensjabren des Epimenides gehort (vgl. S. 211, Anm. 1), allein Diels a. a. 0.,

S. 401 bemerkt unter Hinweis auf Empedokles und andere Beispiele, daTs von dem
langen Leben und Wunderschlafe in einem unter dem Namen des Epimenides ver-

ofientlicbten Orakelgedichte die Rede gewesen sein wird, was die Spottlust des

Empedokles reizen mnfste. Endlich weist Diels a. a. 0. 391 zur Bestatigung der

Angabe darauf hin, dafs man in alterer Zeit haufig gottgefallige Manner aus dem
AusUmde kommcn liefs, dafs Athen zu Kreta alte kultliche Beziehungen hatte

und Epimenides sich dadurch nocb besonders empfahl, dafs er den Namen des

Buzygenheroe trug.
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durch einen Krieg gegen Megara gesteigert. Die aus der attischen

Chronik stammende Uberlieferung dariiber ist unzweifelhaft richtig.

Denn der Tyrann von Megara wird sicherlich nicht die unter dem

Bruche der Kapitulation erfolgte Niedermetzelung seiner Mannschaften

ruhig hingenoramen haben. Nach Art der damaligen Fehden zwischen

Nachbarstaaten zog sich offenbar dieser Krieg unter gelegentlichen

Ubertallen. Raubzugen und Getechten, zeitweise durch fonnliche oder

thatsiichiiche Waffenatillstande unterbrochen, viele Jabre lang hin, ohne

dafs es zu einer reehten Entscheidung kam l
. Ungeschichtlich ist jedoch

die Angabc, dais die Athener damals Nisaea und Salamis verloreo 1

Nisaea war alter megarischer Besitz und die Stadt Megara mit dieaem

ihrera Hafenplatze stets aufs engste verbunden. Diese Verbindung ist

nur voriibergehend durch die athenische Occupation zur Zeit des Pei-

sistratos und dann im 5. Jahrhundert unterbrochen worden, obwohl die

Athener den Eponymos von Nisaea, Nisos, in ihre Genealogie ein-

reihten und Megara iiberhaupt als urspriinglich ionisches Land in An-

spruch nahnien 3
. Die bedeutende maritime Stellung Megaras, die in

der Begriindung der Pflanzstadte Kalchadon, Byzantion, Salymbria and

anderer Kolonieen in der ersten Halite des 7. Jahrhunderts zum Aus-

druck kommt, ist ohne den Besitz Nisaeas ganz undenkbar. Auch

Salamis hat keineslalls, wie die Athener spaterhm zur Begriindung ihres

Besitzrechtes behaupteten *, urspriinglich zu Attika gehort Einst diirfle

die Insel ein eigenes Gemeinwesen gebildet haben 5
. Mancherlei An-

T Plut. Stolon 12: rwrrmf de rai< rnpn/«r? xtd MtyaQtwr atnnti»(uirv *tl

In der oben augedeuteten Weise verlief z. B. der lelantische Krieg (rgl. W. I*.

4oo N und >uH'h im 5. Jahrhundert sind in ahnlicher Weise Kriege gefuhrt worden.

Fane Analogie bietet ferner die large Fehde zwischen Athen und Aegina. Vgi

auch inbezug auf den megarischen Krieg Plut. Solon 8: T.ntl uaxgov iwe »'

titgr.uor. Plut, Solon 10; Polyaen. Strat. I, 20; Diog. Laert. I, 46. Dafs die

Fehde gewifs jahrzchntelang dauerte. bemerkt jetxt auch Ed. Meyer, Gesch. d

Altert.. 40SA. S. G4ti.

2
N

Plut. Solon 12: - rf Sianm* ot l&vraUu *al Sakauiyoe

Bd 1\ S. 071 ist irrtumlich der Verlust von Salamis als Thatsacbe be

haudelt.

:1
s Vgl. Bd, l\ S 220 n*. und II, S. 104. Aum. 0.

4"1

I 'her die Unhide, wvlehe die Athener zum Beweise rot? nj* vqaov f£

'ji*H»atm>*" ; Tit^iiti hervorsuchten. und die darauf beaiiglichen Homer-InterpoUtioncn

vgl Plut. Solon 10; Strab IX. JiS*4
v
Apolkxlonw ; Aristot, Rhetor. I. 15, p. l3T5bT

v vj;l. auch Demoath. d i" leg. 2.»2: Paus. I. 40, 5, wo es als Abfall *on

Athen aufgvtaftt wird. vrvnn Salamis in der Zeit vor Solon in den Handen der

Megarier w*r.

y vernmtet *ohon Apollodoro^ Strab. IX, Die lasel hat cine
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2eichen weiaen auf eine alte VerbinduDg mit Aegina hin *. Sobald

Reihe selbstandiger Sagengestalten. Vgl. die folgeude Anmerkuug. Salamis hat

aach, wie das einst gleichfalls selbstandigc Eleusis, im 4. Jahrhundert autouome

Bronzemiinzen gepragt. U. Kohler, Mitt. d. arch. Inst. IV (1879), 251 ff. ; Cata-

logue of the greek coins in the Brit. Museum, Attica (London 1888) p. LXI und

116 (Wappen: Schild des Aias).

1) Aias, der in oachhomcrischer Zeit als salaminischer Heros gait (Pind.

Nem. IV, 58; Hdt. V, 66: fawc nurvyittioy xui oi^un/oc der Athener; Schild

des Aias auf den salamischen MUnzen), ist in der Ilias noch heimatlos, denn

II, 557 und VII, 199 sind Interpolationen. Vgl. Wilamowitz, Philol. Unters.

VII, 244 ff.; Toepffer, Attische Genealogie 271. Diesen heimatlosen Helden

haben fruhzeitig die Aegineten sich angeeignet und seinen Vater Telamon zu

einem Sohne ihres Heros Aiakos gemacht, was der Ilias noch unbekannt ist. Vgl.

Hesiod Theogonie 1005; Frgm. 100—102. 225 Kzach. Nach Salamis kam also

Aias von Aegina. Naheres bei Wilamowitz a. a. O. ; Joh. Toepffer, Quaestiones

Pisistrateae (Dorpat 1886, Diss.) S. 23; Att. Genealogie 272; Worner, Koschers

Mythol. Lex. I, 110 ff., Art. Aiakos und Fleischer ebenda I, 115ff. , Art. Aias.

Aeginetischen Ursprungs ist hochst wahrscheiulich auch die Sage, dafs Telamon

den Aias in der Ehe mit Endeis, einer Tochter des Skiron, der zum salami -

niscben Vorgebirge Skiradion gehbrt, erzeugt haben sollte. Plut. Tbes. 10;

Pans. II. 29, 9; Schol. Eurip. Andr. 687. Vgl. Toepfier, Att. Genealogie, S. 273,

Anm. 2. Das Skiradion lag wahrscheiulich nicht, wie H. Lolling, Mitteil. d. arch.

Inst. I (1876), 134 ff. annimmt, auf der Eleusis zugewandten Seite vou Salamis,

sondern auf der Siidseite, also gegeniiber Aegina. Toepffer, Quaest. Pisistrateae,

p. 14 ff. An der Sudkuste befand sich auch die Altstadt Salamis (Strab. IX,

393; Tgl. Toepffer, Quaest., p. 10 ff.), die einst, wie die gauze Insel, Kvxqhu ge-

heifsen haben soil. Txpw. tiQ^awX. 1884, p. 169. Uber Kychreus den einhei-

mischen Heros von Salamis vgl. Toepffer, Quaest. Pisistr.
, p. 10, Anm. 3; Att.

Genealogie, S. 272 und 274. Als die Athener Salamis in Besitz nabmen, eigneteu

sie sich auch Aias, Skiros-Skirou und Kychreus an. Philochoros , Frgm. 42 b.

Harpokr. s. v. Zxi$oy; Pans. I. 36, 4; Plut. Thes. 10: Kv^da nfidg 9t<*y eXtiv

ASnvw toV lala^tfiov. Weiteres bei Toepffer, Quaest. Pisistr., p. 22 f. Aias

trat in Attika an die Spitze des Stammbaumes der Philaiden und wurde eutweder

durch eiuen Sohn mit dem durchsichtigen Nameu Eurysakes („Breitschild". Vgl.

Stoll, Roschers Mythol. Lex. I, Sp. 1410. Uber das angebliche yivoe Eurysakiden:

S. 95, Anm. 1) zum Grofsvater oder unmittelbar zum Vater des Philaios. Vgl.

Sophokl. Ai. 570; Paus. I. 35, 2—3; Harpokr. s. v. EvQvan*$ioy. — Pherekydes

bei MarkcUin. Thuk. 3; Hdt. VI, 35; Steph. Byz. s. v. #»A«/«fcu. Eurysakes und

Philaios, Sbhne des Aias und Bruder bei Plut. Solon 12, wo es heifst, dafs sie fur

Gewahrung des attischen Biirgerrechts die Insel den Atheneru ubergaben und sich

in Attika niederliefscn. Das ist hochst wahrscheiulich nur eine die Art, wie die

Athener in den Besitz von Salamis gelangten. wiederspiegelnde Sage. Vgl. Toepffer,

Att. Genealogie 270. Schwerlich handelt es sich, wie P. Meinhold, De rebus Sa-

laminiis (Gbtting. Diss., Rouigsberg 1879), p. 8 annimmt, um eine wirklicbe Ein-

wanderuog, die durch das Eindringen der Dorier in Megara und weiterhin in Sala-

mis veranlafst wurde. Ebenso unhaltbar ist die Ansicbt U. Kohlers, Mitt. d.

arch. Inst. IV (1879), 265, dafs die Philaiden und Eurysakiden einen Geschlcchts-
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aber Megara maritime Bedeutung gewann, mufste es nach dem Besitze

der nahe gelegenen Insel trachten, deren westliche Bucht sich nach

Nigaea hin offnet. Unzweifelhaft haben die Megarier friihzeitig auf der

Insel festen Fufs gefafst 1 und sich dieselbe durch Ansiedelung von

Kolonisten gesichert f
. Als dann auch die Athener in den Seehandel

eintraten und um die Mitte des 7. Jahrhunderts eine Flotte begriindeten,

wurde Salamis naturgemafs zu einem vielumstrittenen Zankapfel zwi-

8chen ihnen und den Megariern. Die nordtiche Hftlfte der Insel ist

zwiscben das attische und megarische Gebiet fbrmlich eingeschoben.

verband unter dem Namcn Salaminioi gebildet hatten. Denn ersteus gab es

kein yiraf, Eurysakiden (vgl. S. 95, Anna. 1), zweitens waxen die ZaXuftivuH , trie

ihr Dekret ana dem Ende des 4. Jahrhunderts bei Toepffer , Att. Genealogie,

S. 287 beaagt, ein einzelnea ytroc (v. 10: eif to yivos rd £akafuvitoy) , das be-

aondera den Kultua dea Eurysakea (deasen Heiligtum sich in Melite befand) and

der Athena Skiraa pflegte, die nicht nor auf Salamia, aondern auch in Phaieron ein

Heiligtum hatte. Toepffer, Att. Genealogie 289. Es liegt die Vermutung nahe,

dafs die Heiraat dieses Geschlechts Salamia war. — Uber Grande gegen die
urspriingliche Zugehdrigkeit der Insel Salamis zu Attika vgl. ferner:

Wilamowitz, Hermes IX, 319; XII, 342; Philol. Unters. Vn, 250; U. Kbhler,

Mitt. d. arch. Inat. IV (1879% 250 ff.; IX (1884), 119ff.; P. Meinhold a, a. 0-,

p. 20 sqq.

1) In der Zeit der AbhSnigkeit der Insel von Megara wurde Aias zu einem

Sohne des Telamon und der Periboia, einer Tochter des megarischen Heros

Alkathoos. Xen. Kyneg. I, 9; Ps. Apollod. Bibl. III. 12, 7; Pans. I. 42, 2: Schol.

n. B. 14. Eriboia: Pind. Isthm. VI, 45; Sophokl. Ai. 569. Vgl. Wilamowitz,

Philol. Unters. VII, 245; Toepffer, Att. Genealogie 271; Bernhard , Boecbers

Mythol. Lex. I, 231 , Art. Alkathoos.. — Die Athener haben unwillkurlich das

megarische Besitzrecht dadurch anerkannt, dafs nach ihrer Sage Theseus die Pe-

riboia zum rechtmafsigen Weibe nahm, wobei ea ihnen naturlich nicht auf die

megarische Furstentochter, sondern auf den Heros Aias ankam. Istros b. Athen.

XIII, 557 {M$Xi?oun> r»> Atavroe untQit): Plut. Thes. 29; Pans. I. 17, 3; 42, 2.

Vgl. Toepffer, Attische Genealogie 274. Die Verbindung zwiscben Salamis und

Megara kommt auch in dem salaminisch - megarischen Heros Skiros - Skiron zum
Ausdrucke. Vgl. daruber C. Robert, Hermes XX, 349 ff.; Toepffer, Quaest Pisi-

strateae, p. 19 sqq.; Att Genealogie, S. 273, Anm. 2.

2) Die Uberlieferung der Megarier, dafs megarische Kleruchen sich anf Sa-

lamis befunden hatten, ist glaubwurdig. Paus. I. 40, 5. Uher die Zeit der An-
siedelung verlautet nichts. Gewohnlich setzt man sie nach Duncker, Gesch. d.

Altert, V*, 98 unter Theagenea. Vgl. die Litteratur bei Toepffer, Quaest. Piai-

strate»e, p. 48, der an eine weit Sltere Zeit denkt und die Ansicht zu begrunden
sucht, dafs Kt tv<iovi>a , eine der funf alten Komen , in die sich die megariacbe

Burgerschaft gliederte (Bd. I, S. 221, Anm. 2) nach der salaminiachen Landzunge
dieses Namens bcnannt worden sei. T. weist darauf hin, dafs noch gegenwartig
die Insel Koluri heifst, und dafs im Altertume moglii'berweise der Name Rjuosum
auch als Bezeichnung fur die ganze Insel gedient babe.
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§ 16. Das Recht Drakons und die solonische Verfassung. tl7

n und wie ihr westliches Gestade sich mit Megara bertthrt, so trennt nur

ein schmaler Meeresarm die Buchten der Ostseite von den attischen

Hafenplatzen ». Als es nun infolge des kylonischen Aufstandes zum
Kriege kam, waren Eleusis und die attischen Kiisten die den Megariern

sich zun&chst darbietenden Angriffspunkte, wahrend die Athener ihnen

Salamis zu entreifsen suchten. Allein sie erlitten bei der maritiraen

Uberlegenheit ihrer Gegner wiederholt Niederlagen, so dafs sie schliefs-

b'cb entmutigt die Insel fahren und in den Handen der Megarier liefsen,

bis sie, von Solon angefeuert 2
, den Kampf mit gllicklicherm Erfolge

erneuerten *. Die attischen Chronisten batten die von den Athenern

1) Namentlich liegt die Bucht tod Ampelaki gerade gegeniiber dem alten

attischen Hafenorte Thymoitadai ;
vgl. S. 126, Anm. 8.

2) Solon Frgm. 2—3 Bergk, P. L. Gr. 11*, 35:
y

Anix6s ovtog «vrjQ rcSv SaXa-

fiivatpetaSy. — "lo/Atv tit ZaXapiva, fiaxqoofitvo* negi vtjoov lfieQTijs
y

/crAfnov r'

«?«/<>£ ttntooofitrot. Ala Solon dieae Elegie dichtete, batten also die Athener „ Sa-

lamis fahren gelassen". Man darf annehmen, dafs ein Mann, der eine solche

Sprache fuhrte, auch an dem Kampfe teilnahm, ob freilich als Feldherr steht dahin.

Ferner folgt aus den Versen nicht, dafs die Insel thats&chlicher
Besitz der Athener gewesen war, sondern nur, dafs die Athener den um-

strittenen Gegenstand losliefsen, was von Patrioten als schwere Schmach empfunden

wurde. Vgl. Toepffer, Quaestiones Pisistrateae (Dorpat 1886, Diss.), p. 52,

Anm. 1. An die Dichtung knupfen sich mancherlei Fab ein. Da Solon sich

einen *r,QvS nannte, *6cpov tnitnv o»<fr> «V?' riyoqfje 9ifitvoi, so nahm man das

wortlich and meinte, es ware ein Gesetz erlassen worden, welches formliche An-
trage auf Krneuerung des Kampfes mit der Todesstrafe bedrobte. Demosth.

XIX (d. f. leg.) 252; Plut. Solon 8; Justin II, 7; Ael. V. H. VII, 19; Polyaen

I, 20; Diog. Laert. I, 46; Cic. d. off. I. 30, 12; Philodem. d. mus. XX, 18. Vgl.

dazu Prinz, De Sol. Plutarchei fontibus, p. 5; P. Meinhold, De rebus Salaminiis

(Gottinger Diss., Konigsberg 1879), p. 10: Toepffer, Quaest. Pisistrateae
, p. 50.

Daaselbe gilt von dem fingierten Wahnsinne Solons. Man konnte darauf zur

Ausschmiickung der Scene um so leichter verfallen, als Solon bei einer andern

Gelegenheit gesagt hatte: dtl(et cfg ftuyf^v pir ift^v xrk. Diog. Laert. I, 49.

Vgl. dariiber Bohren, Philol. XXX, 177ff.; Leutsch, Philol. XXXI 137; Wila-

mowitz, Aristoteles und Athen I, 267. Uber den Hut cines Kranken, den er dabei

getragen haben soil, Schone, Hermes VI (1871), 125.

Vielfach wird die Elegie jetzt in die Zeit nach Solons Gesetz-
gebung gesetzt und angenommen, dafs er sie als alter oder alterer Mann
dichtete: Joh. Toepffer, Quaest. Pisistr., p. 21 (.Hoc tenendum, ipsam Solonis ele-

giam sub ejus vitae finem demum compositam esse, etc.); B. Niese, Hist. Unters.

f. Arn. Scbaefer (Bonn 1882)21 ;
WilamowiU, Aristoteles und Athen 1,267; II, 311.

Dagegen mit Recht Gutschmid bei Flach, Gr. Lyrik II, S. 365, Anm. 1.

welcher auf die aus den Resten des Gedichtes atmende jugendliche Frische hinweist

und bemerkt, dafs die vorausgesetzte Situation auf ein Siebenziger und den ersten

Mann im Staate ubertragen , zu einer Ungeheuerlichkeit werde. Ebenso halt
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zur Legitiniierung Hires Besitzes der Insel vertretene Aufiassung, dafs

Salami8 ihr altes Eigentum ware, und dafs sugar Nisaia einst zu Attika

Ed. Meyer, Gesch. d. Alterth. II, § 403, S. S. 646 Anm. a» der friiheren Da-

tieruug fest. Vgl. auch F. Cauer, Parteien u. s. w. in Megara, S. 88.

Da die Bestiinmuug des voreolonischen Acginetenkrieges enge mit der gan-
zen salaminischen Frage zusammenhangt , so ist dieselbe gleich iu diesem

Zusammcnhange zu erortern. Nicht weuige neuere Forscber setzeu deu tnega-

rischen Krieg erst iu die Zeit nach Solous Gesetzgebung und sind der

Ansicbt, dafs Salamis uicbt vou Solou, sunderu erst von Peisistratos

erobert worden sei : Gruuduer, Quo tempore et quo duce bellum Salamiuium

etc., Jena 1*75, Diss.; K. Bcgemann, Quaestiones Soloneae II, Alleustein 1876,

Progr.; U. v. Wilamowitz, Hermes IX, 319; XII, 342; Philol. Unters I, 124;

VII, 250; Aristoteles und Athen I, 267; B. Niese, Hist. Unters. f. Am. Schaefer

(Bonn 1882) 21 ff. (Mit der Uberrumpelung von Salamis begaiin ein Krieg gegen

Megara, der im weitern Verlaufe aueh zur Eroberung vou Nisaia durch Peisistratos

fiihrte. Nisaia wurdc urn 570 erobert, einige Jahre frtiher Salamis. Solons Ver-

dienst um die Eroberung der Insel ist eine unbegriindete Schlufsfolgerung aus

seiner Elegie.] In der Hist. Zeitechr. Bd. LXIX (1892), 8. 55, Anm. 1 halt Niese

an der von ihm augenommenen Folge der Ereignisse feat, bemerkt jedocb S. 66:

„ Solon hat den siegreichen Krieg gegen Megara gefiihrt." J oh. Toepffer,
Quaestiones Pisistrateae (Dorpat 1886, Diss.), S. 1—59 [Salamis kam erst in

nachsolonischer Zeit in den Besitz der Athener, als Peisistratos Nisaia gewonnen

hatte); Jul. Be loch, Gr. Gesch. I, 327 [Peisistratos entrifs deu Megareni die

Insel Salamis, auf die Atheu alte Anspriiche hatte]. — An der bci Plutarch vor-

liegenden Uberlieferuug, der zufolge Solon vor der Gesetzgebung Salamis croberte,

halt fest Grote, Gesch. Griechenl. IP, 17. E. Curtius, Gr. Gesch. P, 309

setzt die Eroberung der Insel durcb Solon um 604 an, vor der Tyraunis des Pei-

sistratos sei der Krieg erueuert worden. Duncker, Gesch. d. Altert. VP, 145.

244 niinmt ebcnfalls zwei Kriege an, im erstea erfolgte (um 600) die Eroberung

von Salamis unter Solons Fiihrung, im zweiten /um 570) die von Nisaea durch

Peisistratos. Ahulich P. Meinhold, De rebus Salaminiis (Gottinger Diss.,

Konigsberg 1879) llff.; A. Hug, Rheiu. Mus. XXXII (1877), 629 ff.; Holm,
Gr. Gesch. I, 466. 481 [Salamis wahrscheinlich durch Solon, dann nochmals durch

Peisistratos erobert]; Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, S 403, S. 645 [Solon ge-

wann seine hervorragende Stellung durch die Eroberung von Salamis, die Megarier

setzten den Krieg fort, Peisistratos brachte ihn zum Abschlufs].

Plutarchos giebt in derBiogr. Solons zwei Berichte iiber die Erobe-

rung von Salamis. Nach der gewohnlichen Erzahlung (id tfyfiuidi} twr leyouivwr)

wirkte mit Solon Peisistratos zusammen, der das Volk wesentlich zur Erneuerung

des Kampfes um Salamis mitbestimmt hatte. Die Megarier wurden zu einem

Uberfalle auf die am Vorgebirge Kolias bei Halinus die Thesmopborien feierndeu

attischen Frauen verlockt und gerieten dabei in die ihnen gelegte Falle. Die

Athener machten sie nieder, bemachtigten sich ihrer Schiffe und eroberten die

Insel. - Andere erzahlten dagegen (uXXot d¥ <*«***•)> dafs Solon auf Gebeifs des

delphiscben Orakels zunachst heimlich nach Salamis fuhr und den salaminischen

Heroen opferte. Dann sammelte er funfhundert Freiwillige, denen ein Volks-

beschlufs zusichertc, at> x«r«ff/u><« itjy vijoov xvq{ov; ttrat rot" noXuev^atof. Auf
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§ 16. Das Recht Drakons und die solonische Verfassuog. 219

gehort hatte, mit der Thateache in Einklang zu bringen, dafs jenes

erst durch Solon gewonnen, dieses von Peisistratos erobert wurde. Bei-

Fischerkahnen, die ein Dreifsigruderer begleitete, brach Solon nach Salami s auf

und giog dort verateckt xnrce xilijv nra n^os r>]y Evfioiar (Bvuottuv uacb einer

Vcrmutung von Wilamowitz) vor Anker, offenbar bei Kynosura (vgl. Toepffer,

Quaest. Pisistr., p. 13). Ein yon den Megariern zum Auskundschaften abge-

schicktes Schiff fiillt den Athenera in die Hande. Solon bemannt es mit seinen

besten Leuten und befieblt denselben nach der Stadt Salamis zu steuera. £r
selbst marschiert dabin mit seiner Ubrigen Mannscbaft. Die Megarier ziehen ihm

entgegen, und es kommt zu einem Treffen. Wahrend des Kampfes wird die von

Verteidigern eotblofste Stadt durch einen raachen Uberfall der eingeschifften

Mannscbaft von der See her genommen. Zugleich erringt auch Solon einen voll-

standigen Sieg.

Die zweite (in starker Verkiirzung auch bei Aelian. VII, 19 vorliegende)

Erzahlung ist der Hauptsache nach aus den Festgebrauchen bcim Kultua

der salaminiscben Athena auf dem Skiradion (vgl. S. 215, Anm. 1) komponiert
worden, wie Plutarch selbst zu erkenneu giebt: toixt di rw X6y(f> joi'rtp xa\ t«

f<?t6fiti>a /uayivQtiv. Vgl. CIA. II, Nr. 470 und Naheres bei Toepffer, Quaest.

Pisistr. p. 23 ff. Ihre Entstehung fallt so lange Zeit nach der Begrundung von

Neu-Salamis (an der Bucht von Ampelaki) durch die Athener, dafs die weit ab

von dem Scbauplatze der Erzahlung, an der Siidseite der Insel belegene Altstadt

bereits in Vergessenheit geraten war. Vgl. Toepffer, Quaest. Pisistr., p. 13. Auch
das angeblich dem Solon zuteil gewordene Orakel ist epatera Ursprungs. Vgl.

Toepffer a. a. O., p. 27. Die 500 Freiwilligen h&ngen sicherlich mit der Zahl der

Lose der spatera Kleruchie zusammen.

Die erste Erzahlung, die von Polyaen. Strat. I, 20 fast wortlich, nur mit

Fortlassung des Peisistratos, aus Plutarch ausgezogen ist (Toepffer a. a. 0., p. 7),

findet sich in alterer Gestalt bei Aeneas Takt. IV, 8, sowie (aus derselben Quelle,

Ephoros odor Theopompos) bei Iustin. II, 8 und Frontin. Strat. IV. 7, 44 (II.

9, 9). Vgl. dazu A. Hug, Rhein. Mus. XXXII (1877), 629ff. In dieser altera

Fassung ist nur von Peisistratos die Rede, die Megarier werden nicht zu eiuem

Cberfalle bei Kolias verlockt, sondern planen von selbst einen Uberfall bei einem

nachtlichen Demeterfeste zu Eleusis. Peisistratos erhalt davon Kunde, fallt tiber

die Megarier her, macht sie nieder und greift mit den erbeuteten Scbiffen nicht

Salamis, sondcrn Megara an. (jber das Frauenfest zu Eleusis vgl. C. Robert.

Hermes XX, 349 ff.; Erw. Rohde, Hermes XXI, 116ff.; Rhein. Mus. XXV, 528 ff.;

Joh. Toepffer, Quaest. Pisistr. 31. Nach der allgemeinera Bedeutuug des Begriffes

konnte man von einem OeauoipoQiaCiiv der Frauen zu Eleusis reden (Am. Hug,

Rhein. Mus. XXXII, 629), daher sagt Aeneas Takt. a. a. 0. geradezu: Beaftotfogm

ilyovams 4y Tltvoirt, obwobl der Ausdruck ungenau ist, da nach attischem Sprach-

gebrauche ein anderes Fest Thesmophoria genannt wurde. — Dieses Strategem

bezog sich also ursprunglich auf den megariscben Feldzug des Peisistratos (um

570) vgl. Hdt. I. 59; Aristot. 'A&n. 14, 1. Die Umgestaltung vollzog sich offenbar,

wie im wesentlichen auch Joh. Toepffer a. a. 0. 31 annimmt, auf dem Wege, dafs

man das teofiorpoou'tStiv der Frauen auf die eigentlichen Thesmophorien zu Ha-

linus bei Kolias bezog (vgl. iiber die Thesmophorien: K. Fr. Hermann, Gottes-

dienstl. Altert.1
, § 56; Schomann, Gr. Altert. II', 482 ff.; A. Mommsen, Heorto-
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des liefs sich nur durch die Annahme vereinbaren, dafs die Megarier

in der Zeit vor Solon Salamis und Nisaia den Athenern entrissen

logie 287 ff.; P. Stengel, Mttllers Handb. d. kl. Altertumsw. V», 158). Von Ko-

lias aus konnte aber nicht das entfernte Nisaia, sondern nur Salamis uberfallen

worden sein, und da Solon als Eroberer der Insel gait, so schrieb man ihm das

Strategem zu und liefs Peisistratos, den man nicht ganz zu streichen wagte, ihn

unterstutzen. Diese Umgestaltung der Erziihlung, in der sie zum cfquanta Xoyo<

wurde, riihrt nicht erst (wie nach Begemann, Quaest. 8oloneae II, S. 11 trotz des

Widerspruches von Toepffer, Quaest. Pisistr.
, p. 37 auch Ed. Meyer, Gesch. d.

Altert. II, § 403, S. 467 annimmt) von Hermippos her. Aristoteles fend sie be-

reita in der von ihm benutzten Atthis (wahrscheinlich Androtion) und bekampft

sie aus chronologischen GrUnden. *A9n. 17, 2: <f»© xai ffxtytpoSf XijQovaiv <o/> tpd-

axoftet iQwptvor tlvai Ut^iorgaiov 26X<ovoc (vgl. Plut. Solon 1) xai oTQtwiyeiv

iv ttp npof MtyaQtae noXifiip neqi laXauiroc ov yap ^v^rrrfrt rate i,Xi*iai( ktX.

Vgl. S. 41, Anm. 2 auf S. 43. Fur geschichtlich darf auch dies Strategem schwer-

lich gelten. Der beabsichtigte Weiberraub erinnert stark an eine mit dem Feste

der brauronischen Artemis verbundene Sage. Vgl. Bd. I», S. 170, Anm. 2 und

Weiteres bei Toepffer, Quaest. Pisist., p. 32.

Obwohl also die ttberlieferu ng iiber die Art, wie Solon die Insel

eroberte, ungeschichtlich ist, so ist doch nicht daran zu zweifeln,

dafs die Eroberung vor seiner Gesetzgebung erfolgte. Die Annahme,

dafs Solon seine Elegie, die einen ungliicklichen Krieg mit Megara vorauasetzt, in

jungern Jahren dichtete (.vgl. S. 217 Anm.
1

), wird durch die Atthis bestatigt,

welche die Eroberung von Salamis vor die Gesetzgebung setzt. Wenn Plut

Solon 8 und 9 dieselbe nocb vor dem Aufstande Kylons erzahlt, so liegt das nur

an einer mangelhaften Beobachtung der Zeitfolge (Niese, Hist. Unters. f. Arn.

Schaefer, S. 23; Toepffer, Quaest. PisiBtr. 44), die dadurch veranlafst ist, dais

Hermippos in der Biographic Solons den Aufstand nur im Zusammenhange mit

der Reinigung Athens durch Epimenides erwahnte. Die Reinigung setzte er

aber kurz vor' Solons Gesetzgebung an (vgl. S. 211 , Anm. 1), somit ging der-

selben die Eroberung von Salamis voraus. Vor der Reinigung erzahlt Plut. Solon

11 von dem heiligen Rriegc gegen Krisa und dem Anteile Solons an demselben.

Krisa wurde im Jahre 590 erobert (vgl. Bd. I
1
, 694), und der Krieg fiel also nach

Solons Gesetzgebung. Aber man liefs ihn (was freilich ungeschichtlich war) iiber

zehn Jahre dauern (Bd. I*, S. 694, Anm. 1), so dafs sein Beginn und der Antrag

Solons, gegen die Krisaer zufelde zu Ziehen, in das Jahr 600 und vor die Rei-

nigung des Epimenides fiel. Die Anordnung der Ereignisse in Plut-

archs Quelle war also folgende: Langer, unglucklicher Krieg gegen Megara,

Solons Elegie, Eroberung von Salamis, Fortdauer des Krieges, Schiedsspruch der

Spartaner, Beginn des heiligen Krieges im Jahre 600; Reinigung Athens durch

Epimenides im Jahre 597 und Bericht iiber die Ereignisse , welche dazu den An*

lafs gaben (Aufstand Kylons und dessen Folgen, dabei angemerkt der angebliche

Verlust von Salamis und Nisaea in dem Kriege nach dem Aufstande). Folg-
lich setzte Hermippos oder vielmehr die Atthis, die er benutzte

(Androtion) die Eroberung von Salamis vor 600 an. Sachliche Er-

wagungen bestatigen die Angaben der Atthis, dafs die Megarier nach der Nieder-

werfung des kylonischen Aufstandes Athen mit Krieg uberzogen (vgl. S. 214,
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hatten. Forschte man dann weiter, bei welcher Gelegenheit das ge-

schehen ware, so lag es sehr nahe, auf die Zeit nach dem kylonischen

Anm. 1). Das geschah also urn 632, der Krieg verlief zuuachst fur die Athener

ungliicklich, urn 610 wurde der Kampf urn Salamis auf Betrieb Solons mit Erfolg

erneaert. Alleiu die Megarier setzten den Krieg fort, der eineu wechselvollen Ver-

lauf nahm, bis die Parteien sich einigten, die Spartaner als Schiedsrichter anzu-

rufen. Gewohnlich nimmt man an, dafs der Scbiedssprucb der Spartaner,
welcber den Atbenern Salamis, den Megariern Nisaea zugewiesen batte, den ganzen

Krieg beendigt batte und setzt ibn urn 570 nach der Eroberung von Nisaea. Mit

Recht bemerkt J. Toepffer, Quaest. Pisistr. 58, er bezweifele sehr, ob die Athener,

quos Nisaeam, Megarensium porturn, praesidio turn tenoisse constat, rem Lace-

daemoniorum arbitrio permissuri fuerint, si praeterea etiam Salamioa insulam vi et

armis expugnatam possedissent. Aber die eiuzige Quelle, welche von dem Schieds-

sprucbe redet, Plut. Solon 10 (nur noch Aelian V. H. VII, 19 beriihrt die Ange-

legenheiO, Bpricht nur von Salamis, nicht von Nisaea, und als Vertreter Athens

erscheint Solon, nicht Peisistratos. Der Schiedspruch, den anzurufen, die auf der

ganzen Linie siegreichen Athener, keinen Anlafs gehabt hatten, erscheint bei Plut,

wo er einen wechselvollen Krieg beendigt, in einem durchaus klareu Zusammen-

hange.

Gegen die Anordnung der Ereignisse in der attUcben Chronik wird Hdt. I,

59 geltcnd gemacht, wo es heifst: (Peisistratos) nQortQov Brdoxiptjoai; iv rjj nyo;

row? Mtyugias ytvout'rtf argnrnyif] Niaauiy it iXtiv xixi nXXrt nnodttdutrof ueyaXu

tny«. Darnach befand sich urn 570 Athen mit Megara im Kriege und Peisi-

stratos eroberte damals Nisaia. Es ist ein Grundirrtum derjenigen, welch e

daraufhin den megarischen Krieg um Salamis nach Solons Gesetz

-

gebung ansetzen, ohne Weiteres anzunehmen, dafs die Athener
our einen einzigen kiirzeren Krieg mit den Megariern gefuhrt
hatten (vgl. z. B. Toepffer, Quaest. Pisistr., p. 38), wahrend territoriale

Streitigkeiten zwischen Nach barst aaten sich damals aufser-

ordentlich lange hinzuziehen pflegten und immer wieder er-

neuert wurde n. Wir wissen nicht, ob sich die Megarier bei dem Schiedsspruche

der Spartaner beruhigten, aber Belbst wenu sic es thaten, so gaben, wie die spatere

Geschichte zeigt , die Verhaltnisse an der eleusinisch - megarischen Grenze reich-

lichen Anlafs zu Streitigkeiten (Thuk. I, 139; Plut. Pcrikl. 31; Ps. Demosth.

XIII, 32; vgl. Bullet, d. corr. hell. XIII, 436ff.), die zum Wiederausbruche des

Krieges fiihren konnten und gewifs auch gefuhrt haben. B. Niese, Hist. Zeitscbr.

LXIX (1892), 55, Anm. 1 sagt: „ Aristoteles weifs nur von einem Kriege gegeu

Megara" (nach Solons Gesetzgebung). *A9-n. 14, 1: (Peisistratos) o<podg' ettfo-

xi/urjxais <V r w npoc Mey«Qta( noXiptft xtX. Allein Aristoteles hat an dieser Stelle

nur HerodotOB benutzt, und dieser redet nicht von dem Kriege gegen Megara,

sondern von dem Feldzuge, in dem Peisistratos als Heerfuhrer (vgl. VI, 94),

natiirlich als Polemarchos, sich auszeichnete. Aufserdem unterscheidet Aristoteles

A&n. 17, 2 von diesem Kriege den ngci MeyaQeag noXtpot nSQt ZuXufAivot, an dem
Peisistratos gar nicht teilnahm. Nirgends wird dem Peisistratos ein so

bedeutsamer Erfolg, wie es die Eroberung von Salamis gewesen ware, zu-

geschrieben (vgl. Toepffer a. a. 0., p. 55), namentlich nicht von Herodotos I, 59.

Anderseits erklart sich das uugemeine Ansehen, das Solon vor der

Digitized by Google



222 Viertes Kapitel.

Auistande zu verfallen, wo die Megarier den von innern Wirren zer-

rissenen Staat mit Krieg uberzogen.

Gesetzgebung bei alien Parteien bcsafs, wenn er sich ein hervor-

ragendes Verdienst um den Gewinn von Salamis erworben batte.

Die Athener konnten sich feruer gewifs nicht auf eine so feme Unternehmung,

wie es die Festsetzung am Hellespontos war, gegen 600 einlassen, wenn Salamis

noch megarisch gewesen ware.

Es ist bereits oben bemerkt worden , dafs die Elegie Solons , von der die

Spatern ausgingen, nicht beweist, dafs unter Fuhrung Solons selbst die

Ins el gewonncn wurde, obwobl man sich denken kann, dafs ein Mann, der so

sprach, auch an dem Unternehmen personlich teilnahm. Demosthenes sagt an

einer Stelle, wo es ihm darauf ankam , das Verdienst Solons moglichst heraus-

zuBtreichen (d. f leg. 252) uur: iXeyeTa noir
t
aa^ fide xal rr> ftkv xutQax *5~

noXti xrX. Ebenso spricht Justin. VI. 7, 12 blofs davon, dafs auf Veranlassung

Solons der Krieg erneuert wurde und dafs Salamis nach Besiegung der Feinde in

die Hande der Athener kam. Daimachos von Plataeae bestritt die Teilnahme

Solons am megarischen Kriege. Plut. Sol. Popl. 4: Ttov uinot noXtfuxwr Zohon

piy ovdl Tti 7iQ<* MeyttQtii Jatuaxog 6 nXaraitrg fACfttt(itvQi)x(y (vgl. dazu Toepffer,

Qnaest Pisistr., p. 40). Worauf sich Daimachos stiitztc , wissen wir nicht , viel-

leicht nur auf die urspriingliche Fassung des <tyua/cfijc hiyog (vgl. S. 219 Anm.).

Es stand jedoch fest, dafs Solon das Hauptverdienst an dem Ge-
winn der Insel batte. Von dies^r Voraussetzung gehen die von der attiscben

Cbronik aufbewahrten Erzahlungen iiber die Eroberung aus. Der Sage nach sol)

seine Asche iiber die Insel ausgestreut worden sein. Kratinos b. Diog. Laert. 1,

62; Aristoteles b. Plut. Solon 32. Man verfuhr zuweilen so mit der Asche eines

Oikisten. Vgl. Lobcck, Aglaophamus I, p. 280. 1029; P. Stettiner, Ad. Solonis

aetatem etc. (Konigsberg 1885, Diss.) 42. Sein Grab befand sich freilich nach

Aelian V. II. VIII, 16 (im letzten Grunde aus einer Atthis) vor dem Dipjlon.

Vgl. Wilamowitz, Philol. Unters. IV (Autigonos) 343. Die Salaminier erricbteten

ihm ferner zu Anfang des 4 Jahrhunderts eine Bildsaule. Demosth. d. f. leg.

251. Wcnig zu bedcuten hat es freilich (trotz Stettiner a. a. 0., der daraus aof

auf eine Teilnahme Solons au der salaminischcn Kleruchie schliefst), wenn Diod.

IX, 1 und Diog. Laert. I, 42 Salamis als seine Heimat bezeiebnen und ihn Sa-

laminier nenuen. Denn er war nach seinem eigenen Zeugnisse Athener (Frgm.

2) und Diodoros schopft, wie Diogenes, aus einem spStcn, von Hermip}>os zwar

abhangigen, aber ihn frei bearbeitenden und ganz unzuverliissigen Autor. Vgl

S. 60, Anm. 1. Das Epigramm vollends, das Salamis als Geburtsort Solons

nennt (Diog. Laert. I, 62) ist langst als ein Erzeuguis des vermutlich erst in

nacbalexandrinischer Zeit lebenden, litterarischen Schwindlers Lobon von Argos

erkannt worden. Bergk P. L. Gr. IP, 59; Hiller, Rbein. Mus XXXIII U878),

518 ff. ; Susemihl, Gesch. d. gr. Litteratur I, 510.

Inbezug auf die Besitzergreifung von Salamis durch die Athener ist, wie

Toepffer, Quaest. Pisistr 56 ff. mit Recht bctont, beachtenswert, die raegarische
Uberlicferung bei Paus. I. 40, 5, dafs megarische yvyaiff;, die sogenannten

joQi'xXtioi, zu den salaminischen Klerucheu gekommen wiiren und die Insel in

verraterischer Weisc den Athenern ubergeben hat ten. Toepffer schliefst ferner

aus den autonomen Munzeu von Salamis, dafs die Insel durch Vertrag in die Hande
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Der megariscbe Krieg acbadigte jedcnfalis erheblich den attischen

Handel, die Kiisten- und Grenzbevolkerung, und zugleich begannen

die gelbstiindigen Bauern und Hektemoroi unter einer durch den Um-
sebwung der wirtechaftlichen Verhaltnisse hervorgerufenen, Krisis zu

leiden. Unter diesen Umstanden steigerte sich die Unzufriedenbeit uber

die herrachende Oligarcbie, deren Schwacbe bei dem Aufstande Kylons

zutage getreten war. Der Adel sah Bich genOtigt, den untern Standen

Zugestandnisse zu macben und zur grofsern Sicherung und Besserung

der Recbtspflege eine zusammenhangende Aufzeichnung des Stadt-

rechts zu bewilligen. Die heftigen innern Parteiungen, welche gewifs

haufig in Ansiibung der Blutrache zu Mord und Totscblag Anlafs

p'aben, erforderten aufserdem dringend eine Regelung der Blutge-

ricbtabarkeit >. Mit der Aufaetzung des Recbts wurde Drakon be-

der Athener kam. Was es mit den Bronzemiinzen auf sich hat, die Salamis,

ebenso wie Eleusis, in der zweiten Halfte des 4. Jahrhonderts pragte (vgl.

S. 214 , Anm. 5) , mufs dahingestellt bleiben , ohschon sie eine gewiase Auto-

nomie der Salaminier bezeugen. Die JoQvxXttot (die schwerlich etwas mit den

<Jo?r v
riv<» b. Plut. Quaest. gr. 18, p. 295 B zu thun haben) waren ohne Frage eine

Adelssippe, etwaa Abnliches wie die kretischen tnagroi (vgl. Bd. I, S. 347, Anm.
2 Schon der Name weist auf hohen Adel hin (vgl z. B. Archilocbos bei Plut.

Thes 5). Ihr Eponymos Dorykleus, Dorkeus, war ein Sohn des Hippokoon

?s. Apollod. Bibl. III. 10, 5; Paus III. 15, 2), der in Sparta ein Heroon hatte;

w gehorte zu den Hippokoontiden , den Gegnern des Herakles. Vgl. Stoll,

Roscbers Mythol. Lex. II, S. 2677, Art. Hippokoon (vgl. iibrigens T.<p. aQxttwX.

1884, p. 169, v. 51 : rifitvoi UHqyiis yiajunQdot to Xeyoptvov JopvxXcIoy). Nun er-

dhlt Plut. Quaest. gr. 19, p. 295 D, dafs die Mcgarier nach der Vertreibung des

Theagenes oXtyov /qovqv iauxfQovnoav xrad rijV noXtrUav, dann ware eine wiiste

Demagogenwirtschaft gefolgt, unter der die Reichen schwer zu leiden hatten.

Vgl. Quaest. gr. 59; Gilbert, Gr. Staatsaltert. II, 69. Sei es nun, dafs damals,

oder noch unter Theagenes die Dorykleier nach Salamis auszogen, die Wahr-

ecbeinlichkeit spricht jedenfalls dafur, dafs sie den Athenern die Besitzergreifung

erleichterten. Allerdings liebt es ja eine unterliegendc Partei auf Verriiter die

gaoze Schuld zu schieben. Auch in einer attischen Sage spiegelt sich wahrschein-

lich ein derartiger Gewinn der Insel wieder vgl. S. 215, Anm. 1.

1 Dan ist die herrschende Auffassung: Grote, Gesch. Griech. II*, 59; E. Cur-

tis, Gr Gesch. P, 303; Duncker , Gesch. d. Altert. VP, 126; Ad. Holm, Gr.

G«ch. I, 461; Beloch, Gr. Gesch. I, 352; Gilbert , Gr. Staatsaltert. P, 131; Ed.

Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 400, S. 639. Wilamowitz, Aristoteles und Athen

H. 55 betrachtet die Gesetzgebung Drakons als einen ans den Kreiseu der Re-

perung unternommenen Versuch, durch eine Reform des Staates, denselben vor

dea drohenden Gefahren zu retten. Fr. Cauer, Verhdl. d. 40. Philol Vers, zu

G5rlitz (Leipzig 1890) 120 sucht nachzuweisen , dafs die Gesetzgebung Drakons

die blutigen Fehden zwiscben dem Adel beseitigen sollte , indem sie es hinderte,

daft dorch regellose Auaubung der Blutrache ein Totschlag den andern nach Bich

i
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auftragt iiH Archunteujahre do* Aristaichmos (621) wirkte er als

HuJimrord<:utli':b U'vollniachtigter Thesmothetea '. Von seinen Satzongen

Cttofioi) Mini nur die da* Blutrecht betreffenden n&her bekannt, da

die iibrigeu von Solon aulgebobcn wurden *. Es l&Ist sich auch nicht

IcsUMhm, in wolchcm Unifauge Drakon neues Recbt geschaffen oder,

wic bciin Blutracht, bentehendes weiter entwickeit oder endlich sich

aur blofao Forniulioruug bewchrankt hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach

unWmkUt aich ubor ueino Ocwjtzgcbung nur auf das materielle Recht

ut.d da« OttritdiUverfiibron , nicht auch auf die Form der Verfassung

mid die Stuutavorwaltung ».

zog - I Miliar I'arUlkumpf zwiachen den yvaiQtpoi und dem rcAijfroc auch nach

Vurbannung der Alkuieonidcn und der Reinigung Athens durch Epimenides nach

Ari«t<»t. 2, — Weun Aristot. 'v/t^n 41, 2 aagt: /*»ra <Jk lavxTp q inl

unnoi ( Kiin'irttiHHi,), 4v
fi

xal ydftovc tlviyqatyftv nQMTov , so kann sich das mit

UUuksiuht auf 'A'&n. 4 nur darauf bezieben, dafs damalB zuerst Verfassungsgesetze

aufgezolehnot wurdon , denu ta &iofuu , die Satzungen des Gewohnheitarechts,

warmi uach 8, 4 boreits durch die Thesmotheten aufgezeichnet. Vgl.

H. 177. Nach Joseph, g Apion. I, 6 waren die Gesetzc Drakons nsQ\ jdiy

qut>iMMv die Ultenteu dtjudam yfttififAara geweson. Es waren eben die altesten, die

mail spHturhiu kauute.

1) Ober Drnkons Stellung als besonders bovollmachtigter Thesmothetes
vgl. S. 178. Sowohl die Gesetze Drakons wie diejenigen Solons hiefsen nicht

rofio*, toudern .*>#«uo/, wenugleich mau spliterhin bisweilen von den vo
t
uoi des

letzteru, im Gegensatzo zu den beapoi des erstern redete. Vgl. Andok. Myst.

81 und S. 178, Anm. 2. Der Volksbcschlufs, wolcher die Aufzeichnung des dra-

koutiaohou BlutgeaoUti* best tuitnt, uennt cs rov Jodxonoi voftov toft niQt tov <porov

(CIA. 1, 01 = Dittenberger, Syllog© inscr. gr. Nr. 45), aber das Gesetz selbst

bezeichnct sich als 9mu6 %: Vgl. v. 21 und 48 nach Demosth. XXIII (g. Aristokr.)

ti2. Die einzeluen Ota^a de* Gewohuheitsrechtes waren mindestens zum grofsen

Toil von ilea Thesuiotheteit bereits aufgezeichnet (rgl. S. 177), bei Drakons Tha-

tigkeit handelte es sich um eine zusamineuh&ugcnde Aufzeichnung des
S t a d t r e e h t e a. Die Axoues, auf deueu seine dtopoi standen , waren mit fort-

laufendeu Nuuiuiern versehen ;vgl. S. 1 35*, Aum. 1). — Was die Zeit Drakons
beUittt, so tie I uach der attischen Cbronik seine Wirksanikeit in das Archonten-

jahr ilea A i i s t a t e h m o a. Aristot. 4. 1 vgl dazu S. 37, Anm. 1 auf

S. 38. MoguVherweise gvhorte er zu den Thesmotheteu dieses Jahres. VgL Pans.

IX. 3f», S. Wilamowitz, Aristoteles I, S. i»7, Anm. 33. Darnach konnten die Chro-

uograuheu seiue Zeit zieiulich geuau bestiinmeu. In 01. 39 = t>24/l setzen ihn

l'Mtiau ad Graecos 41; Clem. Alex. Strom. I. 80. p. 309; Suid. s. . Joaxttr.

Kuat'b. W-i-H. Arui. Abr K5i'<."» = t>21
v
l)racouem aiuut leges tulisse" ; Hierou. F.

Abr. A P I3i»3; Schoeue I3i»:». Diod. L\, 17 setzt Drakon 47 Jahre vor

Solon. Die Zahl 7 i»t durch Schol. Aesch. Timarch. 6 uud Tzetzes ChiL V. W
gdchert. 47 i„t otieubar aus 21 vtrscbrieben ,vgl. CUnton, Fasti Hell. I. 213 .

27 -f- >i»4 ^ o21.

2 N Vgl S. .'17, Auui 1 aui' S. 38.

3^ i bvv die au^eblicbe Vertassuug Drakons vgl. S. 3*i«E, wo die
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§ 16. Das Recht Drakons und die solonischc Verfassuug.

Von einschneidender Bedeutung und bleibendera Werte waren Dra-

kons Satzungen iiber das Blutrecht und die Blutgerichtsbarkeit, die

Griinde dafiir aogefUbrt sind, dafs dieselbe hochst wahrscheinlich aus einer iu der

letzten Zeit des peloponnesischen Kricges von eiuein Oligarchcn (Kritias) verfafsteu

und von Aristoteles auch an anderen Stcllen benutzten Parteischrift stammt,

welcbc die demokratische Uberlieferung grundsiitzlich und riicksichtslos bekampfte

(vgl. S. 51, Anm. 1) und eine Verfassung Drakons im oligarchischen Sinne ent-

warf, um den Glauben zu erwecken, dafs die Oligarchen blofs die Wiederber-

stellung der Staatsformcn der guteu, alten Zeit erstrebten. £s entsprache durch-

aus dem Charakter dieser Schrift, wenn sic gegeuiiber Solon, dem gefeierten Be-

gTiinder der Demokratie, Drakon, von dem man nicht viel mebr als die Blutgesetze

und die Harte seiner Strafen kannte, hervorgezogeu und ibm mancberlei (wie die

Einsetzung des Rates und die Timokratie) zugeschrieben hatte, was als Schopfung

Solons gait. Die attischen Cbronisten, die iiber die innere Gescbicbte Athens in

alterer Zeit am besten unterricbtet waren , kannten eine drakontiscbe Verfassung

nicht. Die einzigen Stcllen, namlich Ps. Plat. Axiochos, p. 365 und Cicero, de

repbl. II, 1, welchc Ilinweise auf sie enthalteu, sind von der abhiingig. —
Seit der Drucklegung von S. 36 ff. sind erschieneu J. Belochs, Griechischc

Gesch. I (Strafsburg 1893), wo S. 311, Anm. 1 (ohne Beibriuguug ueuer Griinde)

die Verfassung als unecht betrachtet wird, ferner Ed. Meyers, Gesch. d. Altert.

II (Stuttgart 1893), der sich $ 400, S. 640 in dcmselben Sinne cntscbeidct und

die Griinde gegen die Echtheit iu seinen „Forschungen zur alten Geschichte"

(.Halle 1892) 236 ff. zusammengestellt hat. Fur die Echtheit treten dagegen eiu

Y. v. Wilamowitz-Moelleudorf, Aristoteles und Athen (Berlin 1893) I, 76ff.

II, 56, und G. Kaibel, Stil uud Text der *49n. des Aristoteles (Berlin 1893

1

126. Letzterer erklart nur die gegen die Echtheit erhobenen Bedenken fur rein

subjektiv. Ersterer giebt zu, dafs die Atthis, die beste Quelle, von einer dra-

kontischen Verfassung nichts wufste, dafs Aristoteles sclbst sic noch nicht kannte,

als er die Politika schrieb und er ihre Kenntnis oligarchischen Parteischriften

(mithin einer sehr unzuverlassigen Quelle) verdankte. Ein wirkliches Aktenstiick

lage dem Berichte nirgends zugrunde, sein Urheber hiittc die fur das Allgemeinc

giiltigen SStze aus den Einzelbestimmungen der Gesetze fur die Magistrate her-

ausgesucht und zusammengcfafst. — Aristoteles teilt iiber die Verfassung
Folgendes mit: Staatsbiirgerliche Bcrechtigung war roTj onXa
naQt xofiivoi<; (vgl. S. 38, Anm. 1) verlichen, also deujenigen, die sich

aus eigenen Mitteln die Waffenriistung cincs Hopliten beschaffen
konnten. Wiihlbar zu Archonten und Tamiai waren diejenigen,
die ein frei verfii gbare s , d. h. durch Hypothcken nicht belastetes
Eigentum, cine oio(« (Xfv9ega (vgl. Busolt, Philol. L = N. F. IV, 394)

von nicht weniger als 10 Minen bcsassen, zu Strategen und Hip-
parcbcn solltcn nur diejenigen wahlbar soin, die eine oi'aiu iket-
9(Qtt von nicht weniger als 100 Minen nachwiesen (An den iiber-

lieferten Zahlen ist jcdenfalls insoweit nicht zu riitteln, als der Census fur die

Strategen und Hipparchen ein weit hoherer war als fur die Archonten und Ta-

miai. Kaibel a. a. O., S. 126 [ebenso Wilatnowitz I, 79] erklart sich frcilich be-

stimmt in entgegengesetztem Sinne, indessen gerade fiir die Wiihlbarkeit zum
Strategos und Hipparchos werden noch besondere Garantieen gefordert. Es ist

Basolt. Oriechische OMchichte. [I. 2. Aufl. 15
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einen wesentlichen Fortschritt der staatlichen und rechtlichen Entwicke-

das ebon eiu Grand gegen die Echtheit Vgl. 8. 40, Anm. 1. Ubrigens uber-

sehen diejenigen, welche an der geringen Hone des Census von 10 Minen oiW

ikevteoa Anstofs nehmen, dafs der Bcsitzer einer aolchen ooeia noch eiu erheblicbes.

durch Hypotheken gebundenea Eigentura haben konnte). Aufser dem Census

war fiir die Wahlbarkeit zum Sirategos und Hipparchos nock der

Besitz ron fiber zehn Jabre alten, in rechtmafs iger Ehe geborenen

Kindern erforderlich (vgl. 8. 139, Anm. 1 und Kaibel a. a. O., S 127,

Anm. 1, der auf Hdt. VII, 205 und Tyrtaios, Frgin. 12, v. 27 hinweist). Die

vorjtihrigen Prytanen (vgl. S. 39, Anm. 1 und Wilamowits I, 83) Strs

tegen und Hipparchen sollten die ins Amt eintretenden Strategen

und Hipparchen bis zu deren Rechenschaftsablegung unterBurg
schaftstellen, in dem sievonihnenvierBurgen anzunebmen batten,

die derselben Schatzungsklasse angehorten wie die Strategen

und Hipparchen: xovxov< (n&mlich die Strategen und Hipparchen) 4' tin

ft$(yyv)av rove novxavt* xal xovq oxQaxqyovi xal xovs Inndgfovf rovs hotf

H^XQ1 sv&vyuv, iyy(vii)xas d ' ix xov ai'xov rdkovg de/o/u^vovi
,
oiucq ol oxoaxiyi*

xai ol TnnttQxot. Vgl. iiber diese Stelle S. 39 Anm. und Kaibel, Stil und Text der

'A&n. S. 129, der die sachliche Notwendigkeit darlegt, tovxovg aU Objekt nod

nicht, wie Wilamowitz I, 86 f. will, als Subjekt aufzufassen. Freilich ist die Wort-

stellung dann eine ungewdhnliche, aber wie sie entstanden 1st, lehrt das Ges«;

Drakona CIA. I, 61, v. 19: xovxovs (n&mlich die zehn Phrateres, welche die Ver-

sohnung vollziehen sollen) cf« ol mvx^xorxa xal tie aoutxivStiv alQeia9wv, Wean

man diesen Sate in indirekte Form bringt und vom Infinitiv abhangig macht, so

erbalt man ohne Veranderung der Wortstellung einen Sate, welcher dem obiges

genau entspricht.

Die iibrigen Beamten und die 401 Ratsherren sollen aus der

ganzen berechtigten Biirgerschaft erlost werden. Derselbe Bar-

ge r soli nicht zum zweitenmalimAmtesein, nqo xov navx as (/) « * i -

dtly. Dann soil der Turnus des Losens von neuem beginnen. Vgl

dazu S. 38, Anm. 1 und S. 39 Anm., ferner Kaibel a. a. 0. 128 ff, der mit Heck;

i£eX&tiv auf den Austritt aus dem Amte, insbesondere auf den Austritt aus den

Rate bezieht.

Wenn ein Ratsherr eine Sitzung des Rates oder eine Volk»-

versammlung vers&umt, so zahlt er, je nachdem er Pentakotio-

medimnos, Hippeus oder Zeugites ist, drei, zwei oder eine

Drachme Strafe. Der Rat vom Areopag war W&chter ttber die Ge-

Betze und gab acht auf die Beamten, dafs sie den Gesetzeu g<?

mafs ihres Amtes walteten. Es war aber demjenigen, der Unreebt
erlitt, gestattet, Klage beim Areopag zu fiihren, indem er ds»

Gesetz aufwies, gegen das ihm Unrecht geschah. Vgl. zu die^c

Slitzen S. 39 Anm., S. 144, Anm. 1 und S. 146 Anm., wo bemcrkt ist, dais der

Pas sus fiber den Areopag nicht aus der oligarcbischen ParteiBchrift stammt, *»-

dern von Aristoteles aus der Atthiden - Uberlieferang zu der drakontischeu Ver-

fassung mit einer derselben entsprechenden Anderung hinzugefugt wurde.

Wilamowitz hcbt fiir die Echtheit aufiser dem allgemeinen Charakter der Ver

fasBiiug (woriiber sich streiten laTst) einige Einzelheiten bervor. So bemerkt er
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lung im Vergleiche mit den Zust&nden, die da8 homerische Epos wie-

1,8. 88, Anm. 2$: „Die Kleinigkeit von 401 (Ratsmitguedern) statt der solo-

oischen 400 sollte geniigen, den Gedanken an eine Falschung fern zu halten."

Ahnliches hatte schon M. Frankel, Rhein. Mas. XLVTI (1892), 475 and Keil,

Solon. Verfassang 96 geltend gemacht
,
wogegeu F. Cauer, Jabrb. f. kl. Philol.

CXLVTI (^1893), U8f. and Ed. Meyer, Gesch. d. Altert II, § 400 A, S. 641 auf die

Gerichtehofe der Demokratie mit ihren 201, 401 a. s. w. Mitgliedern als Vorbild

hingewiesen taaben. Dann betont Wilamowitz I, S. 82, Anna. 14, dais die auf das

Alte moglicbst binarbeitende Verfassang der Vierbandert wohi die antere G rente

der SnXa naoexopivoi far die biirgerliche Berecbtigang wieder eingefubrt, aber

von den Klassen ganz abgeseben hatte. So lebensunfahig waren sie scbon damals

gewescn. Das ware ein Beweis dafiir, dafs dieselben Leate nicht die dra-

kontiscben Klassen , noch dazu in der doppelten Art der Bezeichnung bat-

ten erfinden konnen. Allein gerade die doppelte Art, in der die

Klassen vorkommen, ist ein starker Grand gegen die Echtheit.
Die *iXn oder Stenerklassen (vgl. S. 181 Anm.), welcbe in der solo-

nischen Verfassung und auch nacb der Reform des Kleisthenes
zur Zeit der Perserkriege, ja noch spaterbin, fur die Amterbesetzung
mafsgebend waren (Plat Norn. III. 14, p. 698B; vgl. S. 185, Anm. 5; A$n.

26, 2), haben diese Bedeutung in der Verfassung nicht, sie er-

scheinen vielmehr nur, wie in der entwickelten Demokratie, beim
Stellen von Bttrgen und bei der Abmessung von Strafen vgl.

Demosth. XXIV (g. Timokr.) 144: oi* <f»jtfu» 'A&nvatmv ovdiva, o'c &v iyyvrfl&t

XQtif xa&unji to avro tiXos TtXovrtas. Vfher Cq/utotatart xaia to tiXoe. Vgl. S. 181

Anm. Etwas Ahnliches* bemerkt Ed. Meyer, Forschungen I, 237 und Gesch. d.

Altert. n , 646. Wenn die oligarchischen Verfassuugsentwurfe keinen andern

Census als die untere Grenze der onXa naotfo/utvoi aufweisen, so konnte doch

recht wohl ein Oligarch (etwa ein personlicher Feind des arg verschuldeten Phry-

nichos, wic es gerade Kritias war) in damaliger Zeit auf einen solchen Gedanken

verfallen. Vgl. S. 41 Anm. Wilamowitz I, 77, Anm. 1 giebt selbst zu, dafs

ebenso der Begriff ovaiu zu Drakons Zeit noch nicht ezistierte, wie der Ausdruck

SnXa naoerofupoi der Terminologie der Vierhundert angehort (I, 78). Der for

Drakons Zeit etwa angemessene Ausdruck ware ytf iX$v9ioa gewesen. Vgl. Solon

Frgm. 36, v. 5. Ferner bat noch Solon den Census nicht nacb der o»W«, sondern

nacb dem Einkommen und zwar nacb Mafsgabe des Naturaleinkommens bestimmt.

Ebenso erhoben die Pelsistratiden den Zwauzigsten vom Ernteertrage. Wenn in

der drakontiscbeu Verfassung ein in Metallwert ausgedriicktes Vermogen den Census

bildet, bo verrat das eine jungere Stufe der wirtschaftlichen Entwickelung. Ann-

lich Ed. Meyer, Forschungen I. 237, der jedoch mit Unrecht das Vorkommen der

tiXn als ein Zeichen der Falschung betrachtet, denn dieselben bestanden, wie jetzt

auch Wilamowitz I, 82 annimmt, etwa seit der Mitte des 7. Jahrhunderts. Vgl.

S. 180, Anm. 3, wo wahrscheinlich nur zu berichtigen sein wird, wenn zu Aristot.

A&n. 7, 8: — Ttu^ftari (tifi^ftaxa} dtttXe tie Tirraoa r^Aij, xa &a n to dinQlto
xal n qoj toov xtX. bemerkt ist

,
„ das stand in der von Aristoteles benutzten

Atthi*. Vgl. Plat Solon 18: Ha fie td x^uaia rtSv nohrtuy xai rove t*b> h>

iiooif oftov xal vygoi< fitroa ntvtaxoata notofvtaf n^toxove ha£e xtX. Denn

die Quelle Plntarchs konnte gesagt haben, dafs Solon die Schatzungen der Burger

15 •

Digitized by Google



Viertes Kapitcl.

derspiegelt, deutlich zu erkennen geben l
. Das homerische Epos kennt

noch keine Beteiligung der Gemeinde an der Verfolgung des Morders.

Die Anverwandten des Erschlagenen hatten ausschliefslich das Recht

und die Pflicht, die Blutthat zu vergelteu, indem sie Blutrache an dera

Th&ter nahmen 2
. Dieser konnte sich ihnen dadurch entziehen, dafs er

in ein fremdes, gegen seine That gleichgultiges Land fliichtete 3
. Es

findet sich nirgends eine Andeutung, dafs der Totschlager eine Schuld

auf sich geladcn hatte, die ihn unrein machte und der Siihne bedurfte 4
.

Ebeuso wenig ist von einer geordneten Untersuchung iiber die Art des

Falles die Rede , es tritt auch kein Unterschied in der Behandlung von

Mord
,

unfreiwilligem oder gerechtfertigtem Totschlag bervor R
. Wie

der Th&ter durch Flucht aus dem Lande den zur Blutrache Berutenen

aus dem Wege gehen konnte, so stand es diesen frei , durch Annahme
einer Bufse auf die blutige Vergeltung zu verzichten. Wer von den

Angohorigen des Erschlagenen die Rache abgekauft hatte, der konnte

unbehelligt im Lande bleiben 6
. In dem jiingern Epos, etwa seit Be-

fdie fur die Naukrarien vorhanden warcn] zur Hand nahm und sie in die vier

Stufen cinteilte. Dann wiirde Bich das n xa9(ineg ftRQrjro xai nQoxkqov" mit Riick-

sicht auf das Vorkommen dieser Stufen iu der Verfassung Drakons nachdriicklich

gegen die Atthis [Androtion] wenden.

1) Ubcr die Aufzeichnung des Gesetzes Drakons hcqI tov q>6vov im Jahre

410 9 vgl. 159, Anm. 1. Uber die epfitere Geltung des drakontischeu Blutrechtes

vgl. Andok. Myst. 81. 83; Demosth. XXIII (g. Aristokr.) 22 ff. 51. 53; XX (g
Lept.) 158; Ps. Demosth. XLVII (g. Euerg. und Mnes.) 71. Alter und Lob des

Blutrechtes: S. 150, Antn. 4. Litteratur ubcr die Blutger ichtsbarkei t

,

S. 138, Anm. G und dazu Eicbhoff, Uber die Blutrache bei den Griecben,

Duisburg 1872, Progr. : Leist, Graeco-italische Rechtageschichte (Jena 1884) 4 Iff.;

Pas sow, Hermes XXV (.1890), 466 ff. [Uber dio angebliche Vcrjahrung iu Blut-

sacbenj; Fr. Cauer, Ubcr Drakons Gesetzgebung, Verhdl. der 40. Philologcu-Vere.

zu Gorlitz (1890) 137 ff.; Erwin Rohde, Psyche (Freiburg 1890
N
; 236 ff;

Ed. Meyer, Gcsch. d. Altert. II, § 363. 364. 400.

2) Der Vater als der berufenc Riicher des Sohnes und dieser als der des

Vaters: Od. Ill, 307; XXIV, 434; II. IX, 632 f. Od. XV, 273: xnoiyvqrof rt tr«»

re Blutracher. — Zusammenhang der Pflicht der Anverwandten, an dem Thater
Rache zu iiben, mit dem Seelenkultus und der Verehrung der chthonischen Gott-
heiten : S. 150.

3) II. II, 655; XIII, 696; XV, 335; XVI, 573: XXIII, 85ff. ; Od. XIII, 259;
XV, 224. 276.

4) Vgl. namentlich Od. XV, 271 ff. Weiteres bei Lobeck , Aglaophamus
S. 301; Nagelsbach, Homer. Thcologie 1

, bearb. v. Autenrietb, S. 293; Schbmann,
Gr. Altert. I

s
, 49: Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 363.

5) Flucht wegen unfreiwilligen Totscblages (II. XXIII, 85), ebenso wie wegen
vorsatzlichen Monies (Od. XIII, 259). Vgl. Erw. Rohde, Psyche, S. 238.

6) Vgl. besonders II. IX, 631 ff. Ob die Anverwandten sich auf das Geschaft
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ginn des 7. Jahrhunderts, macht sich dann in Verbindung ink der

Wiedererstarkung des Seelenkultus und der Verehrung der chthonischen

Gottheiten 1 die Anschauung geltend, dafs der mit Blut Befleckte unrein

ware und dafs fernor die unterirdischen Gottheiten, welche die abge-

schiedenen Seelen in ihre Tiefe nufnahmen *, zur Versohnung eine reli-

giose Stthne erforderten. Beim Abkaufe der Blutracbe mufste sich

t'ortan der Totschlager noch einer Reinigung und Stthnung unter-

ziehen 3
. Die Gebrauche bei der Blutsuhne waren die im Kultus der

Unterirdischen ttblichen, und diese Gottheiten, namentlich Zeus Mei-

lichios, Zeus Apotropaios und die Erinyen *, waren es auch, die man
bei der Stthne anrief und denen man statt des Miirders ein Opfertier

schlachtete \ Auf die Anwendung, Ausbildung und Verbreitung der

Suhnegebrauche ttbte das delphische Heiligtum einen bedeutsamen Ein-

flufs aus. Es bestatigte ihre Heiligkeit und scharfte ihre Notwendigkeit

ein. In Athen gab es drei unter Mitwirkung Delphis auf Lebenszeit

bestellte Exegeten, denen die Leitung des Suhnewesens oblag

Sobald die Autfassung Platz griff, dafs eine Blutthat unrein machte

und die Gottheit verletzte, wurde die Gemeinde, welcher der Thater

angehbrte, in Mitleidenschaft gezogen, da sie sich der Befleckung und

dem Zorne der Gottheit aussetzte, sofern sie nicht den Morder aus-

stiefs und fur die Stthne der Blutthat sorgte. Zugleich steigerte sich

daa Bedurtnis nach personlicher Sicherheit und forderte die Einschran-

einlaseen wollten oder nicht, blieb ihnen uberlasaen ; vor Gericht kam die Sache

nur, wenn etwa Streitigkeiten iiber die Bezahlung der ausbeduugenen Bufse ent-

standea Vgl. S. 140, Anm. 3. — I'ber das Wesen der nou>n oder Blutbufse vgl.

K. 0. Muller, Aeschyloa Eumeniden (GottiDgen 1833) 145. Erwin Rohde, Psyche,

S. 238 bringt diese starke AbechwachiiBg des Blutrache-Gedankens in Zusaromen-

hang mit der Abschwachung des Glaubens an ein fortdauerndes Bewufstsein und

Recht der abgeschiedenen Seele des Ermordeten, worauf die Blutracheforderung

begrundet war.

1) Vgl. Bd. P, S. 504.

2) Vgl. S. 155, Anm. 1.

3) Alteste Falle der Reinigung: Aithiopis (vgl. Bd. P, 142) b. Kinkel, Frgni.

Ep. Gr. I, p. 30 (Proklos, Hypoth.); Hcsiod. Katalogoi b. Schol. II. II, 636.

Weiteres bei Lobeck, Aglaopham. 809. 968 f.; K. 0. Muller, Aschylos Eumeniden

I43ff.
;
Nagebbach, Nachhomerische Theologie 359 ff. ; Schomann. Gr. Altcrt. IP,

354; F. Cauer, Verhdl. d. 40. Philologen-Vers. ruGorhtz (1890) 117; Erw. Rohde,

Psyche, S. 247 ff. ; Beloch , Gr. Gesch. 1 , 239 ; Ed. Meyer , Gesch. d. Altert.

II, 574.

4) Vgl. S. 151, Anm. 1.

5) Naheres namentlich bei K. 0. Muller, Aschylos Eumeniden, S. 139 und

Erwin Rohde, Psyche 249.

6) Vgl. Bd. I, S. 679, Anm. 3.
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kung der faustrechtlichen Selhsthilfe. Der Staat begann daher die Aus-

ttbung dee Blutrechtes selbst in die Hand zu nehmen und es einem

gerichtlichen Verfahren zu unterwerfen.

In welchem Umfange ein solchee Verfahren in Blutaachen vor

Drakon in Athen stattfand, l&fst sich nicht feststcllen. Drakons Blut-

recht kntipfte jedenfalls an alte Gewohnheiten und bereits feststehende

religiose Anachauungen und Forderungen an. Es gestattete bei un-

freiwilligem Totachlage eine Versdhnung mit den Anverwandten des

Erschlagenen, untersagte aber die Annahme einer Bufse zur Abkaufung

der Blutschuld ». Eine Klage in Blutaachen konnte nur von den An-

verwandten des Erschlagenen erhoben werden. W&hrend bei Homer

der Kreis der zur Blutrache Berechtigten und Verpflichteten nicht ge-

nau umgrenzt erscheint, bestimmt Drakons Recht, dafs den Totschlager

vorladen und verklagen soilen die Anverwandten bis einschliefslich der

Geschwisterkinder, es sollen sich aber auch an der Verfolgung mitbe-

teiligen die Kinder der Geschwisterkinder, die Vettern und deren

Sdhne, der Schwiegervater, Schwiegersohn und die Phratrie-Genossen *.

Anzubringen war die Klage beim „ Konig", da dessen Amtsbereich die

aakralen Angelegenheiten umfafste s
. Nach der Annahme der Klage

seitens „des Konigs" wurde von dieaem amtlich dem Beklagten das

Betreten des Marktes und der Heiligtttmer bis zur gerichtlichen Ent-

scheidung untersagt *. Sodann stellte der „ Konig " in drei aufeinander

1) Demoath. g. Aristokr. 28 : rove cf* dr&Qo<p6vov<; i£tt»nu dnoxislretr (nach

der Verurteilung) «V ijj ifAtdanft xai dndytir ... Ivfiafveadai <ft pr)
y

fxtrfi dnoi-
rav. Vgl. Dittenberger, Sylloge, Inscr. gr., Nr. 46, v. 30, wo noch Reste dteser

Befltimmung erkennbar sind. Demoath. a. a. O.
, § 83: »o <fa fujd" dnotrdr /ujj

XQnfttna nQdrreaSai xrX. Vgl. dazu Philippi, Areopag, S. 148; Erw. Robde,

Psyche, S. 243, Anm. 2.

2) CIA. I, 61 = Dittenberger, Syll. inscr. gr., Nr. 46, ergfinzt nach Demosth.

XLIII (g. Markart.) 57: nQoemtiv Ji if xttlvavu iv dyofq sVroc avt^nor^rot xai

art*J>tov' avv&itoxM di xai dveyiovt xai dye^ntSv naidat xai yapftQove xai n«v-

Segovc xai <pQaxtQag. xrX. Vgl. Demosth. LIX (g. Neaira) 9: ttgotin$x avry &ni

naXXaditp gpoVov; XLV11, 71. Vgl. dacu Philippi, Areopag 68 ff. mit den Ein-

wendungen von H. Lipsius, Bursians Jahresber. d. kl. Altertumsw. 1878 III , 291

;

Meier und Schomann, Att Prosefs*, bearb. von H. Lipsius 586. — Anweisungen

fiber die Verfolgung des Morders gabeu die Exegeten. Plat. Entyphr. 4: Ps.

Demoath. XLVII (g. Euerg. und Mnes.) 68; rgl. 8. 229, Anm. 6 und Chr. Peter-

sen, Philol. Supplbd. I. 174 ff.

3) Vgl. S. 165.

4) Aristot. 'A9n. 57, 2: xai 6 nqoayootvw ttQyto&ai tt£r voftifittv ovtof (der

Konig) iartr. (Ebenso PoUux VIII, 90; Bekker, Anekd. gr. 310, 6; Phot, s. t.

tytfiorta dtxaorwiov). Aristoteles betont nachdriicklich , oSenbar im Gegensatse

su einer andern Ansicht, dafs „dcr Konig" es war, dem das nqoayoQtveur sufiel.
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:oigenden Monaten drei Voruntersuchungen an *, im vierten Monat fand

die Gericbtaverhandlung in dem Bezirke dee je nach der Art des

Fiiilea daiUr beBtimmten Heiligtums statt und zwar unter freiem Him-

mel, damit Klager und Richter mit dem Totschlager nicht unter dem-

6eften Dache zu weilen brauchten *. Mit Riicksicht auf die Unreinheit

Dagegen heifst es bei Antiphon Chor. 35: ntlaavxtq dk xoi'xovs dnoyQuopeo&ai xai

tiToayoQtvtw i/doi et^yeaSat xtSv voftipwy. Vgl. § 34. 40. Die Ansicht Philippis,

Areopag a. a. O. 69, dafs das rtQoayoqev$tv blofs dem Klfiger oblag, ist jedenfalls

far die Zeit des Aristoteles nicht mehr aufrecht su erhalten. Vgl. H. Lipeiua,

Ber. d. sachs. Gesellscb. 1891, S. 52. Wilamowitz I, 253 meint, dafs die Sitte

entweder gewechselt oder dafs das Geaetz die eigene Aktiou des Blutr&chen noch

water zugunsten des Staates beschrankt hatte. Bei qpdrof ctfrjXof, wo die npo'o-

des Blutr&chers, die Ladung des Angeschuldigten
,

fortgefallen ware, hatte

iAtiirlich der Rooig allcin die nooayoQtvoH vorgenommen. Schol. Patm. Demosth. g.

Arktokr. im Bull. d. corr. hell. I, 139. Vgl. indcsseu Ps. Demosth. XLVII (g.

Euerg und Mnesib.) 69, wo die Exegcten den Bat erteilen: inBid^ avxof ply ov

xo£f/frot>, ij dk yvvn xai xd natditt, aiXot di aot futQivget ovx $lo(v ovopaaxi

fikv tiqttvi rtQoayogiv ety , rots dedqaxooi dk xai xxtiv«oi
y
$lxa n<?6s toy

pallia pr, Xayyaytiy- ovdk ydq iy vofAy !<m 0ot' ov ydq iextv iy yivu <ro» $ dv&Qto-

ovdk Sepdnaiya xtX. Das war die Formel der nQoay6ptwnc beim tpoyog a<fif-

Xf. Plat. Nom. 874 A: xds fttv nqoQQ^otit rac avxde elvai y(yv$o9ai xaSdniQ

t«i( dXXoif, nftoayooevtiv 4k xov tpovov xtp dgdaavxi xai in tdixaed (agvov

iw dyoqif xr)Qv£at xoi xxtivavxi xov xai roV xai totpXqxoxt tpovov fit) imfialvttv

Upuy. Vgl. Schol. Demosth. a. a. 0.: Beim q>6vo( aduXoq dnotpiqtt rij* yqatptjy

7fx>f roy ftaaiMa, xai o fiaatXevq xqQvxxsi dtd xov xrjovxof xai dnoyoQSvti xovds

ror nrtXoyxa tov dttva ^ inifiaivnv Itgdiv xai jrwpaf 'Axxixt\i. Unter diesen Um-
stindeu wird man mit F. Cauer, Verhdl. d. 40. Philol. Vers. (1890) 110 annehmeo

muiscn, daXs die nqoayoQtvois des Klagers zur Zeit der Redner nor noch eine mit

der ceremoniosen Vorladung vor Gericht verbundene Formel war, und dais der

*irkliche Ausscbiu/s von den itQa und oota erst eintrat, wenn „der Konig" nach

Aanahme der Klage die nQoayoQtvaq amtlich wiederholte. G. Gilbert , Griech.

Stsatsaltert. I*, 431 meint, dafs das Kiinden seitens des Klagers auf Grund einer

Aotomation durch „den Konig" erfolgte. Diese Annahme wird jedoch keiner

QaeUenangabe gerecht. Vgl. noch liber das t%Qyta&ai, xtiv vo/uiuuv: Antiph.

Herod. Ermord. 10; Demosth. XX (g. Lept), 158; Sophokl. Oed. T. 236 ff.

1) neodixaoia*. Antiph. Chor. 42. Vgl. uber die Bedeutong derselben Phi-

lippi, Areopag 85 ff. und dagegen Hauvette-Besnault , De archonte rege 107 sqq.;

0. GUbert, Gr. Staatsaltert. I, S. 432.

2) Antiph. Herod. Ermord. 11: dnuvxa xd dixaaxriqm iy vnat&otp datd{et xdi

xov <poyov, ovdivof dXXov i'vexa % Yya xoi xo fiiv ol dutaoxai fti} %u«iv $i( xo

«nd reT( |U>j xa&aQoif xds /(/^ac
t
xovxo dk 6 dioixwv xrp dixqy xov tpovov Iva /jr]

^•poqr*o{ yiyyqrcu r<p av9ivxfl. Vgl. Antiph. Chor. 42; Aristot. *A&n. 57, 4:

tkiyu d • 6 fianXtvs xai Axa'Covw iy Isq{o}) xai vnattpot (vgl. Kaibel, Stil und

Tttt der 'A*n., 8. 240) .... 6 dk rijV atxtav l/str xov /Aiv dXXov Xqovov etQytxa*

td* u#6v uxX. ' xoxt d ' ile to Uqdv tictXdtiv dnoXoytTxai.
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tic* Totschlagers legte auch „der Konig" wahrend der Gerichtsver-

haiiuiung aein Amtsabzeichen, den Kranz, ab l
.

Drakons Blutrecht unterscheidet scbarf vom vorsatzlichen Morde

unbeabsichtigten und gerechtfertigten oder straflosen Totschlag *. Es

bedeutete das einen grofsen Fortschritt gegeniiber der homerischen Zeit *.

Entsprechend dera sakralen Ursprunge des Blutrechts waren die Ge-

ricbtsstatten fur Blutsachen mit Heiligtumern verbunden, die ehemals

dem Totschlager ein Asyl darboten, von dem aus er mit den Anver-

wandten deB Erschlagenen liber die Bufse verbandeln konnte. Zugleicb

dienten dieac Heiligturaer entweder dem Kultus der Vergeltung for-

dernden unterirdischen Gottheiten oder batten zum Subneverfahren be-

sondere Beziehungen *.

Die angesehenste Gerichtsstatte befand sich auf dem Areioshiigel

und stand in Verbindung mit dem Kultus der Semnai 5
, deren Asyl

gewahrendes Heiligtum unter dem Nordostabbange des Hiigels lag *.

Eg ricbtete daselbst an den drei letzten, den Erinyen geweihten Monats-

tagen 7 der Rat vom Areopag ttber Klagen wegen vorsatzlichen Mor-

des und vorsatzlicher KOrperverletzung mit todlicher Absicht, wegen

Brandstiftung und vorsatzlicher Vergiftung mit todlichem Ausgange 8
.

1) AristOt. 'Attn. 57, 4: xai 6 flaoiXtvs Stay dixdCg ntffictiQiit at rcV otitfavov

(vgl. Pollux VIII, 90 inbezug auf den Areopag: xai rov oritfavov dnoMpevos avr

avroft Axn'Cci). Das gilt (wie scbon Schoemann, Jahrb. f. klass. Philol. CXIII

[1876 1, 12 ff. richtig erkannte) fur alle Verhandlungen in Blutsachen und fur die

ganze Tbatigkeit des dixd£nv, oicht blofs, trie nach Ad. Kirchhoff, Ber. d. Berl.

Akad. 1874, S. 105 vielfach angcnommen wurde (vgl. Meier und Schomann, Att.

Prozefs*, bcarb. von Lipsius, S. 17, Anna. 25; Ilauvctte-Besnault a. a. 0. 114), fur

die Abstimmung beim Gerichte auf dem Areopag. Vgl. Hermanns Gr. Staatsaltert*

bearb. von Thumser, § 65, S. 369, Anm. 5. fiber die Bedeutung der Kranzab-

lcgung vgl. Wilamowitz, Aristotcles I, 252, Anm. 139.

2) Dafs Drakon bier Neues schuf, ergiebt sicb aus seinem Gesetze ttber uube-

absicbtigten Totschlag CIA. I, 61, v. 20: xai ol nodregov xtrtvavrts iy rd}dc td»

9eof4(p ivtx4a&wy.

3) Vgl. 8. 228, Anm. 5.

4) Otfr. MUller, Aeschyl. Eumenid. 154
;
U, Kohler, Hermes VI, 102ff.

;
Erw.

Rohde, Psyche 244 ff.; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. P, 425 f.

5) Vgl. S. 150 ff.

6) Uber die Lage des Heiligtums und der Gerichtsstatte vgl. S. 152 Anm.
a. E. Asyl der Semnai : 8. 207 und Aristoph. Thesmopb. 224 mit Schol.

7) Pollux VIII, 117; Schol. Aesch. g. Timarch. 188; vgl. dazu Erw. Rohde,

Psyche 245.

8) Demosth. XXIII (g. Aristokr.) 22. Jtxatttv dl ri,V povXjy ri
t
v iy Aq*(V

ndyta <povov xai TQavfiatof ix ngovo(as xai nvgxaui( xai cpagfidxwv t'dv rif «?»»-

xrtiyp dove. Aristot. A&n. 57. 3: etoi [dk) <p(6vov dlxai xai tQavpatoi, idv [iky ix

7igovo(ai anoxTtiyg if TQolep, iy lloety naytp, xai tpagfidxtav idv a'noxreiyg dove xai
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Bei der Verbandlung standen der Kliiger und der Beklagte auf unbe-

hauenen Steinen, „dera Steine des Frevels" und dem „des Unversiihnt-

seins
u

>. Der Klager bekraftigte zunachst mit einem feierlichen Eide

bei den Seranai sein Anklagerecht und die Schuld des Angeklagten,

worauf dieser, falls er widersprechen konnte, den Gegeneid leistete,

dafs er die That nicht vollbracht hfttte 2
. Jede Partei hatte das Recht

zwei Reden zu halten, mufste aber in denselben streng bei der Sache

bleiben 5
. Nach der ersten Rede konnte sich der Beklagte noch durch

treiwillige Verbannung dem Urteilsspruche entziehen 4
. Bei der Ab-

stimmung entschied Stimmengleichbeit fur die Freisprechung 5
. Die Frei-

gesprocbenen brachten den Semnai ein Dankopfer dar 6
. Erfolgte eine

Verurteilung, so wurde vorsatzlicher Mord mit dem Tode, Korper-

verletzung mit todlicher Absicht mit immerwahrender Verbannung be-

straft, aufserdem das Vermogen des Verurteilten eingezogen 7
.

rtvgxifaf xtX. Vgl. Pollux VIII, 117 (nach Demosth.). Beim tQutf/^n fx riQovotae

lag die Absicht zu toten vor: Lys. Ill (g. Simon), 41—42. Vgl. Philippi, Areo-

pag 23 ff. 57 f. — Brandstiftung kam vor den Areopag nicht, weil derselbe

baupolizeiliche Befugnisse gehabt hatte (Philippi a. a. 0. 161), sondern weil es

ein Verbreuhen war, welches das Leben gefahrdete. Vgl. G. Gilbert, Griech.

Staatsaltert. I
1

, 362 (IP, 426); K. F. Hermann, Gr. Rechtsaltert. 3
. bearb. von

Thalheim, S 42, Anm. 2, Gr. Staatsaltert/', bearb. von Thumser, § 65, S. 366. —
Freitprechung einer Frau durch den Areopag, die einem Manne einen Liebestrank

gegeben hatte, woran derselbe gestorben war, on rijv toaiv rov qiXtQov uv petri

tuxwias too tinoMo9ai ctW iJitov. Aristot. Eth. Meg. I. 16, p. 1188b, v. 32 ff.

1) Xi&og vfoewi — atatJttas: Paus. I. 28, 5. Vgl. Istros b. Suid. Phot. s. v.

»id; und dazu P. Forchhammer, Kieler Ind. Schol. 1843/4, p. 7.

2) Antiphon Herod. Ennord. 11; Chor. 16: Lys. X (g. Theomn.) 11 ; Demosth.

XXHI (g. Aristokr.) 67 f. ; Ps. Demosth. (g. Euerg. etc.) 72; Deinarch. g. Demosth.

47 . 67. Derselbe Eid auch am Palladion: Ps. Demosth. LIX (g. Neaira)

10 Vgl. noch Pollux VIII, 117; Schol. Patm. Demosth. g. Aristokr. 63 im

Ballet, d. corr. hell. I, 137 und dazu Philippi, Areopag 89 ff.

3) Lys. Ill (g. Simon) 46: vfiiv ov v6(npov ioxiv lfa> »ot? ngdyfiuro(

xtX. Lykurg. g. Leokr. 11; Pollux VIII, 117. Dieselbe Bestimmung in-

bezag auf das Gericht am Palladion: Antiph. Chor. 9. 14. Angeblich drei-

Tipge Verhandlung: Pollux VIII, 117.

4) Demosth. XXIII (g. Aristokr.) 69; Pollux VIII, 117.

5) Antiphon, Herod. Ennord. 51. Uber das von A. Kirchhoff, Ber. d. Berl.

Akad. 1874, S. 105ff. auf Grund der Rolle, welchc Athena in dem Prozesse des

Orestes bei Aeschylos Eumen. spielt, angenommene Mitstimmen des Konigs und

oie Bedeutung der Schilderung des Aeschylos vgl. Wilamowitz, Aristoteles I, 252,

Anm. 139; II, 329ff. Vgl. auch G. F. Schomann, Der Kranz des Basileus und

&r Stimmstcin der Athena, Jahrb. f. kl. Ph. CXIII (1876), S. 12 ff.

6) S. 153, Anm. 1.

7) Antiphon, Herod. Ermord. 10; Lys. Ill (g. Simon) 38; Demosth. XXI (g.

Meid.) 43; XL (g. Boiot.) 32. Vgl. Philippi, Areopag 113. 120.

Digitized by Google



In alien and*rr< Bluttallen, bei denen der TbJUer bekari&t war.

bild'ten niebl die Areopagiten den Gericht-hot , *ond^ra die einand-

fimfzig Epheten, die aus den fiber tuutzig Jahre alien ehrbarea

Biir^ni bestellt wurden Die Epheten fanden das Urtefl, wahread

„der Konig" den Prozefs leitete and bei der Verhandlung den Vorsitz

fubrte 1 Ob Drakon dieses RichterkoUepiuro eingesetzt oder bereiu

vorgefunden hat, lafirt «ch nicht mit Sicherheit beatinimen *

1 Geaetz Drakon. CIA. I, 61 = Dittenberger, Sylloge, Nr. 45: Up «>*

'% na*ro(/a)< {*)i(9tyu tif rtra tptvyHr, d)utdCM Si iorV fia**X4af [rgL 8. 159,

Anm ]
J
airU)w(x) <p6(xov) q (4dv rt( aitwitat al< ^ov)Xt9aarta [vgL 8. 159, Anm.

!)• rot* rfi Uf4ta( 4uiyr{*rrat). xiX. Vgl da* »oloui»cbe Amnestie - Geaetx S. 159.

Ann. 1 and die bei Demozth. XXIII (g. Ariatokr.) 37; Pa Democth. XLHI (g.

Hakart.), 57 eingelegten Oeteize. Ariatot. 57, 4 ; Pollux VIII, 125; Harpokr.

a t. V" = 8oJd. a. v. Art. 3; Bekker, Anecd. gr. 188, 30 = Phot, and Said.

•. v., Art. 2; Phot. a. v. Art. 1 = Said. a. t., Art 1. Vgl. dazu Phi-

lippi, Areopag, 8. 20. 209fF. — Einundfunfzig Epheten: CIA. I, 61, t. 17. 19.

26 (erginzt nach Pi. Demoath. g. Makart 67); Polloz VIII, 125; Said, and Phot,

a. v. itp4tat, Art. 1 (vgl. PhJlochoros, Frjrm. 58, M filler L, 394). Vermutangen
uber dieae Zahl: 8. 179, Anm. 1. - Ober fiinfzig Jabre alt and ehrbar
(i>i«r« ptmitvm vnoXtf** iZoyit<) . Bekker, Anecd. 188, 30; Said, and Phot,

t. t. itpitat, Art. 2. Dieae Gloaeen atellea eine too den andern and der *A9n. an-

abhaugige Brechung der Cberlieferuug dar und gehen Bicherlicb auf eine Atthis

zarttck. Ibre Glaubwiirdigkeit ist nicht mit Philippi
,
Areopag 21 1 anzuzweifeln.

Vgl. audi Antiphon, Cbor. 51 : vftat tidoiH tvagjUoiatovf iup EXXjruiy <fixa<rta$

xml dituuoidiovt. — Verachiedene Ety mologien dee Wortes finden aich achon

bci den Lexikographen (Phot, and Said. a. v., Art. 1); Etym. Magn. a v. and ini

flaXXa<t<v ,
Harpokr. ink I1aXXa<f(V ; Pollux VIII, 125), lie zeigen aber nur, dafs

die alten Grammat iker die Bedeatang nicht kannten. Eine Zusammenstellung und

inctat zutreffcnde Kritik der bit dahin veraucbten Erklarungen des Namens bei

L. Lange, De epbetarum Atheuienaium nomine commentatio, Leipzig 1873, Progr

Vgl. die Epheten, S. 13. Lange deatet aelbet den Namen aU ol 4*1 »«$ Irate

true, praefecti etarum, d. h. civium Optimo iure. Diese Erklarung schliefst sioh

an Philippi, Areopag, 8. 213. Dagegen jedoch mit Becht Lipaios in Burs Jahreab.

1873 II, 1849 und bei Meier und SchSmann, Att. Prozefs, S. 19. Ferner B. SchoeU

Jen. Litteratorz. 1874, S. 708. Am naturlichaten iat die von Schomann aufgestellte

Erklarung (De Areopago, p. 7 = Opusc acad. I, 196) von iq4me als octts itpitf

<x»v (verhangt, auferlegt, Tgl. iqjtt/in). Dieae Erklarung wird von Lipsius gebilligt

und jetzt auch von G. Gilbert, Gr. Staataaltert. I\ 137 fur die annehmbarste go-

halten. WlUmowiU, Pbilol. Unters. I, 90, Anm. 5 weiat auf die etwpeXoi 4tp4xtu

bei Aiach. Pen. 79 bin, die i$y*/4oV*c, wie der Scholiast bemerkt. Job. und Theod.

Baunack, Stud auf dem Geb. d. griech. und ar. Sprachen I, 1 denken an das

altindiache aabba = Gerichtaversanimlung und ein dem entsprechend gebildetes

griechuches Wort 6 lo>o<.

2) Die Einaetzung durch Drakon bezeugt nur Pollux VIII , 125 : *>cr<u ror

fjitv aai&por tie xal ntyjqxovta, jQcixmv d' avtovs *ajiaxaa$¥ aqustirdu* alot&dv-

tmc MixaZor di toi< 4tp' aYfta ft Jttaxouivott 4v rot( niri$ <ftxnOTwfo<;. Die funf
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§ 16. Das Hecht Drakons und die solonische Verfassung. 236

Am Pal lad ion, einem im Phaleron belegenen Heiligtume der

Athena 1
, richteten die Epheten iiber unbeabaichtigten Totechlag und

in den Fallen, wo jeraand zwar nicht eigenh&ndig einen Burger getotet,

aber einen Andern zu einer Handlung angestiftet oder sonst mittelbar

bei ihr mitgewirkt hatte, die den Tod oder die mit todlicher Absicht

verbundene Kdrperverletzung eineB Burgers zur unbeabsichtigten Folge

Gerichtsstatten, weiseu deutlich darauf bin, dafs die imittelbare vgl. Stojentin, De
Jolii Pollucis etc auctoritate, Breslau 1875, Diss., p. 77) Quelle des Pollux ebcnao,

wie vorher bei der Behandlung der einzelnen GerichtshSfe (VIII, 117-120), die

Rede des Demosthenes gegen Aristokrates (66—77) war. Ea liegt daher der Ver-

dacbt sehr nabe, dais die Aogabe fiber die Eiusetzung der 51 aQ*oxtr#ir gewahl-

ten Epheten dorch Drakon ebenfalls auf Demosthenes zuriickgoht and zwar nor

auf dem Mifsverstiiudnis einer falsch uberlieferten Stelle des Gesetzes bei Ps.

Demosth. g. Makart. 57 beruht: rooroic (so die Hdschr. statt iwxovs CIA. I, 61)

*' ol ntvtn*ovr« *al $k apaiiydn* al^e(a9tav, was sich auf die Wahl von zehn

Pbratriegeno&sen fur die Versohnung mit dem Totschlager durch die Epheten be-

zieht. Vgl. A. Philippi, Jahrb. f. kl. Phil. CV (1872), 604; CXI (1875), 3. 176;

Areopag 139ff.; Bheiu. Mas. XXIX (1874), 11 ff.; N. Wecklein, Die Epheten und

der Areopag, Ber. d. bayer. Akad. 1873, S. 5£f. ; L. Lange, Die Epheten, Ber. d.

sachs. Oesellsch. d. Wiss. 1874 (VII), 192f: C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 475:

Meier und SchSmann, Attischer Prozefs*, bearb. Ton H. Ldpsius, S. 17, Anm. 27

und S. 22. Fur vordrakontisch bait die Epheten auch Oesterberg, De ephetarum

Atheniensium origine (Upsala 1885) p. 32. Dagegen und fur die Glaubwiirdigkeit

der Angabe: Schomann , Jahrb. f. kl. Philol. CXI (1875), 154 ff. 463 f. und G.

Gilbert, Gr. Staatsaltert. 1*, 136, Anm. 1. Fur die Einsetzung durch Drakon auch

Grote, Geach. Griech. II', 60 und Duncker, Gesch. d. Altert VP, 127 f. Unge

wifs ob drakontiscb oder vordrakontisch : Holm, Gr Gesch. I, 462 und Hermanns

Gr. Staatsaltert.
6
, bearb. von V. Thumser, $ 62, 8. 346. - Die Sagen setzen einen

Zustand voraus, wo die Areopagiten in alien Blutsachen richteten. Vgl Wilamo

witz, Aristoteles II, 199. Die Gesetze Drakons enthielten, soweit uns bekannt ist,

keine Angabtm iiber die verschiedenen Gerichtsstatten \yg\. Philippi 333 ff.), er

diirfte also ihre Bedeutung fiir die rerscbiedenen FalJe der Blutprosesse Yoraua-

gesetzt haben. Im drakontischen Gesetze iiber <poroe ti*ov<na( , das auf dem

ersten Axon stand, kommen gleich am Eingange (vgl. die vorbergehende

Anm.) die Epheten vor, ohne dais iiber die Art der Bestellung etwas gesagt ware.

Das spricht daffir, dafs Drakon die Epheten bereits vorfand. Die Wahrschein-

lichkoit , dafs aie in dem Gesetze iiber tpovoe txuiouK schon vorkamen oder

dafs anderwirts fiber die Art ihrer Bestellung gehandelt war, ist nicht gerade

grofs.

I) Es gab zwei Palladien, welche die Sage mit Troja verkniipfte, das eine lag

in der bstlichen Vorstadt Athens (Kleidemos b. Pint. Thes. 27), das andere im

Phaleron. Mit letzterm war, wie Phanodemos bei Suid. s. ini TluXXafUp und

nacb Schol Aesch. d. f. leg. 87, der Lexikograph Pausanias bei Eustath. zu

Od. a 302, p. 1419, 53 und Pollux VIII, 118 bezeugen, das Blutgericht verbunden.

Niheres bei E. Maafs, Gotting. Gel. Anz 1889 II, 819 fl. Vgl. nochBekker, Anecd.

gr. 321, 3; Paus. I. 28, 8.
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Vicrres Kapitel.

gehabt hatte. Ferner kamen vor diesen Gerichtshof alle die FiUle, wo

jemand einen Sklaveo , Metoeken oder Fremden getotet hatte. Ala

Klager fungierte dabei der Herr des Sklaven oder der biirgerliche Vor-

mund (Prostates) des Metoeken Unbeabsichtigter Totschlag wurde

1) Aristot. l49n. 57, 3: rtoy d' cxotoiuiv qwaty) xai pov Xei o ff oj s xav

oixtxny anoxiliv$ rif »' uirotxor >* *ivor ol erti naXXadtta. Vgl. Schol. Aesch. d

f. leg. 87 uud die in der vorhergebenden Anm. angefuhrten Stellen. fioiXevan ge-

horte daraach, wie man auch aus Isaios schlofs (Harpokr. und Suid. 8. v. ?ov-

ktiotw^, ohne Einscbrankuug vor das Gericht am Palladion, wiihrend nacb Dei-

narchos bei Harpokr. a. a. 0. unter L'mstanden auch der Areopag dariiber ge-

ricbtet hatte. Dafs iiber ;5oi Xtroig in jedem Falle am Palladion gerichtet wurde,

nahmen bereits an P. Forchhammer, De Areopago, p. 30sqq.
;

Philippi, Areopa^r

29 fl. 43 ff. Vgl. Kohm, Ein Be itrag zur Frage der Echtheit der Tetralogien des

Antiphon Arnau 1886, Progr.' S. 4. Anm. 9; H. Lipaius, Ber. d. sacbs. Gesellsch.

d. AVissensch. 1891, S. 51. — Auf die Frage iiber die Bcdeutung von

fioi'Xuois kann bier nicht naher eiugegangen werden. Vgl. dariiber aufser

Forchbammer und Philippi a. a. 0.: Meier und Schbmann, Att. Prozefs3
, bearb.

von H. Lipsius 584 ff. : Herrlich, Die Verbrechen gegen das Leben nacb attiscbem

Recht (Berlin 1883, Progr.; 9ff. uud Wochenscbr. f. kl. Philol. 1887, Nr. 21,

Sp. 651 ff. ; J. H. Heikel , Cber die sogenannte jtovXevats in Mordprozessen , Acta

Societatis Scientiae Fenuicae XVI, 1 ff., Helsingfors 1886 ; W. Passow, De crimine

fiovXitoeu;, Gottingen 1SS6. Diss.; B. Keil, Jahrb. f. kl. Philol. CXXXV (1887*,

89 ff.; Thalheim, Berl. philol Wochenscbr. 1887, Sp. 784; Kohm, Die ?ovXtv*n

im attischen Prozessc, Olmiitz 1870, Progr.; Thalheim, Zu den griech. Rechto-

altertumern, Schneidemuhl 1892, Progr.; Gilbert, Gr. Staatsaltert. P, 427; Her-

manns Griech. Staatsaltert. 6
, bearb. von V. Thumser, § 64, S. 360 ff. ; Wilamowitz,

Aristoteles I, 252. — Forchhammer erklarte povXevot<; fur intellektuelle Urbeber-

schaft, eine Erklarung, die Philippi eingehender begrundete, doch deckt sicb der

Begriff keineswegs, wie u. A. Herrlich bemerktc, mit dem streng begrenzten im

Sinne der Anstiftung oder intellektuellen Urbeberschaft des modernen Strafrechta.

Passow, dem im gauzen Keil und Kohm beistimmen, sucht nachzuweisen , dafs

unter ?obXivot ; nicht die durch unmittelbare Gewalt, cruenta caede, manifesto vi,

sondern die durch versteckte Mittel (darunter auch Anstiftung) bewirkte Totong

zu verstehen sei (insidias quaslibet machinari, clandestinas, consilio magis, quam

vi aperta). Er leugnet ferner die ?ovX$vot<; anv noovolaq im Sinne der Anstiftung

zum (jroVof axoioiog.

So viel steht feat, dafs povXtvotc die Veranlassung zur That im Gegensatze zu

der mit eigener Hand vollzogenen Totung bedeutet. Andokid. Myst. 94: tor (tov-

Xtcaavta iy rtji «t'np ^/«(x*oi xol rov r § X et 9* igyooafieyov. Antiphon.

Chor. 16: iyto dk {dutpootiprp) fit) anoxrdVori pi'.rt /f»p> ioyao ap (y o t ftyt

fiovXtvoas. Plat. Norn. IX, 872 B. iav dk dovXog iXtvSiQav ixotv tJrf oi'io-

X*iq tire flovXevaac tin oxi e A: inv dh «i'ro?**p fttv pq, jiovXtttj

dk Savarof r*s aXXof eripp. Die «rro/fi£Mt war aber keineswegs auf cruenta

caedes und vis manifesta beschrankt. Vgl. Plat. Nom. X, 865 B: day di «rrojfi»f

f&y, axtoy df anoxxe(vj) rif irtgof trfpor, tire rtu iavrov oufian *fnX<£ ttrt toyirif

*l fiiXei q 7i (o par o( q oil ov d 6a $t t) n vgog ij /ct^u cJpo; ngoopoXr; " a x ( o q tfi*

nvtv/taros, aviog iavrov ooifittrt n ttegtuv oat/MTtoy,' miyru s eoxu fiir
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§ 16. Das Rocht Drakons und die solouische Verfassung.

mit zeitweiliger Verbannung ohne Einziehung des Verraogens bestraft.

Der Tb&ter konnte im Lande bleibcn oder aus der Verbannung zuriick-

u>v arro/fip, xiX. (Thalheim a. a. O.). Es war nun ebensowohl povXsvan zum
(poroi fxoieioi, wic zum <f6vo( itxovotoc mbglich. Wenn jemaud cinen Burger

veraulafste einen Dritten zu schlagen, oder ibm einen schiidlichen Trank zu geben,

ohne dabei Totung zu beabsichtigen , der Betreffende aber urakam , so begiDg

der Veran)a86ende das Vergeben der povXevan yovov tlxnvafov. Vgl. Herrlich,

Wochenschr. f. kl. Philol. 1887, Sp 654; Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert/,

§ 64, S. 362, Anm. 1. Diescn Fall behandelt Antiphons Rede iiber den Choreuten.

Der Verklagte war angeklagt pnvXeioag tov Btivatov ($ 16: duofioenyro 61 ovioi

fiiv anoxretvuf ut dioSoxov povXtvaavia toy daVnror), weil auf seine Veranlassung

dero Diodotos ein Trank eingegeben worden war, dessen Genufs, der klagcrischen

Bebauptung nach den Tod jenes herbeigefuhrt hatte. Indeasen avrol ol xair',yoQoi

ouoXoyotai fir, ix itQovo(tt$ fjyd ix nttfiaaxeviji ycvia&ai rny Savniov r^o naitf(.

Vgl. § 19. (Trotzdem meinen u. a. Thumser a. a. 0., S. 361, Anm. 1 und Kobm
a. a. 0. Progr. 1890, S. 17, dafs die Klage in dicsem Falle auf p. yovov kxotainv

gelautet habe, da die Behauptung des Beklagten nur eine Folgerung aus dem Be-

nebmen der Gegncr bis zur Anbringung der Klage gewesen sei. Dagegen Pbilippi,

Arcopag 31 fF. ; Meier und Schomann, Att. Prozcfs*, S. 385 ;
Herrlich, Das Verbrechen

g. d. Leben, S. 22; Heikel a. a. O. 10; Wilamowitz a. a. O.). Nacb Harpokr. und

Suid. s. v. povXtvoewi konnte wegen pot'Xevoig aucb geklagt werden, wenD der Tod nicht \

dieFolge der veranlafsten Haudlung war: oiav 4$ inipuvXJ,< j/V rt^ xttraoxcvaon frri-

ratov, tdv re dno&avQ 6 impovXtv&tis idv re /uij, xjX. Zur Blutgerichtsbarkeit ge-

hortcu nun blofs Klagcn wegen Verwundung mit todlicber Absicht, wo eine solche

Absicht nicbt bemerkbar war , konnte , so bedeutend auch die Verwundung sein

mochte, nur wegen Rcalinjurien oder tu'xtas geklagt werden. Vgl. Meier und

Schomann, Att. Prozefs 3 387. Es ist aber auch der Fall des rQavfia ix ngovoiae

als unbeabsichtigte Folge einer pniXtvan denkbar. Wenn z. B jemand einen

anderu gegcn einen Dritten mit der Absicht aufrcizte, dafs derselbe Scblagc be-

kame, der andere aber so gereizt wurdc, dafs er den Betreffeuden totschlagen

wollte, ihn thatsachlich jedoch nur verwundete, so lag Austiftung zum iQavpu ix

7i(M>vn(ftc als unbeabsichtigte Folge vor.

Nun bestimmte das Gesetz: tov povXevaavia iv t§ nvrtii fW^eo»o« xal i<">y ifi

Zftgi igynadfieyoy. H. Lipsius, Bursiaus Jabresb. 1878 III, 289 und Meier und

Schomann, Att. Prozefs* 385 vcrtrat daher die Ansicht, dafs wenn bei povXe vaie yoyo*

ixovaiof oder rQai^a ix nQovofat die beabsichtigte Folge war, die Sache vor den

Areopag kam (vgl. Deinarch. a. a. 0 ), anderufalls vor das Palladion. Heikel a. a. 0.

and Passow a. a. 0., p 28sqq. komtncn zu einem ahulicben Ergebuis, sie bestreiteu

die Existenz einer besondern Klageform pot>Xevan im Blutrecht und meinen, da

der Anschlag der That mit der Hand glcich geacbtct sei, so habe der Klager ent-

weder auf tpoyos txovoio$ oder txxovow geklagt. Allein Lipsius. Ber. d. sachs.

Gesellsch. d. Wiss. 1891, S. 51 giebt jetzt selbst zu, dafs iiber povXtvai; ohne Ein-

achrankung am Palladion gericbtet wurde, ebenso kann nach Aristot. die Existenz

einer Klage wegen povXtvots nicbt bezweifclt werden. Unter diesen Umstanden

ist folgende Losung wobl am wahrscheinlichsten. Das Gesetz Drakons gestattetc

die Versohnung mit dem Totschlager, sofern die Epheten das Urteil fallten, er

hatte einen unbeabsichtigten Totschlag begangen, Sxovra xrttyin. Was geschah
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238 VierteB Kapitel.

kehren, falls die Anverwandten des Erschlagenen auf einstiinmigen Be-

schlufs sich zur Versdhnnng mit ihm bereit fanden. In Ennangelung

yon Anverwandten konnten zehn von den Epbeten aus den Phratrie-

genossen des Thaters erwahlte Eupatriden die Versohnung vollziehen *.

Der Versdhnte bedurfte dann nur der religiosen Reinigung und Siihne f
.

Derjenige, welcher die That veranlafst hatte, wurde ebenso bestrait,

wie der, welcher aie mit eigener Hand vollzogen s
. Mord oder Tot-

schlag eines Metoeken zog ebenfalls die Strafe der Verbannung nach sich 4
.

Hielt sich der Verbannte von den attischen Qrenzen, den Kampf-

spieien und amphiktyonischen Festen fern, so wurde seine Totung oder

die Veranlassung dazu ebenso bestraft, wie die eines athenischen Bur-

gers. Ebenso wenig durfte ein wegen unbeabsichtigten TotschJagee

Verbannter, dem sein Vermogen verblieben war, an scinem Ghite geschadigt

werden. Kehrte dagegen der Verbannte widergesetztich nach Attika

aber, wenn aie erkannten ixovra xitircu? Das Geaetx giebt darauf keine Antwort

tpovo^ Ixovoio* gehdrte car Kompetenz des Areopag*. Die Annahme liegt nahe,

dais dann die Sache an den Areopag verwiesen wurde. Verwickelter war zweifel-

los die Entscheidung iiber die ngorota beim povXtveac als beim avtixttq. BovXev-

•»* kam in jedem Falle vor das Palladion, stellte sich der Tod oder TQaipa als

unbeabsichtigte Folge der veranlafsten Handlung heraua, ao fallten daruber die

Epheten, wie beim tpovo<; axovctog^ daa Urteil. Ergab sich Tod oder iQatfia als

beabaicbtigte Folge, so wurde die Sache an den Areopag verwiesen. So erklkrt

aich, wie povXtvan ohne Einschrankung sur Verhandlung vor dem Palladion kam,

obwohl Veraulassuug und Handthat gleich geachtet wurde. Einen Fall, wo gegen

ffivof ixovatoc auf Grund von poi>Xtvot< bei dem Areopag geklagt wurde, nachdem

die Epheten den Tod als beabaicbtigte Folge der veranlafsten Handlung erkannt

batten, wird Deinarchos a a. 0. im Auge gehabt haben. — Antiphons crate Rede
betrint den Fall, dafs eine Fran eine andere veranlafst hatte, ihrem Manne Gift

mit todlicber Absicht und todlichem Erfolge iu reicben Leider laTst aich nicht

mit Sicherheit entscheiden, ob die Rede vor dem Rat vom Areopag oder vor den

Epheten gehalten wurde. Vgl. Blafa, Att Beredsamkeit V, 187.

1) CIA. I, 61; Demoeth XXIII (g. Aristokr.) 45. 7*2: der wegen <poro<

cotov'sios Verurteilte sollte binnen einer best immten Frist auf bestimmtem Wege das

Land verlassen awl t^fvynr, it»i cv miJicqiat xurtt rwr *V ytvn top ntnovfroioi

Vgl. Deiuosth. XXI ^g. Meid.\ 43. Gegen die mehrfach angeuommene Verbannung

auf ein Jahr im Maximum Herrlicb, Verbrechea gegen das Leben, S. 21; Wila-

mowita, Hermea XXII, S. 196, Anm. 2) vgl. Hermanns Gr. Staataaltert.* , bearb

von Tkumser, § 64, S. 359.

2) Demosth. XXIII (g. Aristokr.), 72: XXXVII (g. Pantaiu ), 59 und dasu
Otfr. Muller, Aeschyl. Eomeniden, S. 144; Erw. Robde, Psjcbe 247.

3) Vgl. S, 237 Anm und Antipbon Cbor. 7.

4) Bekker, Anecd. gr. 194, 11; vgl Demosth. XXIII (g. Aristokr.) 89. Vgl.

Lipeiua, Bora. Jahresber. 1878 III, 290: Meier und Schomann, Att Prozefa» 379;
Welaing, De iaquihnorum et peregrinorum apud Atbeniensea iudieus (Monster
\m, Diss 4Sff
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§ 16. Das Recht Drakons und die solonische Verfassung. JS9

oder liefs er sicb an einem verbotencn Orte blicken, so konnte

. ungestraft getStet oder den Thesmotbeten zur StrafVollziehung zuge-

fuhrt oder angezeigt werden l
.

Am Delpbinion, dem Heiligtume dee Apollon Delphinios f
,

wurde iiber diejenigen Gericht gehalten, die einen gesetzlicb straflosen

Totecblag begangen zu baben bebaupteten. Drakon batte die Falle des

strat'loaen Totschlages aufgezahlt Es gehSrte dazu Notwehr, Totung

ernes Ebebrechers, den jemand bei seiner Gattin, Mutter, Schwester

oder burgerlichen Konkubine ertappte, dann absichtslose Totung eines

Gegners im Karapfspiel oder eines Karaeraden im Kriege 8
. Erkannten

die Epheten auf straflosen Totscblag, so batte sicb der Thater nur der

rorgeschriebenen Reinigung zu unterziehen 4
.

Die dritte Epheten-Gerichtsstatte betand sich an einem Phreat-
tys (Phreatto, Phreato) genannten Orte auf der Peiraieus-Halbinsel an

der Meereskuste &
. Es richteten daselbst die Epheten tiber diejenigen,

1) CIA. I, 61, v. 27-32 erganat nach Demosth. XXIII (g. Aristokr.), 28 ff.

37 ft Ygl. dazu Philippi, Der Areopag 129ff. Ausdrfickliche Bestimmung: xaxd

rmv irftucrvrtw rovf xtmcvinq av<fQotfovovs, Snot /u*} l£*<ni, dixttf tpovov ftq «w<u

Demosth. a. a. 0. 51), urn diejenigen, die eine Anzeige machten, gegen die Ver-

folgung dnrch die Anrerwandten des Angezeigten zu schtitzen. Vgl. F. Cauer,

Verhdl. der 40. Philologen-Vers. zu Gdrlitz (1890), S. 109.

2) Vgl. fiber dasselbe S. 74, Aom. 2 — ro 4na<niQtoy to ini JeX^yf^ : Demosth.

g. Aristokr. 74 ff.; Aristot. *A9n. 57, 3; Harpokr. Suid. s. . ini JeXqnvi<p. Stif-

tungBlegende: Paus. I. 28, 10; Pollux VIII, 119; Bekker, Anecd. gr. 255, 19.

WeHeres bei Philippi, Areopag, 8. 15. Cber das Delphinion als Entsuhnungsstatte

rgL Erw. Rohde, Psyche, S. 250.

3) tpovof dtxaioe. — Demosth. XXIII (g. Aristokr.), 53 ff. Spuren des dra-

kontischen Gesetzes: CIA. I, 61, v. 34 ff; Aristot.
%

A9n. 57, 3. Vgl. Demosth. XX
(g. Lept.), 158: iSipcer (Drakon) 4g>' oU i&irtn unoxjtwwai xrX. Lysias I, 25;

Pius. EX. 36, 8. Naheres bei Philippi, Areopag 55 ff.

4) Vgl. 8. 238, Anm. 2. — Da in solchen Prozessen der Klager haufig auf

vonwitalichen Mord geklagt haben wird, so hatte der Basileus in den Vorunter-

^achungen daruber zu entscheiden, ob uber den betreffenden Fall der Rat rom

Areopag oder das Epheten-Gericht am Delphinion richten sollte. Was geschah,

weun die Epheten auf <p6vos ixovaios oder strafbaren tpovos tixovatof erkannten,

ist nicht uberliefert. Philippi vennutet , dafs die Epheten dann auch zum Tode

muxteilen konnten. Vgl. Der Areopag 59 ff. 123 ff. Aber die Aburteilung von

ffeec ixowttoq gehorte doch zur Kompetenz des Areopags. Vgl. S. 238 Anm.

5) Aristot.
%

A*n. 57, 3: 4v totarov dWCotw*. Auch bei Demosth. g. Aristokr.

77 stand urspriinglich wohl nicht iv #pearrof aondern tV *oedrot> , da nach Blafs

i h 4>$(aiTov gehabt hat, und Harpokr. s. v. iv +pe«Toi aus Demosth. g. Aristokr.

b +$tarot citiert. Vgl. Kaibel, 8til und Text der Vftf*. d. Aristoteles , S. 240.

VgL Phot. s. t. is #pffiroi>; Hesych. iy *pe«T(ot>); Suid. s. v. sqptrat Art. 3 ...

ir <t?tatot. Nach TheophraBtos bei Harpokr. a. a. 0. hatte der Gerichta-
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die wegen eines unbeabaichtigtcn Totscblagcs in der Verbannung lebten

und angeklagt waren, dort jemanden getotet oder mit todlicher Absicht

verwundet zu haben. Da der Beklagte als Verbannter das Land nicbt

betreten durfte, so verteidigte er sich in einera Kahne stehend, wahrend

die Richter vora Ufer aus erknnnten. Vor der Freisprechung wegen

einer solchcn Anklage war ihm die Riickkehr verwebrt, selbst wenn

er sich mit den Anverwandten wegen des Totschlages versohnt hatte,

der ihm die Verbannung zugezogen batte. Im Falle der Verurteilung

verfiel er den auf die betreffenden Verbrechen gesetzten Strafen l
.

War ein Mensch getotet worden und der Th&ter nicht zu ermitteln,

so wurde in den ublichen Formen dem Unbekannten', der die That

veriibt hatte, von den Anverwandten gekundet und vom „Konige u

nach Annahme der Klage das Betreten der HeiligtUmer und des Marktes

untersagt Letzterer hielt darauf mit den Phylobasileis uber jenen

am Prvtaneion ein zeremoniellcs Gericht ab. Dasselbe verurteilte

auch die Mordwerkzeuge und andcre Gegenstiinde, wie etwa herab-

hof seinen Namen erhalteii «n« tiros 4>Qt«tov qpwoc Kaibel bemerkt,

dafs dieser Name ebenso von q-giao gebildet ist, wie Ktiato; von Ktiag. Aristot

Pol. IV. 16, p. 1300b, v. 2l>: to fV Ggtattoi dixaat^gioy (Cod. Ambros. ptccrotj,

dieae Form aucb bei Pollux VIII, 120; Bekker, Anecd. gr. 311, 20. — Paus. I.

28, 11: inn di iov nnQatoii ngo< 9aXaTTfs *gtatrv( xiX. Vgl. noch Bekker, Anecd.

gr. 311, 17: 'Er Zia' ronoq iati nagaXtof irittv&tt xgiytrai 6 in' dxovoita pit tfoyto

tpevytov xrk. Die Gerichtsstatte lag wahrscheinlich auf der aufsersten SiidosUpitze

der da8 Zeabecken ostlich begrenzenden Halbinsel hart uber dem Mecre. Milch-

hofer, Erliiuternd. Text zu den Karten von Attika, Heft I, S. 5G und 60. Bau-

meisters Denkmalcr 1200 a. Vgl. jedocb auch Ulrich, Reisen und Forschungen

II, 173

1) Aristot. 'A»n. 57, 3: day di gxvyaty tpvytjy tav atdtoie 6mr, ai(tiay f//;}

unoxttiyai q tgtuoai nya , rorrw d ' iv 4-giatov dtxd^ovair' 6 di (tinoXoyffirat

nQoooQfiHitifdfyoc t'v rriw'w. Ein wegen vorsatzlicheu Monies oder wegen Ver-

wundung mit todlicher Absicht Verurtcilter konnte in diescm Falle nicht in Frage

kommen, denn, sofern er nicht zum Tode verurteilt war, lebte er in immer-

wahrender Verbannung. Aristoteles braucht den allgemeinen Ausdruck dnoxx$ivai
f

der aucb tf byog tlxnt ttioi einschliefst , unzweifelhaft mit Recht, denn auch dieser

Fall mufste in Bctracht gezogen werden. Wilamowitz, Aristoteles I, 252 sag!

daher . „iiber den einerlei welcher Blutthat geziehenen wegen Blutes Landfluch-

tigen". Dagegen halten Gilbert, Gr. Staatsaltert. I
?
, 429 und Thumser, Hermanns

Gr. Staatsaltert., § 64, S. 302 an der alten Ansicht fest , die sich auf Demosth.

g. Aristokr. 77 stiitztc und stutzen mufste. Demosthenes sagt: itir m in' tlxovaitp

tpory neyevyaii, fir]nto iwr ixpaXorrwy artoy lideofifywy, air(ay t/jj higov tforov

ixovaiov. Ebenso Bekker, Anecd. gr. 311, 17 und Pollux VIII, 120, die aber

nur von Demosthenes abhftngig sind. Paus I. 28, 11: »> dneX96yra( fregor im-

Xafo ayae JtyxXr
lfAa. Inbezug auf Verurteilung und Freisprechung vgl. Demosth.

g. Aristokr. 28.
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§ 16. Das Recht Drakons und die solonische Verfassung. 141

ge&llene Steine oder Balken, ebenso Tiere, welche den Tod eines Men-
scben veruraacht batten, und liefs dieselben tiber die Grenze schaffen.

Mao wird kaum febl gehen, wenn man dieses Gericht am Prytaneion

als den Uberrest von ausgedchnteren richterlicben Befiignissen be-

traohtet, die einst vom „K6nige" in Gemeinscbaft mit den Stamm-
konigen ausgeUbt wnrden l

.

Die Gesetee Drakons waren in spaterer Zeit wegen der Hiirte

der Strafen verrufen. In der Aufserung des Redners Demades, dafs

sie nicht mit Schwarze, sondern mit Blut gescbrieben worden seien,

kotnmt die damals verbreitete Ansicbt zum Ausdrucke. Drakon sollte

auf fast alie Vergehen obne Riicksicht auf ibre GroTse die Todesstrafe

geaetzt haben *, so dafs diejenigen, die Gemiise oder Fruchte gestohlen

batten oder des die Familie schiidigenden Miifsigganges » iiberfuhrt

wurden, dieselbe Strafe erlitten, wie Tempelrauber und Morder «. Die

uogewdhnlich strenge Beetrarung von Felddiebstahl liefse sicb dadurch

erklaren, dafs infolge des wachsenden Notstandes auf dem Lande der-

artige Vergehen so haufig vorkamen , dafs Drakon mit besonderer

SchSrfe dagegen einzuschreiten fiir erforderlich hielt 6
. Mlifsiggang war

•

1) Vgl. S. 106, Anm. 1. Dafs am Prytaneion nicht nor ein zeremonielles Ge-

richt fiber Mordwerkzeuge und andere leblose Gegenstande, durch die ein Mensch
urn das Leben gekommen war (wie man aus Demosth. g. Aristokr. 76 schliefsen

kounte, vgl. Harpokr. a. v. ini IlQVTavutp aus Demosth., Bekker, Anecd. gr. 311,

15) abgehalten wurde, soodern auch fiber den unbekannten Thater, bezeugt jetzt,

die Angabe bei Pollux VIII, 120 bestiitigend, Aristoteles 'A&n. 57 , 4. Uber die

nipQQIOK des Blutrachers in diesem Falle und die nQoayo^evaK des Konigs

:

Demosth. XLVII (g. Euerg. u. Mnesib.) 69; Plat. Nom. 874 A: Schol. Patm.

Demosth. Aristokr. im Bullet, d. corr. hell. I, 136 (vgl. S. 230, Anm. 4). Vgl. dazu

auch die Proklamation des Konigs Oedipus. SopbokJ. Oed. T. 223 ff. Inbezug

auf Tiere: Aristot. a. a. 0. und dazu Plut. Nom. 873 E. Uber die Behandluug

lebloser Gegenstande, das vnegoQtfav und den Zusammenhang der beziiglichen

Brauche mit den Buphonien vgl. noch Aesch. g. Ktes 244; Paus. I. 2H, 11; 24,

4; VI. 11, 6; Schol. Aeschyl. Sept. 178 und dazu A. Mommsen, Heortologie 450 ff.

;

Philippi, Areopag 17ff.

2) Plut. Solon 17; Lykurg. g. Leokr. 65; Aristot. Pol. II. 12, p. 1274b, v. 16

(vgl. dazu fiber die Echtheit S. 20, Anm. 2): tdW <f' 4v roif voftotg ovte'v eouv

o rt xtd firtltti a£iov, nXtjy t) jfakenotijs dui to rni C^ju/a; ftiytdo(. Vgl. Rhet. II.

23, p. 1400 b, v. 21 : ou oox itrdQainov ol *o>ot, aXXd Jprrxorrof
,
^aAenol yi'tQ.

3) Vgl. S. 149, Anm. 1.

4) Plut. Solon 17; Gell. Noct. att. XI, 18; Alkiphron III, 40.

5) F. Cauer, Verhdl. d. 40. Philol. Vers, zu Gorlitz (1890) 119 betrachtet

die Angabe fiber die Bestrafung des Felddiebstahls als ein Mifsverstandnis einer

Bestimmung in dem Gesetze fiber straflosen Totschlag. Drakon hatte die Totung
<Jea auf handhafter That ortappten Diebes fur straflos erklart. Allein in den von

B«tolt, Ori«chiich« Gcachichto. II. ». Aufl. 16
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nach einer andern glaubwiirdigen Uberlieferung in dem drakontischen

Kecht nur mit Atimie bestraft *. Es kamen ferner in demselben Ver-

mogensstrafen vor *. Aucb Drakons Blutgesetze zeigen durchaus keine

Harte. Er bestrafte unbeabsichtigten Totschlag nur mit zeitweiliger,

von der Versohnung mit den Anverwandten abhangiger Verbannung

und eriiefs Bestimmungen , welcbe das Leben und Eigentum des Ver-

bannten schtitzten. Das harte Schuldrecht, welches Solon vorfand, hat

schwerlich erst Drakon geschaffen, wenn er es der Hauptsache nach un-

verandert liefs, so handelte er zwar im Interesse des herrschenden

Standes, hielt aber inbezug aui' die Scbuldknechtschaft nur an An-

schauungen und Qewohnheiten iest, die in andern griechischen Staaten

noch lange nnchher fortbestanden 3
.

Drakon hat jedentalls durch Bein Recht zur Beseitigung der faust-

rechtlichen Selbsthilfe und der Blutfehden, zur Sicherung von Person

und Eigentum und zur Herstellung geordneter staatlicher Verhaltnisse

Demostb. g. Aristokr. 53. 60 besprochenen Gesetzeu kommt dieser Fall nicht vor,

so dafs die Erkliiruug Cauers eine blofse Moglichkeit bleibt.

1) Uber den v6uo{ ttgytas vgl. S. 149, Anna. 1. — F. Cauer a. a. O. halt,

wie Job. Toepffer, Quaest. Pisistrateae (Dorpat 188«, Diss.) 42 die Angabe Theo-

phrasts bei Plat. Solon 31 fur richtig, dafs das Gesetz iiber die Bestrafung .des

Miifeigganges von Peisistratos hcrruhrte, wabrend es von Lysias {4r rtp xaTn\4gi-

otatvos nach Lex. Cantabr. 665, 19; i» rtS xnta Stxfov nach Diog. Lacrt. I, 55),

Plut. Solon 17 und Pollux VIII, 42 dem Drakon, von Hdt. II, 177; Diod. I, 77

dem Solon zugeschrieben wird. Gegen die Angabe Theophrast* macht Wilamowitz,

Aristotelea I, 255 gcltend, dafs derselbe einen erzieblicben Zweck des Gesetzes

annahm und es darum dem Peisistratos zuscbrieb, der ja namentb'ch das Landvolk

zur Arbeit angebalten haben sollte, um dasselbe einerseils von der Stadt und der

Politik fernzuhalten, anderseits durch die fleifsige Bestellung der Acker seine

eigenen Einkiinfte zu vergrofscrn (Aristot. 'A9n. 16) vgl. Pint. Solon 31: 32c 4(

Sf6tf>Qaato( lotoytjxt xm iov tijc agy/ui fuftov ov loktuv iSqxev, d'A'toi tltiofaiQttfOS,

ui tfjy ?c xa>Qav tvtQyoiii}€tY xa\ rrv nuXtv wtfjaiottQav (nrfrjoty. Das war also

der Grund, warum Theopbrastos das Gesetz fur peisistrateiscb hielt. Allein es

sollte die Erbaltung des xk^af und die materielle Existenz der Familie sicbern ; die

Rlage a'ftyias gehort mit der naparoiaf zusammen (vgl. S. 170, Anm. 1), die eben-

falls unfahig zur Vcrmogensverwaltung macbte. Die passende Strafe war darum
Atimie. Pollux VII 1, 42 (die mittelbare Quelle des Pollux hat drakontische Ge-
setze benutzt. Vgl. S. 39 Anm.). Atimie kam aucb sonat bei Drakon als Strafe

vor. Demosth. g. Aristokr. 62 (vgl. CIA. I, 61, v. 48). Wenn bei Lysias a. a. 0.,

Plut. Solon 17 (vgl. Hdt. II, 177; Diod. I. 77) von Todesstrafe die Rede ist, so

crklart sich das daraus, dafs man inbezug auf Drakon keine andere Strafe als den
Tod gelten liefs.

2) Vgl. S. 39 Anm.
3) Diod. I. 79. 5: Lys. g. Eratosth. 98; Isokr. Plat. 48. Vgl. Buchsen-

acbutz, Besitz und Erwerb im gr. Altertum (Halle 1869) 493.

Digitized by Google



§ 16. Das Recht Drakons und die solonische Verfassung. 243

wesentlich beigetragen. Es gebiihrt ihm daher das Lob, dafs er sich

um da* Gemeinwesen durch ntttzliche und gute Gesetze verdient machte >.

e.

Wie Drakon an den Grundsfitzen des Schuldrechts nichts anderte,

so hat er auch in die agrarischen Verh&ltnisse nicht eingegriffen », ob-

wohl sich gewifs der wirtschaftliche Notstand bereits ftthlbarer

machte, der zwei Jahrzehnte spfiter eine solche Ausdehnung gewonnen

batte, dafs er den ganzen Staat in eine hochst kritische Lage brachte.

Dieser Notstand war teils durch die aligemeine wirtschaftliche Ent-

wickelung Griechenlands, teils durch lokale Ursachen bedingt. In Ver-

bindung mit der ungeraeinen Steigerung und Erweitorung des Handels-

verkehrs, der Ausbildung von Grofshandel und Industrie vollzog sich

im 7. Jahrhundert der Ubergang von der Naturalwirtschaft zur Geld-

wirtschaft, von dera Tauschhandel zu einem kauhnannischen Geschaft,

welches gepragtes Edclmetall als einzigen allgemeinen Wertmesser aner-

kannte 3
. Bei dieser Entwickelung konnten auch in Attika die Grofs-

kaufleute, die fur die Ausfuhr mit Sklaven arbeitenden Fabrikanten

und die vielfach an den Handelsgeschaften mitbeteiligtcn Grofsgrund-

besitzer Reich turn erwerben und ein bewegliches Kapital ansammeln,

von dem sie bei der allgemein mal'slos gesteigerten Gewinnsucht den

riicksichtsloseBten Gebrauch machten 4
. Die Bauern , welche ohnehin

einen grofsen Teil des Jahres uber geringc Baarmittel zu verfugen

1) Demoeth. XXIV (g. Timokr.) 211: x«i pnv si ZoXuya xai Jqhxovtu Jixaltag

inctivtitt, ovx ay l/onef eintty ovJeriqov xoivov tv'eoyiriif*' ovJlv nXqy on avfi-

tpiQoyxag i&tjxav xai xaXtog e/oyrag vouovg.

2) Vgl. Aristot. 'A»n. 4, 5.

3) Vgl. uber dieae wirtschaftliche Entwickelung Bd. P, 491; IF, 186 ff.. 197 ff.

206 und dazu Ed. Meyer, Oesch. d. Altert. II, § 345 ff.

4) Rlagen Solons iiber die Habgier und Uners&ttlichkeit der Beichen: S. 187,

Anna. 5. Vgl. namentlich Frgm. 4, y. 5—6; 9—10: ov ydg infarayrai xme'xuy

xoqov ovJi naoovaag
\
tv<pQoavya( xoo/iei* Janes iv ijff^'ij. Frgm. 13, v. 72 ff.:

nXovrov J* ovJer xiQfia nKpaapivov dyJqdai xenai 4 oV ydq yvv qpiav nXtiaroy

l/opfl* (Hoy, JmXaoitog onsvJovot' tig ay xooioeny unavtag; Ebenso Theoguia v. 6.

145. 466. 1157; 83: roaoovg J* ov Jqtig JiZ')(*(Vog o»V* ini ndvjag
\
dy{fotonovg

y

ot'V yavg ^iij fiia nayrag ayot, |
oloiv ini yXwaeg re xal 6<p&aifiotaiy Intarty

|
alJt/ig,

ovJ' aiaxQoy XQ^H-' xioJog a yet. Uber den Einflufs des Uberganges der

Naturalwirtachaft in die Geldwirtscbaft vgl. E. Curtius, Gr. Geuch. P, 316ff ;

H. Lamlwehr, Philol. Supplbd. V (1884), 135 ff.; F. Cauer, Parteien und Politiker

in Megara und Athen (Stuttgart 1890) 18ff. 34 ff. 53 ft.; Wilamowitz, AriBtoteles

II, 57; Beloch, Gr. Gcsch. I, 221 ff.; Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 348

und 401.

16*
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ptiegen, mufsten allea, was aie brauchten, beim Handler in der Stadt

mit Geld einkaufen, wahrend die Ereeugnisse ihrer Wirtachaft, da das

Geld noch knapp und bei der Neuheit ttbermafaig geschatzt war, natur-

gemaTs nicht im Verh&ltnisse zu dem Boden- und Arbeitswerte bezablt

wurden ». Aufserdem drttckte die Produktion der Grofegrucdwirtechaft,

1) Die aas den solonischen Gesetzen uberlieferten Preise, Belohnungen und

Strafen lassen das freilich nicht erkennen, weil es an Angaben fiber die Preise der

Grondstucke, die Hdhe der Lohne und die Kosten von allerlei Lebensbedurfnissen

feblt. Solon setate nach Plut. Solon 23 im Opfertarif einen Medimnos (ob

Weizen oder Gerste ist nicht gesagt) und ein Schaf zu je einer Draehme an,

der Wert eines Stieres war zu funf Drachmen berechnet. Wilamowitz , Aristo-

teles I, 81 meint, im Ernst konne niemand den Wert des /fovc ^ey<rVijc, den zu

toten ein Frevel war , von dem ein Joch den Bauer cum Hopliteu machte, so

niedrig schatzen. Indessen nicht das Joch Ackerstiere machte den Bauer zum

Hopliten, sondern der Besitz eines Grundstuckes , welches den Unterhalt eines

Joches ermoglichte und zur Bewirtschaftuug erforderte. Ferner bemcrkt Wila-

mowitz a. a. 0., die wirklichen Summen in Solons Gesetzen, eine Draehme

Jagdpreis fur einen jungen, funf Drachmen fur einen alten Wolf, hundert Drach-

men Ehrensold fur den Sieger an den Isthmien , funfhundert fur den an den

Olympien liefsen keineswegs einen sehr hohen Wert des Geldes erkennen. Allein,

daft das Geld hoch im Werte stand, ergiebt sich aus den Strafen. Auf dem
eratea Axon stand nach Plut. Solon 24 das wichtige Ausfuhryerbot der Boden-

erzeugnisBe. Der Archon sollte Fliiche gegen die das Verbot Ubertretendeo aus-

sprechen. Unterliefs er das, so verfiel er in eine Strafe von hundert Drachmen.

Diese Strafsumme erscheint niedrig , bereits in der sweiten Hiilfte des 5. Jahr-

hunderts wiirde sie sich auf 1000 oder 10000 Drachmen belaufen. CIA. IV. 2,

Nr. 27b; 35c, v. 18; I, 37, Frgm. f. m.; IV. 2, Nr. 53a, I, 77 a. s. w. Nach

einem Gesetze Solons bei Plut. Solon 21 soliten Frauen bei Ausfahrten nicht mehr
als fur einen Obolos an Speise und Trank mitnehraen Im 4. Jahrhundert gait durch-

schnittlich ein Schaf 10—20 Drachmen und zwei bis dreimal so viel als ein Medimnos
Weitzen (5—6 Drachmen), ein Stier nicht funfmal so vie), sondern das Fiinfzehn-

fache und mehr. Der Wert der Opfersttere war von 410 bis 329 in rapidem

Steigen begriffen. Vgl. Gilbert, Gr. Staatsaltert. P, 369. Die Verhaltnisse lagen

aber ganz anders als in soloniscber ZeH. Attika war in wachsendem Umfange
auf die Einfuhr von Getreide und Vieh zur Ernahrung angewieseu Getreide war

aber leichter zu verfrachten als Vieh, und ersteres kam in grofsen Mengen, zu ver-

haltuismafsi^ billigen Preisen uamentlich aus dem Pontos nach Athen.

Auf den Marktpreis des Get'reides giebt noch ein anderer Um-
stand einen Hinweis. Da Solon die Ausfuhr dessclben auf das Strcugste

>-erbot, so muls, wie das Gesetz selbst andeutet, Getreide ausgefuhrt worden sein,

und zwar war die Verlockung dasu keine geringe, obwohl, wie der Erlafs der Ver-
ordnung beweist, Attika das im Lande erzeugte Getreide selbst brauehte. Das
ist nur dadurch erkllrlich, dafs das Getreide in benaebbarten StSdten weit hober
bezahlt wurde als in Athen. Es kann sich nur um benachbarte Stadte handem,
da sonat das attische Getreide doch schwerlich mit dem pontischen konkurrieren
koonte. Offenbar kommt namentlich die Ausfuhr nach Aegiua und Korinthos
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mit der die bauerliche nicht konkurrieren konnte 1

, und die sich

steigernde Einiuhr von billigem pontischen, italischen und sicilischen

Getreide nach Griechenland * die Marktpreise. Schlug unter diesen

Umstanden noch eine Ernte fehl oder batte der Bauer sonst Ungliick

in der Wirtschaft, so mutate er Geld auraehmen. Es gerieten daher

die Bauern in Schulden, die bei dem hohen Zinse von mindestens

18 Prozent 5 schwer abzutragen waren und rasch anschwollen. Ibre

Grundstticke bedeckten sich raehr und mehr mit Hypothekensteinen,

auf denen der Name der Glaubiger stand 4
. Wurde die Schuld nicht

eingelost, so fiel das fur dieselbe verpfandete Grundstiick dem Glaubiger

zu 5
. Zahlreiche Bauernhofe gingen ein, und der von Hektemoroi auf

Teilbau bewirtschaftete Grofsgrundbesitz der Reichen dehnte sich in

bedrohlicher Weise aus 6
.

Nicht besser als den bauerlichen Grundeigentiimern ging es den

Hektemoroi 7
. Ihr Sechstel vom Ertrage der Ernte reichte nicht mehr

zum LebenBunterhalte ihrer Familie aus. Sie waren gendtigt, sich von

demGrundherrn VorschUsse „zumessen" zu lassen, fUr deren Abtragung

sie mit ihrer Person und ihren Kindern hafteten. Wenn die VorschUsse

so anwuchsen, dafs sie den dem Grundherrn zukommenden Teil der

Ernte nicht mehr abzuliefern imstande waren, so verfielen sie und

ihre Kinder demselben mit ihrem Leibe und wurden dessen verkaufs-

da« mit Megara schlecht stand) in Fragc, denn Megara decktc seinen Bedarf durch

seinen unmittelbaren, sehr betrachtlicben Handelsverkehr mit dem Pontoe. Das
Getreide mufs also auf dem attischen Markte verha It n iamafaig

billig gewesen seiu, was bei der ausgcdehnten Grofsgrund wirt

-

achaft die auf einem fiir die Gr undher re n bochst vor teilbaften Teil-

bau beruhte, leicbt erklarlich ist. Man denke an die agrariscbe Entwicke-

lung in Italieu nach dem zvreiten puniscben Kriege.

1) Vgl. die vorhergehende Anmerkung.

2) Vgl. H. Droysen, Athen und der Westen (BerUn 1882) 4 Iff.

3) Bockh, Staatsh. d. Athen. I
s
, 163ff.

4) 8olon, Frgm. 36, 4: oqovs avtTXov noXX«XQ nwiyotae. Vgl. dazu S. 54,

Anm. 1 und Uber die o'^ot Bockh a. a. 0. S. 162, Anm. D.

5) Vgl. dariiber und uber das Wesen der griechischen Bypothek iiberhaupt;

Bucnsenschiits, Beaitz und Erwerb im gr. Altertum (Halle 1869) 490 ff.; K. F.

Hermanns Gr. Recbtsaltert. 9
, bearb. von Thalheim

, § 12 , S. 82 und § 13,

8. 88ff.

6) Es ist freilich eine Ubertreibung, wenn Aristoteles U9n, 2, 1 sagt: h <f*

nuctt yr
t

<fi' uXtymv qy. Vgl. 4 a. E.: r, dk x°*Qtt '** oXiymv qr. Vgl. dazu S. 54,

Anm. 1. Aber dafs der Gro&grundbesitz eine bedenklicbe Ausdehnung gewonnen

hatte, iat aua dem Gesetze Solons zu schliefsen, S; xwXvit xruo&at yqv o«nv uv pov-

Xnrat rif. Pol. II. 7, p. 1266 b, v. 16.

7) Vgl. S. 109, Anm. 2.
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lahige Sklaven. Ebenao, wie die Hektemoroi gaben alJe diejenigen, die

kerne anderweitige Sicherheit bieten konnten, ihre Person sum Unter-

pfand und gerieten im Falle der Zablungsuniiihigkeit in Sklaverei.

Viele Burger wurden ins Ausland verkauft uder entzogen sich der

Knechtschaft durch rechtzeitige Flucht l
.

I) Solon Frgm. 4, v. 23 ff.: ruv di nm/pwr | Ixrovvim noXXoi yaiav is dXXo-

6unt\v
|
itQtt&ivTte devoid r' attxtXiotat dtdtvit( | xal xaxd donXoovrn mvyy*

yioowft (Uq. Frgm. 36, v. 6ff.: noXlots d' 'A&n*«i narpd' tis $$6xtnov
|
«'rq-

yayof noa&ivxas xiX. tov\ d' ix&dd' avxoi dovX/yf dtatea
\
i/otnas ^9i, dtonotmt*

TQOfUVfievovs |
iX»v9eoovs t&qxa. Aristot. '/i&n. 2, 2 (vgl. 4, 5): *al di) xat idov-

Xtvov ol ncvrftie roif nXuvoiotf xal avtol (xai t)a rixva xal at yvraixtf , xai ixa-

Xovvio ntXatat xal ixxr,fju>ooi. xaid tavtmy ydo titv fiio&u»JW (tl)qydZorro rtSr

nXovciutv tov( dyoot'e (ij di ndoa yq dt' oXtyotv qr) xai ti ^ rcf fuo&wotM
(dn)odtdoitv dywytftoi xai avtol xai ol naidt( iylyvotno xal (ol darMjtoi n)aat*

inl jots otifAaatv qouv f*ix(P £dlwrof. Vgl. dazu S. 109, Anm. 2. Aristoteles hat

nur die Hektemoroi im Aage, Plut. Solon 13, wo dieselbe Quelle benutzt ist (vgl.

S. 54, Anm. 4) unterscheidet dagegen zwischen den Hektemoroi und denjenigen,

welcbe auf ihren Leib geborgt hatten: "Anas f*iv yd(? 6 dyto^ rp imdxQttas rwy nXov~

duty n yaQ iytoioyow ixttrotq fxra i«it> yiro/tu'vwr rtXoi'vtts (ein Irrtum. ' Vgl.

S. 109, Anm. 2) ixtypcQtot nQooayo$tv6(Akvoi xai 9ijite i, /p^o Xa^yofTt s inl

ioi( ooifiaot aytoytpot. rut: davki^ovay r,aav. Riihl, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd.

XVIII (1892) , 684 bemerkt , dafs nirgeuds weniger leicht Riickstande eintreten

konnen als beim Teilbau und dafs, wenn, wie Aristoteles angiebt , die Hektemoroi

idovXtvov toic nXovototf xrX , es nicht abzuseben ist, wie dieselben auf ibrem Kor-

per Schulden machen konnten. Es ware das nur bei den eigenen Herren moglicb

geweaen, weil sonst das Recht anderer Glaubiger auf den Korper mit dem der

Grundberren auf die Arbeit in Konflikt geraten sein wiirde. Nur freie Zeitpachter

hatten mit ibrem Leibe fur die Pacbt baften konnen. Allein der Ausdruck idov-

Xtvov ist oftenbar nicbt strenge im Sinne von Sklavendienst aufzufassen, sondern

in der weitern Bedeutung der Dienstbarkeit, denn die Hektemoroi waren zwar in

ihrer materiellen Existenz vom Grundberrn abhangig, aber personlicb freie Leute

(vgl. S. 109). Viele Bauern, die ibr Grundstuck verloren hatten, werdeu Hekte-

moroi geworden seiB, womit sie zuofichst noch nicht ihre personliche Freiheit ver-

loren. In mancher Hinsicbt ist die Stellung der Hektemoroi mit derjenigen der

thessah'schen Penesten zu vergleicben (vgl. Bd I
2
, 244), welche auch das Land

der Grundberren auf Teilbau bewirtschafteten und nicht als Sklaven verkauft wer-

den durften Hielt der Hektemoros die Bedingungen nicht ein, unter denen er

die ihm Uberwiesene Parcelle bewirtschaftete und fur deren Erfullung er person

-

lich haft bar war, so konnte der Grundherr tiber seine Person und seine Kinder

verfugen und sie als Sklaven behaltcn oder verkaufen. Die Nichtablieferung der

funf SechBtel ist unter verschiedencn Umstanden denkbar. Es konnte z. B. vor-

kommen, dafs der Grundherr dem Hektemoros, dor mit seinem Anteil (namentlicb

bei schlechter Ernte) nicht auskam, eine Auzabl Mafs stundete oder als Vorschufs

„zumafs u (Hesiod. Erg. 396 ff.: iyoi di roi ovx tntduiata ovd' imptfotlota. Vgl.

dazu Beloch, Gr. Gesch. I, 223, Anm. 2). Dieser Vorschufs kam dann bei der

isten Ernteteilung in Anrechuung. Wiederholte Vorscbiisse konnten die Ab-

Digitized by Googl



§16. Das Recht Drakoas und die solonische Verfassung. 347

Zur Notlage der Handworker und kleinen Gewerbetreibenden trug

auch der Umstand bei, dais die Getreideproduktion fur die Ernahrung

der vermehrten Bevolkerung nur noch knapp ausreichte *. Dennocb

fuhrte der grofse Grundherr Getreide nacb Aegina und Korinthos aus,

wo es weit besser bezahlt wurde als auf dera geldurmern attischen Markte *.

Es fehlte den Atbenern auch an Kolonien, welche, wie in andern Staaten,

die uberschussige Bevolkerung aufnehmen konnten.

Endlich litt Attika unter dem langen, unglucklichen Kriege mit

Megara 3
. Derselbe schadigte zun&chst die Ktisten- und Grenzbevol-

kerung, den Handel und Fischfang, aber auch die attischen Olbauern,

die dadurch ein nahegelegenes Absatzgebiet verloren *.

f.

Einige ftufsere Erfolge konnten, so wichtig sie auch tiir die

Entwickelung des attischen Staates sein mochten, die wirtschaftliche

Notlage und die haupts&chlich in ihr wurzelnde Unzut'riedenheit des

Volkes nicht mindern. Es gelang den Athenern, von Solon angeieuert,

una 6JO den Megariern 8a la mis zu entreifsen &
. Die IJberlieferung

uber die Art der Eroberung iat ungeschichtlich 8
, doch verdient die

lieferuDg des schliefslich dem Grundherreu Zukomraenden unmoglich machen. Die

Angabe Plutarchs bietet jedoch insofern eine beachtenswerte Erganzung zur 'A&n.

als sie darauf hinweist, dafs nicht blofs die Hektemoroi, sondern auch andere Leute

in Scbuldknechtschaft gerieten.

1) Vgl Beloch, Gr. Gesch. I, 221 : Wilamowitz, Aristoteles II, 56.

2} Vgl. S. 244, Anm. 1.

3) Vgl. S. 214. 217, Anm. 2. 1

4) Attika hat zweifellos nach Megara 01 ausgefuhrt, denn die eigene Olpro*

duktion Megaras war gerlng. Vgl. tiber die Erzeugnisse Megara* F. Cauer, Par-

teien und Politiker in Megara und Athen, 8. 13 ff. — Wenn es richtig ware, wie

nacb H. Droysen, Athen und derWesten (Berlin 1882) 41 ff.: M. Duucker, Gesch.

d. Altert. VP, 136 annimmt und auch Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 402,

S. 644 vermutet, dais Athen schon damals durch megarische Vermitte-
lung pontisches Getreide einfuhrte, so wtirde durch den Krieg diese

Einfuhr gestdrt und in Attika eine Teuerung hervorgerufen worden seiu. A I lein

bei Hdt. VII, 147 sieht Xerxes am Hellespontos nur Schiffe, die Getreide aus dem
Pontos nach Aegina und der Peloponnesos (nicht auch, was besondera nahe ge-

legen batte, nach Attika") bringen. Wabrscheinlich hat erst die starke Vermehrung

der Metoeken- und Sklavenbevolkerung, die siadtische Entwickelung und die all-

mahlich sich mindernde Intensitat des Ackerbaus seit den Perserkriegen die Ein-

fuhr von Getreide in immer groTserm Umfange zur Folge gehabt. Vor Solon

wurde sogar Getreide aus Attika ausgefiihrt und zwar in nicht geringero Umfange
und mit erheblichem Gewinn. Vgl. S. 244, Anm. 1.

5) Vgl. S. 220 Anm.
6* Vgl. S. 219 Anm.

Digitized by Google



348 Viertes Kapitel.

aus megariseher Quelle stammonde Angabe Beachtung, dafs eine ver-

bannte and nach Salamis ausgewanderte, megarische Adelssippe, die

Dorykleioi, die Insel den Athenern in die Hande spielen half l
.

Dieaer Gewinn hob die Spcrre des eleiiBinischen Golfes auf, be-

seitigte die bestilndige, unmittelbare Bedrobung der niichsten Halenplatze

Athens und ermoglichte eine kraftigere Entfaltung des attischen See-

verkehrs. Freilich gaben die Megarier nicht ohne weiteres die Intel

prois. Sie setzten den Kampf fort, wobei sie zwar ihren Gegnern vielen

Schaden zufiigten, aber auch selbst viel zu leiden hatten *. Unter die-

sen Urast&nden erschicn am Ende bciden Teilen eine Beilegung der

Fehde wiinschenswert, den Megariern vermutlich urn so mehr, als nicht

blofs die Athener ihre pontischen Handelsverbindungen bedrohten 3
,

sondern auch die Samier an der Propontis als gefahrliche Konkurrenten

auftraten 4
. Man ubertrug den Spartanern die Beendigung des Streites

durch einen Schiedsspruch. Ein aus fUnf Spartiaten gebildetes Schieds-

gericht sprach darauf die Insel den Athenern zu 6
.

1) Vgl. S. 223 Anm.

2) Plut. Solon 10: Ov jUij* tiXXti ruv MtyaQttoy inifierovwuiv noXXa xaxti xai

&QtAviis if tip nolifty xal nuaxovtee xrX. Vgl. dazu S. 220 Anm.

3) Vgl. welter unten S. 249, Anm. 1.

4) Urn 600 begrundeten die Samier, alte Handelsfreunde der Korinthier, die

Kolonie Periuthoa an der Propontis , welcbe den Megariern , namentlich ihrer

Pflanzstadt Salymbria, hochst unbequem war. Die Megarier onternahmen einen

Kriegszug gegen die Perinthier, allein diese wurden Ton ihrer Mntterstadt kraftig

unterstutzt, und die Megarier erlitten eine grofee Niederlage. Vgl. Bd. I*, S. 470,

Anm. 2. — F. Caner, Parteien und Politiker in Megara und Athen (Stuttgart

1890) nimmt mit Recht an, dafs die Megarier bald nach der Begriindung von Pe-

rinthos auszogeu. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dafs die Samier sich erst

zur Anlegung der Pflanzstadt entschlossen, als sie sich mit der Gegend bekannt

gemacht und dort vorteilhafte Handelsbesehungen augekntipft hatten.

5) Plut. Solon 10: Tutim* r^V dfxtjr iitxuCnv InafnwitJv nivtt arefpff, K.Qt-

joXatdas, 'Afiop<fdQtrof, 'Yt/>iyff<f«f, Uv«$iXa<;, Kleopt*iif. Aelian, V. H. VII, 19.

Vgl. dazu 8. 214, Anm. 4 und S. 221 Anm. Die Athener suchten ihre Auepriiche

auf die Insel auf versehiedene Weise zu begriinden durch Interpolationen der I lias

(II. 557; VII, 199), Aneignung salaminischer Heroen (S. 215, Anm. 1), attische

Bestattungawelse auf Salamis seit alter Zeit
,

delphische Orakel. Naturlich liefs

man bereits Solon, der die attische Sache ror dem Scbiedsgericht vertreten haben

sollte, diese Griinde gelteuci machen, obwohl sie den Erorterungen am Ende de»

4. Jahrhunderts angehoren, als der Besitz der Insel wieder in Frage kam. Vgl.

Wilamowitz, Hermes IX, 322 fl
7
.; Philol. Unters. VII, 237 ft. 251 ff. 259: Job.

Toepffer, Quaest. Pisistrateae (Dorpat 1686, Diss.) 45 ff. DieNamender
Schiedsrichter haben sich, wie Toepffer a. a. O., S. 57, Anm. 1 mit Recht

vermutet, wohl aus der Urkunde erhalten. Offenbar waxen es hochst angesehene

Spartiaten, ob aber gerade die Ephoren ist mindestens fraglich. Wie der Name
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Der salaminische Erfolg hat wohl die Athener zur ersten iiber-

seeischen Untersuchung ermutigt Gegen Ende dee 7. Jahrhun-
derts sandten aie eine Expedition unter Fuhrung dee Olyropioniken

Phrynon aus, welche Sigeion an der Nordwestecke der Troas, etwas

dudlich von der Miindung des Hellespontos, in Besitz nahm. Die Wabl
dieses Platzes zeigt deutlich, dafs die Athener nicht auf den Erwerb

ernes selbstandigen Auswanderuugsgebietes ausgingen, sondern an der

grofsen pontischen Handelsstrafse einen festen Sttitzpunkt zu gewinnen

trachteten, der ihnen eine unmittelbare Beteiligung an dem pontischen

Handel ermoglichen sollte und von dem aus aie anderseits den megarischen

Handelsverkehr mit dem Pontos empfindlich storen und damit die

Wurzel des megarischen Wohlstandes treffen konnten !
. Bei dieser

Kleomenes im Hause der Agiden vorkommt, so findet sich Anaxilas in dem der

Eurypontiden. Anaxilas hiefs ein Urenkel des Konigs Theopompos. Er gehorte

aw jungern Linie des Haases, sein Nachkomme in der funften Generation war

Leotychidae, der Sieger bei Mykale (Hdt. VIII, 131). Dieser Anaxilas wUrde
gerade gegen Ende des 7. Jahrhunderts gelebt haben. Amompharetos

war gewifs ein Vorfahr des aus Udt. IX, 53 bekannten Spartiaten.

1) Vgl. tiber den Zweck dieses Unternehmens: E. Curtius, Gr. Gesch

I', 349; Duncker, Gesch. d. Altert. VI*, 134; Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II,

§ 402. Duncker meint, dafs die athenische Regierung auch an die Entfernung

tod Unzufriedenen gedacht, E. Curtius, dafs sie zugleich eine vorteilbafte Ab-

leokung nach aufsen beabsichtigt hatte. Holm, Gr. Gesch. 1 , 465 weist auf die

Bedeutung der freundscbaftlichen Beziehungen Athens zu Miletos hin. — Was
die Zeit betrifft, so eroberte nach Hdt. V, 94 erst Peisistratos Sigeion und

setite <ia*clbst seinen Sohn Uegesistratos zum Tyrannen ein. Letzterer hatte um
den Besitz Sigeions mit den Mytilenaiern einen langen Krieg zu fiihren. In einem

Treffisu dieses Krieges rerlor der Dichter Alkaios seinen Schild. Der Krieg wurde

§ebiieft«lich durch einen Schiedssprucb des koriuthiscben Tyraonen Periandros be-

<wiigt. Nach den weiter unten zu erorternden Angaben der alexandrinischen

ChroDographen fiel dagegen die Besetsung Sigeions und der darauf folgende Krieg,

in dem sich Pittakos (den Hdt. gar nicht erwttbnt) hervorthat und Alkaios seinen

dehild rcrlor, schon in das letzte Jahrzehnt des 7. Jahrhunderts. Man hat ge-

wobnlich angenommen, dafs die Athener zwei Kriege mit den Mity-

lenaiern gefuhrt und in der Zeit zwischen beiden Sigeion verloreo batten. Vgl.

Grote, Gesch. Griech. IP, 154; Duncker, Gesch. d. Altert. VP, 52. 135. 274.

46681 (Sigeion um 610 erobert, es ging verloren, als sich die Lesbier zur Er*

ktltong ihrer Festlandsbesitzuogen den Persern unterwarfen, um 533 von Peisi-

•tratos wieder gewonnen); U. Kohler, Mitt. d. arch. Inst. IX, 123 (schliefst fich

Duncker an); E. Curtius, Gr. Gesch. 1\ 349; Erwin Rohde, Rhein. Mus.

XXXIII C1878), 216 f.; Job. Toepffer, Quaestiones Pisistrateae (Dorpat 1886

Db».) 61-114 (crster durch den Scbiedsspruch Periandera beendigter Krieg gegen

Eode des 7. Jahrhunderts, zweiter Krieg in den letzten Jahren des Peisistratos)

;

£4. Meyer, Gesch. d. Altert II, § 398 Anm. und § 402 (um 600 Scbiedsspruch

Periandera, dann Wiederausbruch des Kampfes und Fortsetzung bis zur Zeit des
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Unternehmung wurden sie gewils durch die Milesier bcgiinstigt, sie ge-

rieten aber in Konflikt uoit den Mytilenaiern, denn die Troas war von

Peisistratos). — Dagegen hat A. Schoene, Symbol. Philol. Bonn. (Leipzig 1867)

746 ff. auf Grand der Darstellung Herodots den Kampf , in dem Alkaios seinen

Scbild verlor, in den Anfang der Regieruug des Peisistratos gesetzt. Gegen

Schoene mit Recht Erw. Kohde a. a. O., S. 214 ff. Beloch, Rhein. Mub. XLV
(1890), 465 und Gr. Gesch. I, 316. 330, Anm. 2 will mit Rticksicht auf Hdt. V,

94 und die Erwahnuug von Naukratis bei Sappho, Frgm. 138 nur einen, von

Peisistratos urn Sigeion gefuhrten Krieg anerkenuen. Alkaios. Pittakos uud

Sappho werden daher bei ihm zu Zeitgenossen des Peisistratos. Fiir Belochs An-

sicht auch F. Cauer. Parteien und Politiker in Megara und Athen (Stuttgart

1890) S. 88, Anm. 1. Fur die Geschichtlichkeit der Ansiitze der Chronographen

tritt wiederum Erw. Rohde, Rhein. Mub. XLU (1887), 477 ein.

Zunachst ist der SchiedsBpruch des Periandros als geschichtliche Thatsache

geniigend bezeugt. Udt. V, 95; Apollodoros b. Diog. Laert. I, 74; Strab. XIII,

600 (Demetrios von Skepais). Noch zur Zeit des Ariatoteles beriefcn sich auf

diesen SchiedsBpruch die Tenedier in einem Grenzstreite niit Sigeion Aristot.

Rhet. I. 15, p. 1375 b, v. 31. Nun atarb Periandros um 586/5 (vgl. Bd. l\

S. 638, Anm. 1) und es ist unmoglich, seine Lebenazeit fiber die Mitte des 6. J hr-

hunderts hinaus zu erstrecken, oder ihn gar zum Zeitgenossen des Hippias zu

raachen. Da Hegesistratos, den Peisistratos nach der Erobernng zum StaH i alter

Sigeions einsetzte, jedenfalls erst nach 560 geboren wurde (Hdt. I, 61; Aristot.

*A9n. 17, 4) so kann Peisistratos nicht in der ersten Zeit seiner Regiermng (wie

Schoene und E. Curtius meinen\ Sigeion erobert haben, es mute vielmehr dieses

Unternehmen, wofiir auch andere gewicbtige Griinde sprechen, in die Zeit zwischen

535 und 527 fallen. Vgl. Duncker a. a. O. 466 und Joh. Toepffer a. a. O. 108 ff.

Mithin enthalt die Darstellung Herodots einen chronologischen Widerepruch, uud

es sind zwei Kriege geffihrt worden, der erste vor 585, der andere nach

535. Ein Beweis der attischen Uerrschaft fiber Sigeion vor der Mitte
des 6. Jahrhunderts ist die attische Inschrift auf der Stele des in Sigeion

lebenden Prokonnesiers Phanodikos. Roehl, IGA. 492. Vgl. zur Erklarung

der Inschrift: Wilamowitz, Lect. epigraphicae, Ind. Schol. Gotting. 1885, p. If.

A. Kircbhoff, Stud, zur Gesch. d. gr. Alphab.4
, S. 22 ff setzt mit Recht die In-

schrift „8pate8tens gegen Ende der ersten Hfilfte des 6. Jahrhunderts ".

Joh. Toepffer a. a. O., S. 85 schliefst sich der auch von andern (vgl. Suae-

mihl, Rhein. Mus. XLII, S. 143) vertretenen Ansicht Valckenaeers an, dafs Hero-

dotos gelegentlich der Erzahlung der Einnahme Sigeions durch Peisistratos nur

episodisch auf den frfihern Krieg zurfickgekommen sei. Allein nach der Dar-

stellung Herodots, wie sie uns vorliegt, folgen die Kampfe um Sigeion, bei denen

Alkaioa seinen Scbild verlor, zeitlich der Eroberung des Peisistratos. Herodotos

deutet mit keinem Worte an, dafs es Bich um eine episodische ErwUhnung von

Kampfen einer frfiheren Zeit handelt. Es ist viel wahrscheinlicher , dafs Hero-

dotos (wie u. a. Grote, Gesch. Griechenl. IP, 154 und Ed. Meyer, Gesch. d.

Altert. II, § 402 Anm. meinen) alles, was ihm fiber die Kampfe zwiscben den

Athenern und Mytilenaiern bekannt war. zu einem chronologisch falschen Gesamt-

bilde zusammengezogen hat. Die mfindliche Uberlieferung, aus der er scbopfte,

reichte im ganzen nicht fiber die Zeit der Peisistratideu hinaus (vgl. Bd. I*, 512;
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Abydos ao lesbisches KoloniaJgebiet und auch auf der andern Seite des

Helleepontos waren Sestos und Madytos lesbische Pflanzstadte. Sigeion

II*, 4), und es konnte sich in derselben die chronologische Folge entfernterer und

erwickelterer Ereiguisse leicht verachieben und zuaammeDSchieben.

Der Rrieg um Sigeion war offenbar. ebenso wie der megarische, eine Fehde,

die jahrzehntelang die Beteiligtea beschaftigte. Zeitweise entbrannte der Kampf
heftiger, dann trat thataachliche oder vertragsmafsige Waffenruhe ein, auf die cine

Erneuerung des Kampfes folgte. Vgl. 8. 221 Anna.

Nach Strab. XIII, 599 (Demetrios von Skepsis) setzten sicb die Athener uutcr

Fuhrung des Olynipioniken Phrynon in deu Besitz von Sigeion, wahrend die Les-

bier fttr sich fast die ganze Troas in Anspruch uahmen und aucb daselbet die

meisten Ansiedelungen begrundet batten. Der Mytilenaier Pittakos , einer der

aieben Weisen, nXtvoas inl jov 4>Qvy<wa axQaxnyov dxnoXipu rsus tuxu&eU xai

naaxw xaxvitf Stt xal sfXxai6( (pqoix 6 nmirrtjc, kavtox ev rtvt aytovt xaxei( (ptQo-

(jifrov rd onXa giif/axta <pvyeiv xtX. vategox 6 * ix ftovoftaxias totet er den Phrynon.

Der Krieg dauert aber noch weiter fort, bis ihu der Schiedsspruoh des Periandros

beeudigt. Die Worte ot$ xai \4\xaia( qpij<ny sind keiueswegs mit Kramer I Praef.

LXXXVII, A. Meineke und A. Schoene a. a. 0., S. 750 als Interpolation aus

dem Texte zu entfernen, sondern stehen mit demselben, wie Joh. Toepffer. Quaest.

PisiBtrateae, p. 84 nachweist, mit demselben in engem Zusammenbange. Es folgt

in dem Berichte Strabons ebenso wie bei Herodotos auf einen langen, an allerlei

VVechselfkllen reichen Krieg, in dem u. a. Alkaios seinen Schild verliert, der

Schiedsspruch des Periandros. Herodotos kniipft ihn nur an die Eroberung Sigeions

durch Peisistratos.

Zur zeitlichen Bestimmung dieses ersten Krieges kommen folgende Angaben

in Betracbt. Phrynon siegte nach der Olympiouikenliste bei Euseb. I, 199 Schoene

(lul. Africanus) 01. 36, 1 = 636 im Stadion , nach Diog. Laert. 1 , 74 im Pan-

kratiou. Dadurch ist die Zeit Phrynons ungefahr, aber auch nur ungefahr be-

stimmt. Vgl. Bd. 1' , S. 587 (Thukydides bezeichnet die Olympiaden nach den

Siegern im Pankration). Ferner wufste man aus den Gediouten des Alkaios, dafs

dieser ein Zeitgenosse des Pittakos war. Ivrrixuaat 6k tovxok xai f
t Zanqai.

Strab. XIII, 617. - Nach Diog. Laert. I, 79 fiel die Blute des Pittakos um 01.

42 = 612/9, er starb 01. 52, 3 = 570 /ftot'f vneg Ir? ixtfounxoyra. Die Zahl

tfidofi^xwra ist, wie Meursius, Bergk, Susemihl , Rhein. Mus. XLII (1887). 141

und Erw. Rohde, ebenda, S. 476 bemerkt haben, aus oyitorjxovta verschrieben.

Kohde weist ferner darauf hin, dafs nacb dem regelmafsigen Sprachgebrauche bei

der Ansetzung der Blute das erste Jahr der Olympiade gemeint ist. Also Blute:

Ol. 42, 1 = 612 11, Tod = 01. 52, 3, Alter: 82 Jahre. Auf die Urqueile, aus

der die Angaben des Diog. Laert. stammen, geht auch Suid. s. v. IJuiaxds zuriick

(ygl. E. Maafs, De biographis Graecis, Philol. Unters. Ill, 114ff. ; Erw. Kohde,

Kbein. Mus. XLII, 477). Suid. netzt die Geburt des Pittakos in 01. 32 = 652,

d. h. nach der iiblichen, ungef&hren Schatzung der Chronographen vierzig Jahre

or der axftq. Dann heifst es bei Suidas : *<V xal avrus mix C' oo(pti* tor. iygaipe

vopovt, xal ffl (ip' oXvpniadi MiXayxQQ* 'or ivqavvox MnvX^vus axelXe , xai

4>Qvyatra ott>ati}y6r 'ji&nvaiaiv noXtpovrtu vntQ rov Styetov [iovofjiaxuv nnixinvt

miX. Die Bliite fiillt hier also mit der Ermordung der mytilenaeischen Tyrannen

Melanchros zusamraen, die Datierung bezieht sich nicht aucb auf den Zweikampf
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aollte der Mytilenaier Archeanax mit Steinen aus dem zerstorten llion

betestigt habea !
. Zur Vertreibung der Eindringlinge vrurden daher

von den Mytilenaiern Stieitkrfifte unter Fiihrung des Pittakos, des

Hyrrhas Sohn, nach dem Hellesponlos geschickt 8
. Nachdem wobl eiji

unmittelbarer Angriff auf Sigeion gescheitert war, befestigten die My-

tilenaier nordlicb davon den sandigen Vorsprung an der Skamandros-

Miindung, der den westlichen Abschlufs des Hellespontos bildet. Die*-

AchiUeion genannte Veste schnitt die unmittelbare Verbindung der

Athener mit der Meeresstrafse ab. Es kam nun zu einem langen,

wecbselvollen Kriege, in dem Sigeion und Achilleion die Stiitzpunku1

waren, von denen aus die Atbener und Mytilenaier sich bekampften J

mit Phrynou, denn dieser wird von den Chronographen in 01. 43, 2 = 607 6 ge-

setzt. Vgl. Euseb. Vera. Arm. Abr. 1410; Hieron. Abr. 1410 Schoene 1 1409 F)

Vgl. Toepffer, Quaest. Pisistrateae
, p. 66; Suseroihl, Rhein. Mus. XLII

142, Anm. 3 [S. irrt jedoch, wenn er die Ansetzung der Akme auf die Aussendang

des Pittakos gegen Phrynon beziebt] und Erw. Rohde ebenda, 8. 477 [R. giebt

seine im Rhein. Mus. XXXIII, 187 ausgesprochene Ansicht auf. dafs die

nach dem Zweikampfe mit Phrynon datiert wurde|. Erw. Rohde halt das Datum

612 als Zeit der Ertnordung des Meianchros fur ein geschichtlich uberliefertet,

ebenso die weitern apollodoriscben Daten bei Diog. Laert. I, 74 und 79, dafs

Pittakos 590 zum Aesymneten gew&hlt wurde, 580 dieses Amt niederlegte und 57o

starb. Das Datum des Endes der Tyrannis des Meianchros dttrfte in der Tbzt

aus der mytilenaeischen Prytanenliste und Chronik ebenso ungef&hr richtig zo er

mitteln gewesen sein, wie man an der Hand der attiscben Archontenliste Drakon,

Solon und Peisistratos zeitlich bestimmen konnte. Der dem Schiedsspruche Pe-

riauders vorbergehende Zweikampf zwischen Pittakos und Phrynon iat jedocb

schwerlich auf Grand wirklicher Uberlieferung in das Jahr 607 6 geaetzt. Kicb'

unverdachtig iat es, dafs er gcrade in die Mitte der Regierung Perianders

bis 586 vgl. Bd. l
f

, 638) und dreifsig Jahre nach dem olympischen Siege Phrj-

nons angesetzt 1st. Doch werden die Erwagungen der Chronographen von d*r

Wahrheit nicht sebr entfernt sein. Der Krieg wird zwischen 610 und 695 anzu-

setzen sein.

1) Strab. XIII, 599. Cber die Namensform Archeanax statt der in den

Hdschr. uberlieferten Arcbaianax vgl. Diog. Laert. Ill, 31; Died. XII, 31; Alkatot

Frgm. 119 und dazu Toepffer a. a. 0., S. 62, Anm. 2.

2) Strab. XIII, 600; Diog. Laert. I, 74; Plut. d. Herod, malign. 15 T p. 85$

Pittakos 'Yggadiog geuannt als naif. Suid. s. v. ''Y^ga nm$; Prisciao U.

p. 65 Hertz. Diese patronymische Bildung kommt aucb in Thessalien vor.

machte vielfach falschlich den Pittakos zum Sonne des Hyrrhadios. Diog. Laert

I, 74. 80; Suid. s. v. Ihir<ix6c. Vgl. dazu Toepffer a. a. 0., 8. 64, Anm. 4.

3) Hdt. V, 94 : inoXiptov ynq Ix ie ^jUAjj/ov noAm* oq/uofuvoi Mai

ini xQoroy av^voy Mvttkriymoi tt xat li&qvaioi. Gegen die Angabe des Timak*.

Periandros imjtixfam to .V/lAActo? roi'< 'Adqyaiott poy&oi'vra rott ntfji Mrta****

wendet sich Demetrioe von Skepsis bei Strab. Xin, 600. Vgl. noch PUo. H. N

V, 124; Valer. Max. VI, f» ext. 1. Der eigentliche Gegcnstand des Kampfes war
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In eineni Gefechte, das fur letztere unglttcklich verlief, wart" der

Dichter Alkaioa, wie er seinem Freunde Melanippos meldete, auf der

Flucht seinen Schild fort, den dann die Sieger im Tempel der Athena

zu Sigeion aufhingen K Grofaen Ruhm erwarb sich dagegen Pittakos,

als er Phrynon im Zweikampf erschlug * und dadurch wesentlich dazu

Sigeion. Vgl. Hdt. V, 94 (oi ftiv tinmriovtte nj* /wp^ xrX.); 8trab. XIII, 599;

Polyain. Strat. I, 25 (iftorofidxovy Ityeiov n^Qt) , Plat, de Herod, malign. 15,

p. 858; Schol. Aeschyl. Eumen. 398; Said. s. v. Ilttraxog vgl. Toepffer a. a. 0.

88 ff Nach Diog. Laert. I, 74 k&mpften die Athener und Mytilenaier negi rifr

IdXtXXtfritoi x<*9a( > Pittakos totet Phrynon und dvtaaiatno to /a»p/or vortgov ftir

toi <pieu> 'Ano\X63a>Qo<; iv jotc /?<mxorc d$adtxao&tjrtu tocV 'Adnvahvs ne<>i rov

XuiQtov nQog tov( MiTvXqyaiovt, Periandros sprach es den Athenern zu. Der Irr-

tom inbezog auf den Schiedsspruch liegt auf der Hand, auch scheint die

Xtirif keine andere als die *lXtai X"*Qn bei Hdt. zu sein, indessen das ^cu^of,

das Pittakos durch seinen Sieg (aus schwerer Bedrangnis) rettet, kann doch nur

das Achilleion sein, und das mufs in der Quelle des Diog. Laert. gestanden haben.

Vgl. Duncker VP, 135; Erw. Rohde, Rhein. Mus. XXXIII (1878), 216 und da-

gegen Toepffer a. a. O. 88, gegen den sich wiederum Erw. Robde, Rhein. Mus.

XLII (1887), 477 wendet.

1) Alkaeos, Frgm. 32 Bergk, P. L. Gr. IIP, 159 (Hdt. V, 95; Strab. XIII,

600).

2) Strab. XIII, 600; Diog. Laert. I, 74 ; Diod. IX, 12; Plut. de Herod, malign.

15; Polyaen I, 25; Suid. s. v. iArrcrxo?; Schol. Aesch. Eumen. 397; Feat us,

p. 285 M ; Jul. Africanus 01. 36 b. Euseb. v. Schoene I, 200; Euseb. Vers. Arm. Abr.

1410; Hieron. Abr. 1410. — Was fiber die Art des Zweikampfes verlautet ^Pitta-

ko» wirft fiber seinen Gegner ein Fischernetz), ist ungeschichtlich und nach dem
Kampfe der retiarii bei den QIadiatorenspielen erfunden. Bei Strab. XIII, 600 er-

scheint Pittakos genau in der Bewaffnung eines retiarius. Vgl. Toepfler, Quaest.

Pisistrateae, p. 96 ff., der darum an der Gescbichtlichkeit des Zweikampfes iiber-

haupt zweifelt, zumal Herodotos fiber denselben nichts sage. Indessen, wenn Hdt.

denselben nicbt erwahut, so folgt daraus in diesem Falle noch uicbt, dafs er von

ihm nichts wufste. Es heifst bei Hdt. V, 95: noXiptonwv ii o<pewv navtoitt xmt

« XX« iyivtxo ir jftm fitixotl > & ^'i xttMtXxaiot 6 tiohjtijc xrX. Stein bemerkt dazu

mit vollem Itecht: „Bei &U«denktH. wohl besonders an den berfihmten Zweikampf

zwischen Pittakos und Phrynon". Ftir ungeschichtlich wind der Zweikampf auch

on Grundner, Quo tempore atque dnce bellum Salaminium etc. (Jena 1875, Diss.)

S. 31, Anm. 2 und F. Cauer, Parteien und Politiker in Megara und Athen (Stutt-

gart 1890) S. 88, Anm. 1 erklart, an der Gescbichtlichkeit halten dagegen Erw.

Rohde, Rhein. Mus. XLII (1887), 476 und Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. H, $ 402,

S. 644 fest. — F. Cauer sagt: „Der Zweck dieser Erfindung wird gewesen sein,

den Namen fftira'xetw, welchen ein Grnndstfick bei Sigeion noch in spiiterer

Zeit trug (Diog. Laert. I, 75; Plut. de Herod, malign. 15) zu erklaren. Allein

uirgends ist angegeben, dafs das /ai^ov fltttdxioy bei Sigeion lag. Die Uber-

lieferung fiber die Landsc henkung an Pittakos ist eine so zersplitterte und

schwankende, dafs sich nichts Sicheres feststellen lftfst. Nach Diod. IX, 12 ver-

liehen ihm die Mytilenaier die Halfte i*< X"(P< h if»**t*«zn* , nach Val.
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beitrug , dafa die Mytilenaier Achilleion behaupteten Schliefslich

einigte man sich Uber die Beilegung der Fehde durch einen Schieds-

Bpruch des korinthischen Tyrannen Periandros. Dieser entschied, dafs

beide Teile das behalten sollten, was sie thats&chlich im Besitze hatten

Infolge davon behielten die Athener Sigeion, die Mytilenaier Achilleion *.

Ersteren tiel also der eigentliche Gegenstand des Kampfes zu, aber die

raytilenaeische Veste versperrte ihnen die unmittelbare Verbindung mit

dem Hellespontos.

B-

In Attika hatte inzwischen die wirtschaitliche und politiscbe Ent-

wiekelung eine hochst bedenkliche Gestalt angenommen. Das hart be-

drangte und bedriickte Volk erhob sich gegen die Oligarchic der Rei-

chen, die den Staat und die Bevolkerung beherrschte und ausbeutete 3

Der Habsucht tiel nicht nur der Einzelne zum Opfer, sondern sie ver-

griff sich auch an dem Gute der Gemeinde und der Heiligtumer *

Daa Gericht gewahrte dem gemeinen Manne keinen Schutz , denn die

Richter geborten zur herrschenden Klasse und fallten ungerechte Ur-

teile 5
. Je schwerer der Druck aut" dem Volke lastete und es er-

bitterte, desto mehr wuchs die Begehrlichkeit und der revolutionire

Trieb. Die Volkspartei torderte eine Landaufteilung und vollstandige

I 'mgestaltung der Verfassung 6
.

Max. VI, 5 Ext. 1 die Hiilfte recuperet i agri , er wies indessen das Geschenk ia-

rtick and veranlafste nach Diod.
-

) die Aufteilung desselben zu gleichen Teileo

Nach Sosikrates b. Diog. Laert. I, 75 behielt er von dem angebotenen Acker dot

ein kloines Stuck, ahnUch Ncpos, Thrasyb. 4; Plut. de Herod, malign 15, p. 85*

uud praecept. rei publ. ger. 27, p. 820 F (15c ydo ixtfaato /w'(w; xoic noXira* *sl\

Bei Diog. Laert. I, 75 wird dem Pittakos anscheinend zum Lohne fur seine Wirk-

samkeit als Aisymnetes Land geschenkt, 6 dk Itodv dvijxsv, fris vvv Hine***
xakeirai. Daraus ist zu entuebmen, dafs es ein von Pittakos gestiftetes Tempel-

grundstuck gab. Toepfter a. a. 0. 105 vermutet, dafs die Landechenkung w
Pittakos mit einer Landaufteilung nach dem Siege uber die verbannten Oligarebw

zusammenhing.

1) Vgl. S. 252, Anm. 3.

2) Hdt. V, 95: xar nXXa{( di »dt, vipea&m ixaxtQovc rjv I/otmm- £iyttw
yvy oi"r« tyivna in ' A&wiotot. Vgl. S. 250 Anm.

V Vgl. S. 187 und S. 243.

4^ Solon Frgm. 4, y. 12ff.

5 N
Solon Frgm. 4, v. 14 ff. 37; Frgm. 36, v. 8

6 AristOt. A9ri. 11, 2: 6 pkv ydo <f>;/JO< <feto nan ' dvddaeja jfrM^tffw avta

xrk. Plut. Solon 13: ii,v yqv dvaddaaa&m gal oXmt fteraatqatu Tijv TfXtttb*

Aristot. U»n 12, 3: ««» ndXir d' ijt$p)ui9i nov Xeyti n«pl v«Jr duvHlfiaoSw r«s*

y*v forXoudw oi d' dgnaymow $A*.*, iXn((d* «2)/o* dq>yd* utX. . . . ttVf
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Der Kampf der Parteien war bartnackig; lange Zeit war die

Burgerschaft wie in zwei feindliche Lager gespalten *. Man stand dicht

vor einem Biirgerkriege. In dieser kritischen Lage trat Solon, der

infolge seiner Verdienste urn die Eroberung von Salamis in alien

Kreisen hohes Ansehen besafs », irnmer mehr als derjenige Mann her-

vor, der allein imstande ware, den Staatswagen zu lenken und in das

rechte Geleise zu bringen. Er war der Sohn des Exekestides
und stammte aus einem vornehmen, mit dem Kttnigsgeschlechte der

Medontidcn verwandten Hause 8
,

gehSrte aber seinem Vermogen und

seiner Lebensstellung nach (als Kauimann) nicht zu den reichen Stan-

desgenossen, welche den Staat beherrschten, sondern zum Mittelstande 4
.

/io» zv(fttVvt<to( |
ttv&tivn (Hq n ^Qe^)tiv, ovdi nit(iQa){ fdoyoc

|
najQt'doe xaxoimv

iotiioif ioofioiQiav f/ei*". Wiederbolte Hinweise auf die Begehrlichkeit des Vol-

kea, das Solon im Zaume hielt: Solon bei Aristot. A&n. 12, 4, v. 1—2; v. 47 ff.

(Frgm. 36, v. 18-20) 12, 1 (Frgm. 5) und 12, 5. Die Forderung der Landauf-

teilung betraf wesentlicb die Aufteilung der inlftQQtos yn der grofaen Grundherren,

an die sie auf Teilbau bewirtscbaftenden Hektemoroi. Vgl. S. 109. Unter Hin-

weisung auf den Umstand, dafs im Attiscben dasselbe Wort (»Xf,Q0i) zur Be-

zeichnung von Lob, Erbe, Landgut dient , macbt Wilamowitz , Aristoteles II , 47

die ricbtige Bemerkung, dafs der private Grundbesitz des herrschenden Standes

durch Occupation und Aufteilung von Gemeindeland entstanden sei.

1) Aristot. A9n. 5, 1.

2) Vgl. S. 221 Anm.

3) Darum heist Solon Kodg/dtig. Plut. Solon 1 ; Diog. Laert. Ill, 1 ; Suid. s. v.

Kodgid^. Vgl. S. 127. 131 und dazu Joh. Toepfler, Art. Genealogie, S. 234,

Anm. 1. Uber die Bezeicbnung Solons als laXnpiviog vgl. S. 222 Anm. Nach

Aristot. A&n. 5, 1 gehorte er ifi vlv tpvatt xai rJj defy zu den ?ipc5rot (vgl. dazu

Kaibel, Stil und Text der S. 132). Plut. Solon 1 : oixtag di nQtSrtjg xarti

yiros. Nach Didymos b. Plut. a. a. 0. stiromten alle darin iiherein, dafs Solons

Vater Exekestides hiefs, nur ein sonst unbekannter Grammatiker Philokles hatte

denselben Euphorion genannt. Ein Verwandter (aber kein Bruder. Vgl. Diog.

Laert. HI, 1) und naher Freund Solons war Dropides, ein Vorfabr des Oli-

garcben Kritias: Plut. Charm. 157E; Tim. 20 E. Mahuung Solons an Kritias,

den Sohn des Dropides : Frgm. 22. — Beriihrung von Platons Stammbaum
(mtitterlicherseits) mit Solon: Diog. Laert. Ill, 1. Vgl. dazu W. Petersen, Quae-

stiones de hist, gentium att. (Kiel 1880, Diss.) 107 ff. — Nach Herakleides Pon-

tikos bei Plut. Solon 1 war die Mutter Solons eine Base der Mutter des Peisi-

stratos.

4) Aristot. A&n. 5, 3: rj} <f* ovatq xai rotf nQay/uaoi (vgl. Kaibel, Stil und

Text der Aim
y S. 132) rtov fiiotay, Pol. IV. 11, p. 1296 a, v. 19. Vgl. tiber den

f*iao{ und die aristotelische jueoor*;c, sowie tiber die Beurteilung Solons und seines

Werkes unter diesem Gesichtspunkte, S. 25, Anm. 4. — Solon Kaufmann: S. 187,

Anm. 2. Er rechnet sich nicht zu den nXovmoi : Solon bei Aristot. 'A&n. 5, 3 und

bei Plut. Solon 8. Immerhin mufs er wohl, nach seiner Wahl zum Archon zu
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Machte ihn auch dieaer aufsere Umstand zum Vermittler zwiachen

den Parteien geeignet 1
, so empfahl ihn zum Staatsordner vor allem

seine ganze Personlichkeit. Seine Gedichte, welche die attische Lit-

teratur eroffncten, zeigen ihn als eine ideal angelegte, jedoch von

Schwarmerei freie Natur, als einen klar denkenden und praktisch han-

delnden Mann. Bis in sein bohes Alter bewahrte er Lust zum Leben

und. zum Lernen. Mit warmer Vaterlandsliebe und politischer Einsicbt

verband er eine einfache Frommigkeit und einen festen Qlauben an

die gottliche, jedes Unrecht friiber oder spater strafende Gerechtigkeit

Er handelte nach dem Grundsatze, dafs der Mittelweg der beste ware *,

griff aber mit voller Energie ein, wenn es die Umstande erforderten,

und hielt an dem, was er fur richtig erkannt batte, unerschUtter-

lich fest.

Was er liber die Lage des Staates, die Ursache des Ubels und

die Mittel zur Heilung dachte, that er der Biirgerschaft in Elegien

kund. Es waren in grolsen, allgemeinen Zugen gehaltene Volksreden

in Versen, deren klare und feste, rtickhaltlose und eindringliche Sprache

einen tiefen Eindruck machte. Am Eingange einer der bedeuteatnsten

Elegien 8 spricht er die Uberzeugung aus, dafs nach dem Willen der

Gutter die Stadt, iiber die Pallas Athena schirmend ihre Hand hielte,

niemals untergehen wiirde, aber die Burger selbst wollten sie in ihrem

Unverstande zugrunde richten Er brandmarkt die kein Gut und kein

Recht achtende Habgier der leitenden Manner, die schon mit der Zeit

ihre gerechte Strafe erleiden werden, weist auf das geraeingefahrliche

Parteitreiben und die verderblichen Folgen eines Blirgerkrieges hin,

urn dann auf die traurige Lage der Armen einzugeben. Vom Ubel

der Geroeinde kommt unvermeidlich auf jeden sein Teil. Das will er

den Athenern vorhalten, aus Gesetzlosigkeit erwachsen der Stadt die

grdfsten Ubel, aber die Befolgung und die Herrschaft guter Gesetze

ftihrt zu Segen und Wohlstand.

Eine andere Elegie 4 beginnt mit dem Ausdruck des Schmerzes

scbliefseu, zu den Pentakosiomedimnen gebort habeD. Vgl. Wilamowita, Aristotelea

II 59, 32.

1) Vgl. Plut. Solon 14.

2) Uber die ihm zugeschriebenen Siniisj)ruche uqdiv ayov u. s. w.) vgl

Brunco, Acta Semin. Erlaogens. Ill (1884), 337 ff.

3) Zum grofara Teile und am Schlusse ollstandig erhalten bei Demosth. d

f. leg. 254 (Frgm. 4). Dafs es eich urn eine andere Elegie handelt aU urn die,

on der bei Aristot.
%

A*n. 5 die Eede iet, aeigt Wilamowite, Aristotelea II, 805 ff

4) Solon bei Aristot.
%

A$n. 5. (Es gehort dazu wahrscheinlich Frgm. 15.

B. Keil, Die solonische Verfassung in Aristoteles' Verfassungsgesch., S. 42). Vgl.
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uber die Erkenntnis, dafs die iilteate lonierstadt dahinschwinde. Er
geifselt die Habsucht und den Ubermut der Reichen, schiebt ihnen die

Schuld an dem Burgerzwiste zu und raahnt sie zur Mafsigung. Kurz

und biindig erklart er: „Wir werden una nicht ftigen, und euch wird

nicht alles (wie ihr jetzt wahnt) bequem verlaufen." Aber er wandte

sich auch gegen die Begebrlichkeit und die unberechtigten Forderungen

der Volkspartei. Er stritt fur beide wider beide " und richtete schliefs-

lich an sie gemeinsara die eindringliche Aufforderung zum Nachgeben.

Auf Grund der unparteiisch abwagenden Stellung, die Solon trotz

der scharfen Verurteilung der gewinnsiichtigen Machthaber in dieBer

Elegie einnabm, wurde er von den Parteien zum Archon gewahlt und

mit aufserordentlicher Machtvollkommenheit bekleidet. Er erhielt den

Auftrag, die Versohnung zu vermitteln, die Verfassung zu ordnen und

ein neues Stadtrecht einzuftihren ». Solon verhehlte sich nicht die

Schwierigkeiten seiner Aufgabe *
,
gab aber die bestiramte Erklarung

ab, dafs er ihr gerecht werden wiirde 8
. Viele glaubten oder hofften

sogar, dafs er seine allraachtige Stellung benutzen wurde, urn sich zum
Tyrannen aufzuwerfen. Es h&tte in seiner Hand gelegen, sei es mit

der einen oder der andern Partei, einen Staatsstreich auszufuhren,

allein er widerstand alien Versuchungen und raachte ausschliefslich das

Wohl des Staates zur Kichtschnur seines Handelns. Von alien Seiten

mit ungestiimen Forderungen bedr&ngt und gehetzt, blieb er unentwegt

zur Erklarung Kaibel, Stil and Text der 'A*n. I30ff.; Wilamowiti a. a. 0. II,

304 ff.

1) Aristot. 'A9n. 5, 2: tiXovro xoivji SutXXaxiriv not ap/wra ZoXatva xai r(qV

noXi)tt({a)v inhQeyav aviip xiX. 6, 1 : xvquk <f| yevofttroe rwr nQayfiarutv £6Xt»v

xrX. Das stand in der Atthis. Vgl. Plut. Solon 14: <fi aQX»v fteta **-

XofipQorov dfiov xul diaXXaxTTti xai *of*o&ett)i (vgl. S. 41, Anna. 2). Wenn danu

Plat. Solon 16 erz&hlt, dafs die Athener erst nach der Durchfiihrang der Sei-

sachtheia, deren Natzen sie bald einsahen, rov IdXmya r #3c noXtteiuc dtof>9a>tqv

xai vo(*o94irfl> anid$teay (vgl. B. Keil, Die solonische Verfastmng, S. 41), so han-

delt es sich offenbar um eine willkiirliche Umgestaltung der Oberlieferung durch

flennippos. (Anders urteilt freilich F. Cauer, Parteien und Politiker io Megara

and Athen, S. 66 und Hat Aristoteles u. s. w., S. 72.) Den Nutaen der Seisach-

tbeia habcn die Reichen nicht eingesehen, und die Volkspartei hatte mehr er-

wartet. — Uber die dtaXXaxtat im Jahre 403 vgl. Aristot. l4*n. 38, 4 : Xen. Hell.

U. 4, 38.

2) Solon bei Plut. Solon 14. Vgl. B. Keil a. a. 0., S. 44.

3) Solon bei Aristot. X&n. 11, 3: a fii* yag una avv Otoiotv %vvoa. Frgm.

36, 15: xai ai( vnsaX6^. Was Phanias bei Plut. Solon 14 uber die

angeblichen Versprechungen berichtet, die Solon insgeheim den Parteien machte,

hat naturlich keinen Wert und beruht wohl auf einem Schlusse aus der Ent-

tauschung derselben.

BusoU. Orlechidch* OMctaicht*. II. X. Aufl. 17
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auf der von ihm betretenen Mittelstrafse. Beide Parteien deckte er

rait seinem starken Scbild und duldete nicht einen unrechten Sieg der

einen iiber die andere l
. liber seine Absichten war man zunachst im

Ungewis&en. Die herrschende Klasse gluubte, dafo er die alte Staate-

ordnung wiederherstellen oder aie hochstens wenig veraxidern wiirde,

das Volk wiederum hoffte auf eine Landaufteilung *.

Gleich bei seinem Amtsan tritte im Sommer 594 s
, erliefs

1) Ariatot. A»n. 11, 2: xai 4$ov avx$ onoxiovv ipovXcxo ovoxo(yxt) r»-

oayvttv, tYXtxo ngog df4<foxiQov( «'n«>*«odci atSaag xyy naxtfda xai rd (tiXxiexa

vopo&ntiottc. Solon bei Aristot. libit. 12, 3: oV d' *>' dqnayalaty %X9«y, iXni(d'

d)xw d(pretty (vgl Raibel a. a. 0. 148) J
mdoxovy ixaotoc ttvtvy oXftov tvpqocw

noXvy, | xai fit xotxiXXovxa Affair xga^vy ixtpcwttv yooy. . . . ovdt fiot tvgavyldof
\

ayddytt p(a rt (plC)**' xrX. Vgl. 12, 4, v. 49—51 and dasa Kaibel a. a. 0. 151;

12, 5 and dazu Kaibel, S. 152. Bruchst&cke des Qedichtes an Phokoa bei Plut.

Solon 14—15 (Prgm. 32—33): Ei dk yij( ttpnodfiiiy
\
naxotdoc, xvoayytdoc dk xal

M« «p*iXlXov ov xa&iplHtfinv xrX. Vgl. dazu Wilamowitz, Aristoteles II, 309 f. —
Solon Frgm. 5 (Aristot 'A(hi. 12, 1): iaxip d' ttfHftflmXtay xqax§qoy odxoc tifiqxf

r/potfft,
|
yixiiv d' ovx ttaa' ordtxiQovc ddtxvs. Solon bei Aristot. A&n. 12, 5:

iyti dk xovxtay uianen iv ftttaiyfity |
oooe xaxbixqy. Solon ebenda 12, 4, v. 53 f.

(Frgm. 37): rtiiv ouy$x* a'Xx^y ndvxo&tv noitvpeyog
\
tie 4v xvaly noXXataty iaxqd-

(pqy Xvxoc.

2) Aristot. A»n. 11, 2 and inbezug aaf die Landaufteilung S. 254, Anm. 6.

8) Da Solon Archon war, so liefa aich an der Hand der Archontenliate das

Jahr ziemlich sicher featatellen. Soaikratea bei Diog. Laert I, 62 aetzt das

Archontat Solona in 01. 46, 3 = 594/3. Tatian ad Gr. 41 und Clem. Alex.

Strom. I, 65: 01. 46. Bei Suid. a. v. SoXtov heifat es: yiyove ini xqc f*C X>Xvft-

mddo< (01. 47 = 592/89), ol dk n' (01. 56 = 556/3). Entweder ist bei letzterer

Angabe v in ft zu verandern, oder es liegt eine Verwecbselung mit dem Todes-

jabr vor. Erw. Robde, Rhein. Mas. XXXIII, 183. Bei Eusebios schwankt die

handschriftliche Uberlieferung. Vers. Arm. Abr. 1426 = 591 (01. 47, 2); Hieron.

Abr. 1425 Scboene = 592; Hieron. Abr. 1426 A; Abr. 1421 F, aber P, wo bia-

weilen die riebtige Uberlieferung erbalten ist, hat Abr. 1423 = 594 (OL 46. 3). —
Nach Aristot. 'A9n. 14 bemachtigte aich Peisistratos der Akropolis ixa dnxdoia

xai XQutxocx** pttxd xr
t
v xtuv vo'ftuv 9imy inl Ktttfiiov aofoyxof = 561/0 (vgl. weiter

unten den Abschnitt fiber Peisistratos). Wenn, was nicht unwahrscbsinlich ist,

devxioy aus d' = xextiQxu entstanden ist (Ad. Bauer, Forschungen zu Aristoteles

A&n, Munchen 1891, S. 45f.), so wiirde Aristoleles den Ansats des Sosikrates be-

stlltigen, andernfalls ware Solona Archontat in 01. 47, 1 =s 592/1 setsen, erne

Chronologie, die bei Suid. und anschetnend auch bei Euaeb. vorliegt (H. Droysen,

Zu Aristoteles A^n., Berlin 1891, S. 4 apricht aich fur 591/0 aua). Dieses Schwan-
ken um zwei Jahre erklart sich hinreichend durch die auf die Archontenliste zu-

rfickwirkenden innern Unruhen nach Solons Oesetsgebung. Wer die beiden

Anarchie-Jahre nicht mit in Rechnung zog (vgl. Bd. I», 698 Anm.), erhielt fur So-
lons Archontat 592/1. In jedem Falle beseitigt Aristoteles die iiberhaupt auf eehr

zweifelhaften Stutzen beruhende Hypotheae L. Holzapfels, Berlin. Stud. VII
(1888), 1 ff., der Solons Archontat in das Jahr 584/3 aetzt Demosth. d. f. leg.
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Solon eine ticf einschneidende Verordnung zur Hebung des sozialen

Notstandes. Es lag ihm als Archon die Bekanntmachung ob, data er

wiihrend aeiner Amtsdauer jederroann in seinem Besitze echiitzen und

erbalten wttrde l
. Statt dessen erklarte er, dafs alle Schulden , welche

ein Grundstiick belasteten oder fur welche die Person des Schuldners

selbst in Unterpfand gegeben war, aufgehoben w&ren, und dafs auch

die bereits in Schuldknechtschaft Geratenen frei werden sollten *. Zu-

I", 347; 6. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I, 130 (P, 143); H. Landwehr, Philol.

251 sagt namlich: duo ZoXwyos dk 6/iov fiaxooui iottv hq xai rmaQaxoyra tie

toy yvrl nagoyta x^yoy. 240 + 848 = 683. Die gelegentliche Angabe des De-

mosthenes kann selbstverstandlich nicht zur Korrektur der attischeu Chronik yer-

waiult werden. — Ebenso unzulassig ist es , mit Th. Case , Class. Rev. II

(1888), 241; F. Cauer, Parteiea und Politiker in Megara und Athen, S. 66; Hat

Aristoteles u. s. w. 72 der Seisachtheia erst nach langerer Zwischenzeit Solons

allgemeine gesetzgeberische Thatigkeit folgen zu lassen oder zwei Gesetzgebungs-

epocben anzunehmen. Vgl. S. 257, Anm. 1. Die Attbis beschrankte Solons No-

mothesie auf die Dauer seines Archontenjahres. Sicherlich reichte diese Zeit aus,

denn Solon brauchte weder jaristische Studien zu machen, noch hatte er einen so

verwickelten und umfangreichen Stoff zu bewiiltigen, wie ihn ein Bearbeiter des

Stadtrecbtes in demosthenischer Zeit zu bearbeiten gehabt h&tte und vollends in

moderner Zeit durchzuarbeiten hat. Einer der letzten Azones , der 13. , datiert

noch aus Solons Archontat. Plut. Solon 19.

1) Vgl. S. 169, Anm. 3. — Den Zusammenhang der Seisachtheia mit der

Proklamation des Archon hat mit Recht Wilamowitz, Aristoteles II , 62 bemerkt.

Es blieb moglicherweise bei der eiofacben mundlichen Bekanntmachung, weuigstens

-war den Atthidograpben eine Urkunde daruber unbekannt. Vgl. S. 47 , Anm. 2

auf S. 48. Die ZQ**** dnoxonij und Aufhebung der Schuldkncchtachaft erfolgte

vor der zusammenhangenden Nomothesie. Aristot. Afrn. 6, 1; 7, 1; 10, 1. Vgl.

Solon Frgm. 36, v. 15—16; Plut. Solon 14. 16.

2) Nach Aristot. Aiht. 6, 1 : XQl(5v dnoxond( snoops xai teSv itfoy xai tt5y

iftlfiiociat*, £< attottx$tuiy (vgl. weiter unten 8. 261, Anm. 3) xakovetr, w'c dnooei-

oafiirmv to paooq. Ps. Herakleides Pontikos I, 5; Hesych. s. v. oetoax&tw, Phot,

s. v. = Suid. s. v. = Apostolius XVII, 32. Vgl. dazu Kaibel, Stil und Text der

A&n. 134. Demnacb bestand die Mafsregel auH einer Tilgung aller Schulden, und

das war die herrschende Ansicbt. Plut. Solon 16: oi 6*k nXeiatot ndvtoiy opov tpaai

TtSr av/sfioXattoy dvatoeoiy ytvio&ai t»> ettadx^tiav, xai toVitus awadtt ftaXXoy to

notnpata. Vgl. Philochoros bei Suid. Phot. s. v. oeiodx&eta (Frgm. 57); Diog.

Laert I, 46; Dionys. Hal. V, 65: Dio Chrysost 31, 69. And rot ion bei Plut.

Solon 15 fafst dagegen die Seisachtheia nur als eine durch Ermafsigung

des Zinses und Herabsetzuug des Miinzfufses erzielte Schuldenerleichterung
auf. Durch die MQnzreform seien 73 site Drachmen gleich 100 neuen geworden,

uiat ' dgiSfnf pky tffov, 6*vydf*u S * iXattoy dnoJufoyrtoy. Dieser Aufrassung schlossen

aich u. a. an: Bdckh, Sth. Ath. I", 159; E. Curtius, Gr. Gesch. P, 318; Hultsch,

Gr. und r8m. Metrol.* 200, teilweise auch M. Duncker, Gesch. d. Altert. V*, 188

(Tilgung der auf der Person, Erleichterung der auf Grundstucken lastenden Schul-

den). Dagegen mit Recht: Grote, Gesch. Griech. II', 77 ;
Schfimann, Gr. Altert.

17*
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gleich erliefs er ein Gesetz, das fUr alle Zeiten die Aafnahrae von

Schulden auf den Leib verbot *. Auch der Verkauf der Kinder wnrde

antersagt *. Die Schuldentilgung war eine durcbaua revolutionare, aber

nach Solons Auftassung nicht nur durcb die Notlage gebotene, sondern

auch insofern gerechtfertigte Mafsregel, als aie wesentlich das mit Un-

recht erworbene Gut der Reichen traf.

Manche Kapitalisten verloren einen erbeblichen Teil ihres Ver-

mogens oder verarmten 8
. Naturlich herrschte in diesen Kreisen eine

grofse Erbitterung ; man liefs es an bosen Worten und wohl auch an Ver-

leumdungen 4 nicht fehlen, aber man wagte keinen offenen Wideretand.

„Vermittelst der ihm anvertrauten Macht kam" Solon „Gewalt mit

Recht verbindend" durch alle Schwierigkeiten ,,hindurch" *\ Die

Supplbd. V (1884), 130 ft; U. Kohler, Mitt. d. arch. Inst. X (1885), 151 [EL be-

stritt bereits jeden Zusammenhang der Miinzrefbrm mit der Seisachtheia]; Pohl-

mano, MtiUers Handb. d. kl. Altertumsw. in, 386, Anm. 5; Hermanns, Oriech.

Staatsaltert6, bearb. von V. Thumser, § 66, 8. 375; Wilamowitz, Aristotelea II,

62; Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 406; Beloch, Gr. Gesch. I, 323. Gegen

die AnBicbt Androtions polemisiert auch Aristotcles Vf*n. 10, 1, indem er be-

tont, dafs die Miinzrefbrm nach der Seisachtheia erfolgt sei. Vgl. B. Keil , Die

solonische Verfassung in Aristot. Verfasaungsgesch., 8. 46 und 163 ft Ganz ricbtig

macht Plutarchos (Hermippos) geltend, dafs fur die Ansicht der meisten die Ge-

dichte Solons selbst sprachen. Solon bezeugt als Wirkung der Seiaacbtheia die

Beseitigung der Hypothekensteine und die Befreiung der Schuldsklaven. Frgm. 36

(Aristot. '<4(ht. 12, 4): H} piXeuva, i% iyto nort
\
oQovf dvetXox noXXaff, ntnqyo-

T«c ... tovc o*' ivfhtd' av'tov dovXlqv deucia
|
florae, tj&ii dtonolidy tqofttVfiiroivi\

4Xev9((>ovc $9tixa. Das ware durch eine blofse Zinsennafsigung und Erleichterung

der Schulden um 27 Proz. nicht erreicht worden. Nach Plut. Solon 15 mufste man
annehmen, dafs Solon auch die aus Handels- und sonstigen Geschaften erwachsenen

Verbindlichkeiten gelost hat. Allein davon redet, wie Ed. Meyer, Gesch. d. Altert.

II, § 406 Anm., S. 652 bemerkt, Solon nirgends, und es ist auch ein solcher, durch

die Umst&nde nicht gebotener, den ganzen Geschiiftsverkehr aufs schwerste storen-

der EingrifT an sich hochst unwahrscheinlich.

1) Aristot. *A&n. 6, 1 ; 9, 1 ; Plut. Solon 15. Wahrend Aristoteles das Verbot

voranstellt und darauf die Seisachtheia folgen lafst, eagt Plutarchos: xovjo ydo

irtotqoaro ngcStoy noXitfvpa, yQilipae r« pi* vndQ^ovja tdy XQ***y dv$to&ai
,
npoc

o*k to Xomov inl rote oojftaoi furfiva <fartl£ny. Letztere Reihenfolge ist die natur-

liche und auch aus andern Erwiigungen (vgL S. 259, Anm. 1) sicherlich richtige.

Vgl. B. Keil, Die solonische Verfassung, S. 45.

2) Plut. Solon 13, 23 (vgl. dazu S. 246, Anm. 1). Nur eine entehrte Tochter
durfte verkauft werden.

3) Aristot li&n. 13, 3: ot filv a>/*V xal ngotpttatv l/o>*«c rijV rtSr

anoxontjv, ovrepepiixtH yaQ aviois ytyovivai nivipw.

4) Uber die Verleumdungen Solons in der oligarchischen Uberlieferung vgl.

S. 42 Anm. Erbitterung: Aristot 'A&n. 11, 1; Plut. Solon 16.

5) Solon Frgm. 36, 13 f. : tavta piv xgdrti
|
6pov flay ft xal rf/x^r awuo-
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Hypothekensteine auf den Ackern der Bauern wurden zerschlagen, und

die Schuldsklaven erhielten ihre Freiheit l
. Diejenigen Blirger, welche

durch Flucht sich der Schuldknechtschaft entzogen hatten, konnten

iurchtlos zurtickkehren. Solon fand aucb Mittel und Wege, viele als

Sklaven ins Ausland verkaufte Burger loszukaufen und dem Vnterlande

wiederzugeben *. Das Volk bracbte ein Dankopfer dar und feierte die

„Burdenabscbuttelung" (Seisacbtbeia) s
.

Die Schuldentilgung hatte die verscbuldeten Bauern entlastet, sowie

die in Knechtschaft verfallenen Hektemoroi *
, Handwerker und Ge-

werbetreibenden personlich trei gemacht, allein die Befreiteu waren zu-

nacbst mittelloB, und an den kilmmerlichen wirtschaftlichen Bedingungen

der Hektemoioi hatte die Seisacbtbeia nicbts ge&ndert. Offenbar waren

es diese nacb bauerlicher Selbstandigkeit verlangenden Hektemoroi, die

im Verein mit der mittellosen und begebrlicben Menge eine Landauf-

teilung i'orderten und auf Erfullung ihrer Forderung hofften ft
. Sie

waren arg entt&uscht, als Solon die grofsen Gtiter des Adels nicht an-

tastete und damit die Grundlage der sozialen und politischen Stellung

desselben aufrecht erhielt 6
. Mit den wirtscbaftlichen Verhaltnissen der

pooas
|
tQt$a xai dt*jX&ov tig vntox°W- Vgl. dazu Kaibel, Stil und Text der

W*n., S. 151.

1) Vgl. S. 259, Anm. 2.

2) H. Landwehr, Pbilol. Supplbd. V, 135, dem sich V. Thumser, Hermanns,

Or. Staatsaltert.4
, § 66, S. 377 anschliefst, meint, Solon habe nur durch Auf-

hebung der Schuldvertrfige vielen, die der Knechtscbaft entflohen waren , die ge-

hetzlicbe Moglicbkeit zur Riickkehr gew&hrt. Aber Solon sagt Frgm. 36, 6: naX-

Xovs d' **»*Vac, nux^td' is &t6xtiroy a'yjyuyoy nQa&tvxas xrX. Vgl. Gilbert,

Gr. Staatsaltert. P, 143, Anm. 2. — Wie der Loskauf erfolgte , ist unbekannt.

Loskaof und Staatskosten nehmen an Duncker, Gesch. d. Altert. VI6
, 158 und

Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 406. Wilamowitz, Aristoteles II, 62, Anm. 36

bemerkt, dafs Auslosung von Burgern auch eine gewifs vielfach von einzelnen er-

fullte Menschenpflicht gewesen ware.

3) Nacb Pint. Solon 16 hiefs das Dankopfer anadx^nax — e&voay ri xotyfi

oeioa'x&etay rr
ty itvoiay ovoftdoarteq. Nacb Androtion bei Plut. Solon 15 batten

die Armen die ihneu zuteil gewordene Erleichterung <rf«»d/3e*« genannt. Mit einem

die Angabe Androtions berucksichtigenden uis Io*x« giebt Plutarchos an, dafs Solon

selbst sich dieser Bezeichnung fur seine Mafsregel bedient habe. Ebenso Diog.

Laert. I, 79; Hesych. s. v. attodx&tut. Aristoteles 'A&n. 6, 1 sagt: XQt(̂ v ano '

xonae inoitjae ... arc onaax&cuw (« ofioax&tia fiberliefert von erster Hand) xaXoiai,

aif ttnoaetaufiivay to /to'poc Vgl. dazu Kaibel, Stil und Text der 'Adn., S. 134. ~
Wilamowitz, Aristoteles II, 62, Anm. 37 halt es fur mbglich, dafs das Dankopfer

xu oetetix9'"' hiefs und eine dauernde Einrichtung war.

4) Vgl. S, 246. Anm. 1.

5) Vgl. S. 254, Anm. 6.

6) Solon bei Aristot. 'A&n. 12, 5 sagt daher mit Recht: oaoi dl fueitov; xai

piay uusfvovsf | aivoiey av ps xai tpiXov notoiaxo.
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Hektemoroi hat Bich allerdings seine Gesetzgebung beacb&ftigt, doch ist

es leider unbekannt, welche Anordnungen von ihm getrofien wurden l
.

Einer iibermafaigen Ausdehnung des Grofagrundbeaitzea zog er Schran-

ken, indem er ein Gesetz erliefa, welcbea dem Einzelnen die Erwerbting

von Grundbesitz iiber einen be8timmten Umfang binaua verbot *. Fenier

erliefa er das strenge Verbot, die Erzeugniaae der Bodenwirtachaft mit

Auanahme de8 01e8 auszufuhren s
. Dadurch wurde dem atadtischeo

Markt reichlicher Getreide zugeftihrt, der Preia deaaelben gedriickt and

der Unterhalt der Handwerker und Gewerbetreibenden erleichtert. Den

von den Hypotheken und Zinaen befreiten Bauern durfte Solon eine

Verminderung dea Preiaea ihrer Bodenerzeugniaae zumuten. Das Gesetz

traf aufaerdem hauptsachlich den Grofsgrundbeaitz *. Anderseita hat

Solon den Geldverkehr nicht behindert und die Hohe dea Zinafuiaes

vollatandig dem Belieben de8 Darleihera iiberlasaen 6
.

Von grofaer Tragweite fur die Entwickelung des attiachen Han-

dela war die Neuordnung dea Miinz-, Mafa- und Gewichta-
ayatema. In Athen gait die aeginaeische Miinzwahrung, Mafa and

Gewicht war mit dem peloponneaiach - aeginaeiachen (pheidoniachen)

identiach oder atand ihm so nahe, dafa ea mit ihm identifiziert werden

konnte. Indem Solon zum euboeischen System iiberging, lockerte er

die raerkantile Verbindung und Abhangigkeit Athens von den feind-

lichen Nachbaren Aegina und Megara und bahnte einen engern An-

achlufs an das weite Kolonial - und Handelsgebiet der Chalkidier und

auch der Korinthier an, denn die korinthische Wahrung unterachied

1) Pollux VII, 151: inifiogtof cfc yi\ nagti loXwvi 1} £nl fiiqet y*»Qyovfiir\,

xtti fioQiri to fiiQOf to dno tuv ytwQytav. Fur die revolutiounre Masse , welchr

Landaufteilung forderte, hatte Solon keine Sympathie. Vgl. Solon bei Aristot.

'A&n. 11, 3: ol <T 4<p' aQnayaToiy ifA^OK, xtX. .. ovdk Ji«(l'p«)< /*oroc
|
nar^ta;

xaxoioiv ioMove ioopoiQinv iz$iv. Dazu gehorten auch die Hektemoroi. Vgl

S. 254, Anm. 6. Solon durfte ihnen aber wohl einige Erleichterungen gewahrt

haben.

2^ Solonisches Gesetz bei Aristot. Pol. II. 7, p. 1266 b, v. 17: of x«A*«

xrdo#«i yiy
y
onooqy ttv (lovXtflttl rtf.

3) Das Gesetz gehorte zum zusammenhangenden Stadtrecht und stand auf

dem ersten Axon, welcher die vo/aoi des Archon enthielt. Demselben lag die

Fursorge fur die Befolgung des Gcsetxes ob. Vgl. S. 170, Anm, 1 und S. 244,

Anm. 1.

4) Vgl. S. 244, Anm. 1.

5) Unter den „alten Gesetzen Solons", die Lysias X (g. Theomn.). 16 ver-

lesen ISfst, befindet sich auch das Gesetz: To dgyvgioy otda^ox elvtti 4<p' inoof

ay povXijTat 6 daytifay. Lysias bemerkt : To aiaaiuov xoito iarty, w piXneit, or

Zvytp loidvai dXXa roxov nQfirtea9at dnoaov ay pottXnrm. Vgl. daxu Bockb, Sth-

Ath. I", 163.
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§ 1G. Das Rccht Drakons und die solonische Verfaasung. 26 3

aich von der chalkidischen nur durch die Einteilung des Staters ». Ge-

1) Uber die Bedcutung der solonischen Miinz-, Mafs- und Gewichtsordnung

rgl. U. Kohler, Mitt. d. arch. Inst. X (1886), 151 ff. Uber die aeginaeische,

euboeisch-attische und korinthische Munzwithrung vgl. Bd. P, 496 ff. Cber das

vorsolonische Mafs- und Gewichtasystem vgl. Bd. P, 622 ff. und iiber den Beginn

ginn der attischen Pragung, 8. 200.

Feat steht, dafs Solon ein neues Miinz-, Mafs- und Gewicbtasystem einfiihrte

und dieses System das euboeisch-chalkidiscbe war. Vgl. Hultsch, Gr. und rom.

Metrol.* 199 ff. und die daselbst angefubrte Litteratur. C. F. Lehmann, Hermes
XXVII (1892)), 535 ff.; vgl. auch die S. 200, Anm. 6 angefuhrten Schriften. —
Paephisma dea Teisamenos bei Andok. Myst. 83: noXtxtv$o&ai 'Adnvn(ov( xaxa to

naiQta, yoftots di /prj<r£at rots Inkutyof xai fiixQots xai axa&poic Nacb Androtion

bei Plut Solon 15 h&tte die Zinsermafaigung die Armen zufriedengeatellt xai rr>

afta rovrp yeyo/jertjv xtoy xe fiixowv inavtqoiv xai xov voptojuat o( ti-

fii]v. 'Exaxov yaQ InoSqac cfp«//ia?r Tqv pray rtQoxkqoy ipdofiqxovxa
xai t Qtwy ova ay , tuai* aQt& fitp fti y taoy, d vvtifie t <f' k"Xax r ov a n o d i-

dovxtov. £s wurden also 73 alte Munzdrachmen gleich 100 neuen, was dem Ver-

ba ltnisae der aeginaeisohen Miinz- und Gewichtseinheit zur attisch-euboeischen ent-

apricht. Vgl. Bd. P, 497; CIA. II, 476; C. F. Lehmann a. a. O. 552. Irrtiimlich

ist jedoch die Ansicht, dafs die Mine selbst etwas Feststehendes war, und die alte

Mine nicbt 100, sondern nur 73 Drachmen enthielt. Vgl. F. Cauer, Jahrb. f. kl.

Philol. CXLVII (1893), 117; Wilamowitz, Aristotelea I, 42. — Aristoteles 'A»n.

10 hat, wie F. Cauer und Wilamowitz mit Recht annehmeu (anders B. Keil, Die

solonische Verfassung 164), inbezug auf die Munzreform offenbar dieselbe Quelle

benutzt, wic Hermippos (Plutarcboa) , obschon er den von Androtion behaupteten

Zusatnmenhang der Reform mit der Seisachtbeia bestreitet. Er teilt die Auf-

fassung Androtions, dafs die Miinz-, Mafs- und Gewichtsordnung eine volksfreund-

liche Mafsregel war, und sagt: nQo di xijc vopotoafas notijaai xqv xtSv *

ano)xonqv , xai p$xa xaixa x^v re xtiiv ftixqtov xai oxatt/vuSy xai x%v xov yofti-

Ofiaxof avtuoty in* ixtivov yao iyiyno xai xa /uixoa pet^m xtay 4>ttdttirt(utv, xai

fj fivd itQoxkQov (ay)ovoa na(, . . .) ifidofiqxayxa d(taxfH'( aytnXqQaixtij xot( ixaxov

'

ijy d * 6 a'fxaiof xnQf**W didQaxpov. (Uber den Text vgl. Kaibel, Stil und Text

der 'A»n. 145.) Hier kohrt also auch die pHqtov aviate wieder und ebenso findet

aich das Mifsverstandnis, ala ob die vorsolonische Mine weniger als 100 Drachmen
gehabt hfitte. Bei Plutarcboa wird aber die solonische Drachme fur kleiner be-

trachtet als die vorsolonische, wahrend aie bei Aristotelea gleich bleibt, bo dafs

infolge der Verraehrung der Drachmenzahl die Mine grofser werden mufs. Die

cxa&fta hat Plutarcboa ubergaugcn, die a
>

7i«t>fi;ai( bezieht sich bei ihm
nur auf die pe'xoa, die Hohlmasse, nicht auch, wie bei Aristoteles, auf die

MUoze. Nacb den Auaftihrungen C. F. Lehmanna a. a. O. nimmt man jetzt ziem-

lich allgemein an (vgl. Bd. P, S. 621 Anm), dafa aich Ariatotelea geirrt hat.

Vgl. B. Keil, Die solonische Verfassung, S. 163 ff.
; Wilamowitz, Ariatotelea I,

41 ff.; Beloch, Gr. Geacb. I, 216; Ed. Meyer, Geach. d. Altert. II, § 344, S. 546

Anm. H. Niaaen, Rbein. Mua. XLIX (1894), Iff. aucht jedoch die Angaben des

Aristoteles durch eine eigenartige, freilich nicht ubcrzeugende Erkl&rung aufrecht

zu erhalten. (Mit den Worten : $y d * 6 cranio; XaQttXT'iQ didqaxfiw h&tte Ari-

stoteles den attischen Thaler, das Tetradrachmon gemeint, hinter dem auch
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264 Viertes Kapitel.

iordert dui-ch das neue System, erlangten die Handelabeziehungen Athens

zu ltalien und Sicilian bald gro&e Bedeutung.

f.

Nach der Durchiuhrung der Seisachtheia ging Solon an die Neu-

ordnung der Verfasaung und den Entwurf eines neuen Kechts heran.

das schwerste peloponuesische Courantstuck , der Stater, zuruckgcstanden wire.

Androtion bfitte die vor Solon in Athen geltende aeginaeisch-pheidonische Wahrung
nach dem Rune bestimmt, der vom attischen Schatzarat seiner Zeit fur das seit

einigen Menscbenaltern reduzierte boeotische und peloponnesische Courant zu

Grande gelcgt worden ware). Aristoteles fahrt fort: inottiae Mai araS/td npoc

to vofuopa t{Q)$i( xai tErptovra ftva( to xnXavtov dyoiaae xal ImoWcpij'^ipaj' (al

y — nur der die Ziffer bezeichnende Strich ist sichtbar) ftvai tip otatijQ* *ai to»\-

aXXoic otabpoU. Vermutlich bandelt es sich bei diesen drei Minen, ebenso wie

bei der /uirgtov rfnerpfqate des Androtion, um einen Zuschlag zum Talent
des Handelsgewichtes um V»o» der auf die Unterabteiluugen desselben Yer-

teilt wurde. Ein solcher Zuschlag, eine erhohte Norm neben der gemeinen, kommt
auch in Babylonien und sonst im vordern Oriente, sowie in abgeleiteten Systemen vor.

Vgl. C. F. Lehmann, Hermes XXVII (1892), 646, Anm. 1 ; 561, Anm. 1 ; 558, Anm. 3;

VeThdl. d. Berl. anthropol. Gesellsch. 1892, S. 582. — In dem um 100 v. Chr. er-

laasenen Gesetz fiber Mafs und Gewicht CIA. II, 476 wird fur gewisse Friichte

ein groTseres Ilohlmafs, sowie fur den Handel ein Zuschlag zum Gewicht (powjj)

Yorgeschrieben. Ffihrte Solon einen solchen Zuschlag ein, so „bekam der Athener

wirklich mehr als eine Metze Feigen und ein Pfund Salz" (Wilamowitz) und die

Mafsregel konnte als eine volksfreundliche gelten. Darauf dtirfte die Uber-
lieferung fiber die fiitQiav inavdian zuruckzuffihreu Bein, von einer

rofiioftaroe av^an redet Androtion nicht Indessen Sicberes lafst sich noch nicht

fentstellen, zumal der Text von Aristot. 'A&n. 10 vielfach zweifelhaft ist. — Auch
die seit Bockh herrschende Ansicht, dafs die aeginaeische Mine trotz ihrer

Beseitigung in der Mfinzwiihruug im Handel als ftrd ipnogatr) zu 138 Mfinz-

drachmen im Gebrauch blieb (Hultsch, Gr. und rom. Metrologie* 201) ist von

Nissen, Rhein. Mus. XLIX (1894), 14 mit Grand angezweifelt worden. Niasen

vermutet, dafs die CIA. II, 476 erwahnte Handelsmine durch den achaeischen

Bund in Athen eingeffihrt wurde.

Die solonische Mine wog 436,6 g (Bd. I*, 498) und war gleich «/, der

leichten babjlonischen Silbermine gemeiner Norm. C. F. Lehmann, Das altbaby-

lonische Mafs- und Gewichtssystem (Leyden 1893) 56. Zu derselben fugte Solon

den Fufs von 0,297 m, der jedenfalls kleiner als der pheidonische Fufs war,

bei dessen Berechnung man zwischen 0,321 und 0,330 m schwankt. Vgl. Bd. I\

622, Anm. 4 und dazu C. F. Lehmann a. a. 0. 80. Der solonische Medim-
nos enthielt etwa 52 Liter (der aeginaeische etwa 74 L.), der Metretes 39 L.

(der aeginaeische 55 L.) vgl. Bd. l\ 622; Hultsch, Gr. und rom. Metrologie', 505;

H. Nissen, Gr. und rom. Metrologie in Mfillers Haudb. d. kl. Altertumsw. I*,

Tabelle XI. — Eine Choiniz oder l

ftH Medimnos (= 1,09 L.) enthielt das Mai's

an Getrcide, das nach griechiacher Auffassung ein Mann zu seiner taglichen Nah-
rung brauchte. Od. XIX, 27; Hdt. VII, 187; Thuk. IV, 16; Bullet, d. corr. belL

XIV, 480; vgl. Dumont, Rev. archeol. XXIV (1872), 297 ff.
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§ 16. Das Becht Drakons und die soloniache Verfassung.

Die Satzungen Drakons init Ausnahme des Blutrechts hob er auf und

ersetzte aie durch andere '. Eine systematische Verfassungsurkunde hat

er nicht aufgesetzt. Vielmehr stellte er die Gesetze nach den einzelnen

Bchtirden zusamrnen, welche sie zu handhaben batten. Er gab also

Gesetze des Archon, des Basileus, der Tamiai, der Naukraren und der

ubrigen Organe der Verwaltung und Gerichtsbarkeit *. Staatliche Ein-

richtungen, die er vorfand und unverandert liefs, setzte er in den Ge-

setzen einfach als bestehend voraus s
.

Die timokratisehe Grundlage der Staatsverfassuntr behielt Solon

bei, ebenso die nominelle Hohe des Census der vier Schatzungs-
klassen der Pentakosiomedimnoi, Hippeis, Zeugitai und Thetes, welche

fur die staatlichen Rechte und Pflichten der einzelnen Burger raafs-

gebend waren 4
.

1) Aristot. 'A$n. 7, 1: rtoXixeiuv d$ xatiaxnat xtii yopovg e&qxe aXXot>(, roig

<f£ J(?(ixoviof &tOftoie tnttvoaxto XQtAftcvoi nXqv ftop tpovucwv. Vgl. 7, 2. <f*^r«|c

xiv noXtjffav t&rde toy tgonov. Plut. Solon 17: nQtStoy (x\y ovy rov; jQitxoyrof

yofiovs ayttke nXrjy jivy <povixoiy anaytat xrX. Vgl. Aelian. V. H. VIII, 10;

Deniosth. XXIII (g. Aristokr.), GG. Die Gesetze Solons hie Is en urspriing-

Uch ebenso, wie diejenigen Drakons, »M/uoi. Vgl. S. 173, Anm. 2 und 8. 224.

Anm. 1. Uber die Ansicht Nieses, dafs Solons gesetzgeberische Thatigkeit sich

nicht auf die Verfassung (noAir«»«), sondern nur auf das materielle Kecht (yopot)

erstreckt h&tte, vgl. S. 46, Aum. 1.

2) Vgl. S. 48, Anm. 1.

3) Vgl. S. 47, Anm. 2.

4) Uber die Hohe des Census der vier Abteilungen oder Steuerklassen <tIAj}),

in welche die Burger ihrem eingescbatzten Vermogen (r»>^n) uach eingeteilt

waren, stand daher nicbts in den solonischeu Gesetzen. Vgl. S. 47 , Anm. 2.

Uber die i4X^ und die wahrscbeinliche Zeit ihrer Ausbildung (um die Mitte des

7. Jahrhunderts) vgl. S. 180 und 227. Zu der S. 180, Anm. 1 angefuhrten Litte-

ratur sind hinzugekommen die Werke von Wilamowitz, Ed. Meyer und Beloch.

Wilamowitz, Aristoteles und Athen II. 52 setzt die Ausbildung der teXy eben-

fallfl vor 650. Er bemerkt II, 305, dafs Solon nach seinen eigenen Aufserungen

(Frgm. 15) die Plutokratie perhorresziere. Es ware daher kurzsichtig gewesen,

ihm die Klasseneinteilung , die sogenannte Timokratie als ueue Erfinduug zuzu-

schreiben. Belocb, Gr. Gecb. 1, 374 schreibt sie dagegen dem Solon zu, ebenso

Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 408, S. 653 ff. Letzterer meint jedoch, „es

sei hochst unwabrscheinlicb, dafs Solon einen wirklichen Census der Biirgerschaft

eingefuhrt habe, dazu feble in seiner Verfassung jedes Organ. M. nimmt nur eine

Abstufung der Besitzenden nach Vollbauern und Bittern an ; aus den Bittern babe

Solon die „ Funfhundertscheffler , die Besitzer eines Landgutes von 200 bis 250

Morgen, als die Beichsten ausgesondert. Die Einkunfte der drei Klassen zu rund

500, 300 und 200 Scheffel waren zum Zwecke der Eisphora, der aufserodentlichen,

namentlich fUr den Krieg erhobenen Vermogenssteuer angesetzt worden. Von

Uiesen Siitzen ware ein jedesmal durch Volksbescblufs bestimmter Prozentsatz ge-

steuert worden. Die Angabe des Thukydides (III, 19: xai aiiioi ioevtyxoyies rctt
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Obwohl Solon gerade die Keiclun itir die schlimrae Lage des

Staates verantwortlich niaciite und offen erklarte, dafa Reichtam sich

nQtoioy iotfOQav xri. .), dafs die Atbcner zuerst im Herbst 428 eine Eisphora er-

hoben batten, ware irrttimlich, denn inschriftlich kame sie scbou fruber Tor. CIA.

I, 25; IV, p. 9. - Die Inschrift, auf welcbe aicb Ed. Meyer bereft, enthalt Bruch-

stiicke eines urn die Mitte dea 5. Jahrhunderts gefafsten Volkabeschluasea , der

daa Verhaltnis Athens zu Hestiaia betrifft. Es iat mindesteni fragUch, ob man

die erhaltenen Worte [(n«e«) <f* riSy x^f"ton' iatf°{.9s< M «?>«» int^tfiZttr)

. . or (wy) itifi pi} A/j<rrcu(F z)ai\Xrj\p
J
auf eine von der atheniscben Biirgerschaft

zu erhebende Eisphora beziehen darf. Ebenso steht der Wortlaut des Thuky-

dides der Auffaasung (Ad. Kirchhofl. Abbdl. d. Berl. Akad. 1876, S. 27; O. Gil

bert, Gr. Staataaltert. I» 408, Anm. 3) entgegen , als ob er nur die Zeit dea

ponneaiachen Kriegea im Auge batte. Abgeaehen von den naukrarischc

(vgl. S. 189), wird der Staat in Kriegazeiten gewifs schon im 6. Jahrbundert zur

Auaacbreibung aufserordentlicher, unmittelbarer Steuern gczwungen gewesen aein.

Indeaaen, da die Peisistratiden alljahrlich eine Steuer von einem Zwanzigstel der

Ernte erhoben, so diirfte wohl auch eine aufaerordentliche Rriegasteuer vor den

Perserkriegen nach Mafsgabe der Jahreaernte und der riX/j auferlegt worden aein.

Das wiirde dann aber eine von der spatern eiayopd oder Verm 6 gens steuer (vgl

8. 181 Anm.) verachiedene E in kom men steuer geweaen aein und

recht haben, wenn er die efoxpoQa von 428 als die erste bezeicbnet. Vgl.

Bockh, Staatsh. Ath. I
1
, 556.

Ein wirklicher, wenn auch noch so einfacher Census war in der solonischen

Verfassuiig durchaus erforderlicb , da die staatlichen Rechte und Pflicbten der

Burger von der Zugehorigkcit zu den einzelnen r/Aij abhingen. Die Grenze zwi-

sclien den Theten und Zeugiten, den Zeugiten und Bittern, den Bittern und Pen-

takosiomedimnoi mufste gesetzlich dureh ein Merkmal festgelegt aein, denn inbezug

auf die Grofse der Grundstticke und den Wirtschaftsbetrieb gab es natiirlich

zahlreiche, allmahliche Ubergange. Es ware ohne ein solches Merkmal in vielen

Fallen nicht leicht zu erkennen und entacbeiden gewesen, ob jemand etwa zu den

Bittern oder zu den Pentakosiomedimnoi geborte und das hocbste Staataamt be-

kleiden durfte oder nicht. Die Absch&tzung nach der Grofse dea Grund-

besitzes ist ganz problematisch und kommt in der Uberlieferung fiber die

Schatzungsklaaaen nicht vor. Ein Grundstuck in der fruchtbaren „Ebene w konnte

einen mehrfach hoheren Wert haben und einen weit grofsern Ertrag abwerfen als

ein gleich grofses in den magern Landesteilen. Noch problematischer wird die Ab
schatzung nach der Grofse durch daa Hinzutreten dea fur die Bodenproduktion

ao wichtigen Olbaus. Eine naturlicbe und einfache Abschatzung der Grund-

besitzer war die nach dem durchschnittlichen Brutto - Ertrage der Ernte. Ferner

ist Ed. Meyers Behauptung, dafs ea in der soloniachen Verfassung an einem Organ

fur den Census fehlte, mindestens nicht zu beweisen. Wir kennen die Verfassung

nur ungenUgend, und ea ist sogar wahrscheinlich, dafs die Naukraren dieses Organ
bildeten. Vgl. S. 192.

Ed. Meyer bemerkt: „Fur die Zeugiten wird ein Ertrag von 201) Scheffeln,

also ein Gut von 70 bis 100 Morgen angegeben. Ist diese Angabe richtig, so

waren alle Mittel- und Kleiubauern, selbst wenn sie einen Hof von 50 bis 60 Mor-
gen besafsen, mit der besitzlosen Maase zusammengeworfen und zahlten zu der
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§ 1G. Das Recht Drakons und die solonische Verfassung.

oft bei Schlechteu, Tiichtigkeit bei Armen fonde, so war er docb kein

Demokrat. Ebenso wenig wie er der Masse der „Gemeinen" gleichen

Klassf der Tagelohncr. Das erscheint indesscn kaum denkbar". Auf die Kriegs-

dienste der Mittel- and Kleinbauern hatte der Staat nicht verzichten kbnnen,

sowt ware das Hoplitenheer aof eine winzige Truppe zusammengeschmolzen. —
E« ist allerdings schwer denkbar, dafs Solon die Mittel - und Klein-
bauern mit der besitzlosen Masse der Hektemoroi und Tagelohner
zaiam mengeworfen haben sollte. Indessen diese Schwierigkeit lafst sich

doch noch in andercr "Weise als durch die Annahme heben, dafs die iiberlieferten

Oususz&hlen nur mit der Steuererhebung zusammenhiingcn. Eld. Meyer geht von

der Voraussetzung aus, dafs das riXoq der Theten allc diejenigen umfafste, die

nicht aus eigeaem Besitz, sondern durch Arbeit fur andere ihr Brot verdienten,

ilto namentlich auch die Hektemoroi, und dafs Solon, indem er den Theten btir-

gernche Rechte verlieh, alle Attiker zu Burgern von A then machte (vgl.

Ed. Meyer, Forsch. zur alten Geschichte, Halle 1892, S. 305 und dazu S. 110,

Anm. 4). Ein ahnlicher Gedanke Endet sich schon bei Philippi und E. Curtius,

tgL S. 122, Anm. 4. Auch Wilamowitz, Aristoteles II, 68 sagt: „AUe Atheuer

— U9i/raibt annyrtq, wie der Ausdruck wohl schon jetzt lautete — erhieltcn an

<ier Staatsverwaltung Anteil". Das ist gewifs nicht richtig. Die Angaben des

Aristoteles in der U&n. 20 und 21 tiber die Neubtirger des Kleisthenes und die

Aafnahme „aller" in die Phylen, 8nu>( /jctcioxuo* nXsiovs rijs noXueiag erhalten

bei Ed Meyer II, § 493 keine befriedigende Erklarung.

In Solons Gedichten findet sich ferner keine Angabe, dafs er die 7rm/(>o/, die

nicht ram <fr^i<>< gehorten (vgl. S. 110, Anm. 4), zu Burgern machte. Ein solche

Mafsregel, die von ebenso tief einschneidcnder Bedeutung, wie die Schuldentilgung

und Aufhebung der Schnldknechtschaft gewesen ware, hatte Solon nach seiner

Art zweifellos mit Nacbdruck wiederholt bervorgehoben. Die Hektemoroi er-

hielten offenbar erst durch Kleisthenes burgerliche Rechte (vgl.

8. 22 Anm. a. E.; S. 108ff. und 185) nachdem sie durch Peisistratos
lelbstandige Bauern geworden waren. Die urn die Mitte des 7. Jahr-

hmtderts ausgebildeten rrtij umfafsteo keineswegs alle Attiker, sondern nur die-

jeoigen, die im Besitze der biirgerlichen Rechte waren, und ihre Namen deckten

rich nicht vollig mit dem Begriffe, den man gewobnlich mit ihnen verband. Vgl

S 184. Zum rikog der Theten gehorten daber nicht die besitzlosen von den bur-

ger-lichen Rechten ausgeschlossenen Gemeinen , sondern einerseits die Bauern , die

Tom eigenen Gruudbesitz weniger als 200 Mafs ernteten und die, falls ihre Land

•telle nicbt zum Unterbalt ausreichte, vielfach auch bei Gelegenheit land-
liche Lohnarbeit verrichteten, anderscits die Angehorigen des Standes
<ler Demiurgen, der die gewdhnlichen gewerblichen Lohnarbeiter und Kleinkriimer

nicht umfafste. Vgl. S. 110. 185. — Es ist endlich schwerlich richtig, dafs bei

«B*m Verzicht auf die Kriegsdienste der Mittel- und Kleinbauern im Sinne

Ed. Meyers das Hoplitenheer auf cine winzige Truppe zusammengeschmolzen

•ire. Die Zahl der selbstaudigen Bauern, die eine Brutto-Ernte von weniger als

2Q0 Mafs batten, war damats schwerlich betrachtlich, denn viel weniger konnte ein

K&uer nicht ernten, wenn er allein von den Ertragen seiner Wirtschaft sich und

^ine Familie unterhalten wollte. Wer unter 100 Mafs erntete, war sicherlich

<cboo auf Nebenverdienst augewiesen. Vgl. Busolt , Mullers Handb d. klass.
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Anteil wie den Edlen am f'etten Boden der Heimat gewahren und den

Grofsgrundbesitz auiteilen wollte, lag es in seinem Sinne, jenen gleichen

Anteil an der Staatsverwaltung zu geben. Bei seinem niafsvollen Wesen
ging er nicht auf eine vollstftndige Umgestaltung der Staatsordnung

aus, sondern auf eine von der politischen Lage gel'orderte und den

Umstanden angemessene Reibrni Konservativ hielt er an dem be-

stehenden Census nach dem Ertnige vom eigenen Grundbesitz lest *,

Altertumsw. IV, 147, Anm. 5. Man darf annehmen, dafs im 5. Jahrhundert, wo
allerdigs bereits eine Herabsetzung des Census und eine Entwertung des Gcldes

im Vergleiche zur Zeit Solons stattgefunden hatte, die kleinere Haltte der Biirger-

schaft zu den obern Schatzungsklassen, die grofsere zu den Tbeten gehorte. Vgl.

Beloch, Die Bevolkerung der gr.-rom. Welt (Leipzig 1886) 25. 70. Von den

reichlich 40000 Bttrgern im Jahre 431 waren etwa 16000 zum Hophtendienst

verpflichtet, und es gehorten 18 bis 19000 zu den oberen Klassen. Vgl. Beloch

a. a. O. 59. 66. 72. 74 und Busolt a. a. O. 199 (Wilamowitz, Aristoteles II, 209 ff.

schatit die Zabl der Biirger auf 60000. Diese Schatzung ist jedoch mit den uber-

lieferteu Angaben nicht gut vereinbar). Bei Plataiai fochten nach Hdt. IX, 28

nicht ni. hr als 8000 athenische Hopliten. — Ein gewohnliches Bauerngrandstiick

ist naturgem&fs ein solches, das mit einem Gespann bewirtschaftet wird und zur

Unterhaltung desselben ausreieht. Nichts steht der Annahme entgegen,
dafs die Hauptmasse der attischen Bauernschaft urspriinglich aua
Zeugiten bestand, die ein solches Grundstiick besafsen und zwi-

schen 200 und 300 Mafs ernteten.

1) Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 408, S. 656 und 657 erklart freilich die

herrschende Annahme, dafs Solon alle Nichtgrundbesitzer den Theten zugewieseu

habe, fur ganz unbegrundet. Die reiuhen Fabrikanten und Kaufleute, die keinen

Grundbesitz gehabt batten , waren oftenbar nach ihrem Einkommen den Klassen

zugewieseu worden, wobei mau nach dem damaligen Marktpreise (Plut. Solon 23.

Vgl. S. 244, Anm. 1) den Scheffel zu einer Drachme gerechnet hatte. Das hat

Hchon Pdhlmann, Miillers Handb. d. kl. Altert. Ill , 388 ausgesprochen und Ahn-

liches nabmen u. A. auch Grote, Gesch. Griech. II*, 93 und H. Landwehr, Pbilol.

Supplbd. V, 137 ff. an, dagegen F. Cauer, Parteieu und Politiker in Megara und

Athen (Stuttgart 1890) 58 f.; Hat Aristoteles u. s. w. (Stuttgart 1891) 68 ff.;

V. Thumser, Hermanns, Gr. StAatsaltert." , § 68, S. 386; G. Gilbert, Griech.

Staatsaltert. I\ 144. 148; Beloch, Gr. Gesch. I, 324. Die Ansicht Ed. Meyers ist

eine der Uberlieferung der Atthidographen , also der am besten unterrichteten

Quelle, widersprechende Hypothese. Aristoteles i'*n. 7, 9 sagt klar und deuUich,

dafs die diejenigen Burger umfafsten, welche eine bestimmte Anzahl von

Mafsen ix irlt olxtiaq, vom eigenen Grand und Boden, ernteten. Wenn Ed. Meyer
sagt: „Anthemion ('A9n. 7, 4; Pollux VIII, 137. Vgl. dazu Kaibel, Stil und Text
der l4&n.

t
8. 138) ist gewifs nicht durch Ankauf eines Landgutes , sondern durch

den Ertrag seiner Arbeit vom Theten zum Ritter avanciert u , so ist das eine blofse

Vermutung. Es ist nicht abzuseben, warum nicht Anthemion fur den Ertrag seiner

Arbeit sich ein Kittergut gekauft haben sollte. B. Keil, Die solonische Ver-
fassung (Berlin 1892), 68 schliefst aus dem Umstande (auf den auch Ed. Meyer
hinweiat), dafs um 580 zwei „ Fabrikanten " das Archontot erlangten, dafs Solon
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§ Hi. Das Recht Drakons und die solonische Verfassung.

>eine neue Mafsordnung bewirkte jedocb thatsilchtich eine Herabsetzung

desselbcn urn iiber ein Viertel, so dafs viele, die bisher zur Abteilung

der Tbeten gehorten, in die der Zeugiten ttbergingen und damit das

Recht zur Bekleidung von Amtern erhielten. Ebenso erweiterten sich

die fur die Befahigung zu den hochsten Staatsamtern gezogenen Schran-

ken !

). Sp&tcrhin wurden die Censussatze in Geld urogesetzt. Bei der

Einschatzung beriicksichtigte roan seitdem nicbt blofs den Grundbesitz,

*»ndern das gesamte Vermogen, so dafs ein wohlbabender Mann nicbt

mehr zu den Theten gehoren konnte. Wahrscheinlich erfolgte zugleich

eine Kapitalisierung der Censuss&tze und eine Herabsetzung derselben

nir die beiden untern Klassen der Besitzenden. Es ist uberliefert, dafs

die Pentakosiomedironen ein Talent, die Hippeis dreitausend Drachmen,

die Zeugiten eintausend Drachmen zu versteuern batten *

die Tiki nicht nach dem Ertrage des Bodens , sondern nach dem Nutzwerte des

ganzen Vennogens festgestellt babe, da eine Anderung der Verfassung in der

korzen Zwischenzeit nicht nur nicht fiberliefert, sondern anch an sich unwahr-

<heinUch sei. Solon habe die vorhandenen CensussStze nach dem Bodenertrage

in Geld nmgerechnet and sie durch Anwendung des leichtern euboeischen Geldes

ermirsigt. — Allein die Wahl jener beiden „ Fabrikanten " (vgl. S. 108, Anro. 2)

erfolgte nach langero, wiederholt zur Anarchie fiihrenden Parteikampfen, nach der

Usurpation des Damasias and auf Grand einer besondern Vereinbarung der Stande.

Man darf also aas dieser Wahl, welche einer Epoche der Reaktion gegen die so-

looische Verfassung angehort, nicht schliefsen, dafs sie nach den solonischen Ge-

setxen gestattet war. Eher ist das Gegenteil daraus zu folgern.

1) Vgl. Busolt, Philol. (1891), 395; B. Keil, Die solonische Verfassung, S. 71.

2} Pollux VIII, 130: Tipifiaxa &' qy TfrraQa, ncvraxooiOfieMftvwr , Initittty,

9tiXixtSr, ol ftiy tx rov ntrraxooin fiiroa SiQti xai rygd noisiv xXi)&4vjff

Kttilicnoy <T */c to dfi/unainy jtiXayxoy ol dt jf)y Inndda rtXovyreg . . .

(itoioty <fi fxHffa tQutxtoia, a vdXio xo y di q fiir tiXayj ov. ol dk to ^vyffiioy

tihn~rit( ano dutxooitav ptrotuv xaxtXdyovio, avttXiexoy di fivtie dixa. ol dh

*o Sipucov ovdtf/Uay a'pjfqV IdX0** ot fdk ttvdXtoxov ovdiv. Die Summe von einem

Faleat erklart sich am einfachsten dadurch, dafs der Kapitalwcrt des Grundsttickes

jvmaDi einem niedrig bemessenen Durchschnittssatze der Grundrente von 8J %
TgL Bockh, Staatsh. Ath. I

s
. 178; II

8 Anhang, S. 37, Anm. 229) zum zwolffachen

Ertiapf berechnet wurde. Nach diesem Satze miifsten die InneTs mit 3600

Hracbmen, die Zeugiten mit 2400 steuerbaren Drachmen angesetzt sein, sie sind

« sber nur mit 3000 und 1000 Drachmen. Moglicherwcise steht die Zcugiten-

SehaUung mit einer Herabsetzung des Minimalertrages eines Zeugiten-Grundstuckes

200 auf 150 Mafs in Beziehung. Nach dem bei Ps. Demosth. XLIII (g.

^lakart.) 54 eingelegten, echten (Wachholz, De litis instrutnentis in Demosth. quae
fat. orat. in Macartatum, Kiel 1878, Diss.) Gesetze iiber die Ausstattung der Erb-

wcbter aus dem Thetenstande durch die nachsten Anverwandten soil der Penta-

< "lotnedimuos 500 Drachmen, der Hippeus 300 Drachmen, der Zeugites 150 Drach-
ma" xahlen. Das Verstiindnis der Pollux Stelle hat Bockh angebahnt. Vgl. Sth.

d Ath. I', 578 ff. und dazu V. Thumser, De civium Atheniensium muneribus
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Da man trotz der fortw&hrenden Steigerung des Preiaea der

LebensbedtirfnisBe und der Arbeit, sowie des bedeutenden Sinkens des

Geldwertes an den einmal angenommenen Satzen festhielt, so gingen die

Stufeu der Schatzungsklassen thats&chlich iramer tiefer herunter. Es

kam schliefslich dahin, dafs ganz arme Burger zu den Pentakosiome-

dimnoi gehorten Damii verloren die Schatzungsklassen ihre politische

Hcdeutung und wurden, abgesehcn von gewissen privat- und strafrecht-

lichen Fallen, zu einer Antiquitat von wesenthch forraellem Wert *.

Die Angehdrigen der drei obern Klassen waren zum regelmafsigen

Kriegsdienst in der Biirgerwehr als Scbwerbewaffnete oder Reiter ver-

pflichtet, wahrend die Theten nur ftir den irregularen Dienst als Leicht-

bewaffnete und zur Bemannung der Kriegsschiffe herangezogen wur-

den s
. Die Reichcn hatten aulserdem verschiedene offentliche Leistungen

(Wien 1880}, S. 29ff. Doch ist Bbekhs Konstruktion einer progresaiveo Ver-

mogensateucr eine blofse Hypothese. Schon Grote, Gesch. Griech. IP, 92, Anm.
49 hat bemerkt, dafs Btickhs System zu verwickclt ware. Zu den einfacheu Ver-

haltnisscn der Bolonischen Zeit pafst es auf keinen Fall. Das seigt Beloch,

Hermes XX (1885), 245 rgl. XXII, 371; Neumann, Conrads Jahrb. 1880, 8. 521;

P. Cauer, Hat Aristoteles u. s. w., 8. 69; Hermanns Gr. Staatsaltert.*, bearb. vod

V. Thumser, § 68, S. 387. Beloch weist darauf bin, dais die Peisistratiden , die

doch gerade die Srmeren Rlassen begiiDstigen mnfsten, keine progressive Stener

erhoben, soodern gleichmaTsig den Zwansigsten yon der Ernte. Freilich war das,

wie Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, 656 Anm. herrorhebt, keine aufserordentliche

Kriegssteuer , sondern eine jiibrlichc Abgabe. Aber wenn iiberhaupt eioe pro-

gressive Hesteuerung fur eine direkte Abgabe bestanden hfitte, so wurden doch

wohl die Peisistratiden dieselbe auch fur ihre regelmafsigen Aaflagen angewandt

haben.

1) Aristot. 'Aih%. 47, 1 sagt von den rapUu der Athener: xl(^orr«r») <f' $tt

ix ?qf <pvky<, ix nenaxoaiofAktiifitrtitv sard ror Zo\wvo( v6p{pv — tit ynQ 6 r)6fio{

xvgtof iarw — aQfti 6 Xa^tuv xttv ntivv jiiVqc p. Uber die allmiihlicbe

demokratische Wirkung des Fc9thaltens an dem tu^Di* npairor jift^fta bei gleich-

zeitiger Preissteigerung vou Besitz und Erwerb, sowie Verminderung des Geld-

wertes rgl. Aristot Pol. V. 6, p. 1306b, v. 9 und V. 8, p. 1308a, v. 35ff. Nahe-

res bei B. Keil, Die soloniscbe Verfassung, 8. 72 ff.

2) Uber die Frage nolo* rftos xeXti, welcbe denjenigen, die an der Erloaung

eines Amtes teilnehmen wollten, und dann auch bei der Dokimasie vorgelegt wurde,

vgl. Aristot. 'A9n. 7, 4; 55, 3; Pollux VIII, 85. 86; Deinarch. Aristog. 17. Uber

die Bedeutung der r&n fur das Stellen yon Biirgen und Abmessung gewisser

Strafen ygl. 8. 181 Anm. und S. 227 Anm. Uber die Beitrage cur Ausstattung

einer Erbtochter aus der Thetenklasse nacb Hafsgabe des riXo< ygl. 8. 269,

Anm. 2.

3) Antiphon und Aristophanes b. Harpokr. s. v. *fr«<. Die Theten nicbt im

Katalog und in den raft* der Hopliten: Thuk. VI, 43; ygl. Ill, 87; VH, 16;

IV, 94: ifnXal (Ff ix naQaoxivqs plv tun\i,ouivoi ovxt tort nafijotw, oit$ iytrorxo

rjj noXu. Vgl. II, 13. Die Theten nahmen an Ausziigen mh allem Volk (way-
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(hrjtGVQ'/im) 1 zu Ubernehmen und im Verbande der Naukrarien fur die

(f^O teU. Thuk. II, 31; IV, 90. 91. In den Phylenregimentern dienten sie nur

in aufscrordentlichen Fallen naeh der sicilischen Katastrophe. Vgl. Usener, Jahrb.

f. kiaas. Philol. CVII (1873), 162; Bockh, Sth. d. Ath. I
s
, 325 ff. 351; H. Schwartz,

Ad Atheniensium rem militarem studia Thucydidea , Kiel 1877 , Diss. — Im
5. Jahrhundert gab es eine aus Burgern der Theteuklasse gebildete, nach Phylen

gegliederte und auch im Frieden besoldete Truppe von 1600 Bogenschtitzen

(rofo'ro*), die in der Stadt Wachtdienste leisteten, zu den Besatznngen in den

Bundesstfidten und zu Seeexpeditionen herangezogen wurden. CIA. I, 9. 54. 55.

79. 433. 446; II, 959; Bullet, d. corr. hell. XIV (1890), 51; Thuk. II, 13; IV,

129; V, 84; VI, 25, 43; Aristot USn. 24; vgl. Hdt. IX, 22. 60; Pint. Them. 14.

Weiteres bei Wernicke, Hermes XXVI (1891), 74 ff.
; Busolt, Mfillers Handb. d.

kl. Altertumsw. IV, 309.

1) Xjpovgyla iat nach den Inschriften die altere Form, XtijovQytu erscheint

stets seit Beginn des 3. Jahrhunderts. CIA. II Add., Nr. 554b, v. 14 (386

v. Chr.); Nr. 556, v. 5. 6 (Zeit des Demosthenes); Nr. 172 , 4 (340-322 v. Chr.).

vgl. Meisterhans, Grammatik d. att. Inschriften', S. 29, Anm. 174. Die altere

Form auch in der U»n. 27, 3; 29, 5, 56, 3. Vgl. Bekker, Anecd. gr. 277, 19.

Der Name bezeichnet einen Dienst fur das Gemeinwesen (Aadc, keitiof, Xtjirot.

Vgl. Hdt. VII, 197). G. Curtius, Gr Etym., p. 362, Nr. 335. Die Burger, die

einen bestimmten Census hatteti, waren dazu in einem gewissen Turnus verpflichtet.

Im 4. Jahrhundert verpflichtete im allgemeinen ein Vermogen von
iiber zwei Talent en. Isaios UI, 80; XI, 40; Demosth. XXVII (g Aphob. I)

64; Isokr. XV, 154.

Regelmiifsig wiederkehrende (iyxvxXtm) Leiturgien waren im 5. und 4. Jahr-

hundert namentlich die Choregie (Aufstellung
,

Einiibung, Unterhaltung und

Ausstattung der Chore fur die lyrischen und dramatischen Agone), Gymna*
siarchie (Unterhaltung der an den Fackelwettl&ufen Teilnehmenden), Hestiasis

(Speisung der Phylengenossen an einzelnen Staatsfesten) , Architheoria (ftber-

nahme von Festgesandtschaften) und eine Art der Hippotrophia (8tellung

von Luxus - und Rennpferden zu den 'Aufzugeu und Wettkampfen an gewissen

Festen. Vgl. Xen. Oik. II, 6; Lykurg. g. Leokr. 139 und dazu Martin, Lea

cavaliers Athdniens, Paris 1886, p. 295 ff. 302 ff.; K. F. Hermanns, Gr. StaatealtertA

bearb. von Thumser, § 112, S. 643). Aufserordentliche Leiturgieen waren die

Trier archie und (seit 378/7) die Proeisphora oder vorschufsweise Steuer-

zabluog. Naheres iiber die Leiturgien bei Bockh, Sth. d. Ath. I
s

, 533 ff.;

V. Thumser, De civium Atheniensium muneribus, Wien 1880; Hermanns, Gr.

Staatsaltert.*, bearb. von V. Thumser, § 121, 8. 689 ff.; Gilbert, Gr. Staatsaltert.

I», 401 ff.

In welchem Umfange und in welcher Form die Leiturgieen in

der Zeit Solons vorkamen, lafst sich nur teilweise bestimmen. Die

Koaten fur die Ausrtistung von Kriegsschiffen hatten die VermSgenden als Mit-

glieder der Naukrarien aufzubringen , ebenso wurden aus Naukrarie - Geldern

die Kosten fur Festgesandtschaften bestritten. Vgl. S. 189, Anm. 1 und S. 191.

192. Die Hestiasis hiefs vermutlich in der Zeit der PeiBistratiden y»Aa^//«.

Vgl. Ps. Aristot. Oik. U. 2, p. 1347 a, v. 11 und dazu Wiiamowitz, Philol. Unters

I, 223.
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Ausrustung von Kriegsschiffen beizusteuern , sowie Reiterei zu stellen.

Die Theten waren steuerfrei

Den Verpflichtungen der Begtiterten entsprachen, wie in der

bisherigen Verfassung, staatliche Vorrechte. Nur die Angehorigen

der drei obern Kla&sen waren berechtigt, Staat&amter zu bekeiden und

war je nach ihrer Rlasse hohere oder niedere Arnter. Zum Ar-

1 Uber die Naukrarien und naukrarischen Leistangen vgl. S. 190ff.

Nach Pollux VIII, 108: vavxqaQia ixaortj dvo Innf'af uuotiyt xal rail' uiav Wi-

lamowitz, Aristoteles II, 163, Anm. 48 vermutet, dafs dvo aus dixa verschrieben

ware und dafs also die Naukrarien 480 Reiter gestellt batten. Die Zahl 96 ware

eine lacherliche Ungereimtheit. Vgl. jedoch S. 191 , Anm. 3. — Wie die Schiffs-

ausriistung (die spatere Trierarchie) , »o war auch die Unterhaltung eines

Pferdes zum Keiterdienst, die Innorgoyla , eine personlicbe Leistung der

Vermogenden fur das Gemeinwesen und insofern eine Xj\xovqy(a % doch uuterschied

sich diese Leistung von den iibrigen Leiturgieen dadurch, dafs sie nicht in einem

Turtms abwechselte, sondern alien Biirgern oblag, die einen bestimmten Census

batten und persdnlicb zum Reiterdienste tauglich waren. Vgl. M. Frankel in

Bockhs Sth. d. Ath. II
s Anh., S. 110, Anm. 755 (anders V. Thumser, Hermanns,

6r. Staatsaltert."
, § 112, S. 643, Anm. 10). Urepriinglich hatten gewifs alle

Inntie Reiterdienste zu leisten (vgl. 8. 182. 183 Anm. und 184), iiber die Regelung

dieser Vcrpflichtung durch Solon ist nichts bekannt, doch beliefs er sie im Rabmeu
der Naukrarien. Im 4. Jahrhundert, wo man ein Pferd nicht unter 300 Drachmen

kaufen konnte (Isaios V, 43) und fur ein gutes Reitpferd 1200 Drachmen zahlte

Aristoph Wolk. 21 ;
Lys. VIII, 10), war der Census des rcXoe der Inncte fur den

Ritterdienst zu uiedrig. Vgl. S. 269, Anm. 2 und 270, Anm. 1. Uber die damalige

Verpflichtung zum Ritterdienst sagt Xen. Hipparch. I, 9: rot'c mv xoirvr Inn eat

dtjkoy utt Ka&iardyai 6ei xara ror vofiov tovf <f vrai urrtrov; xn) /or
t
uaai

xal aduitat »* eiat'tyovxa eis Atxaat >,tunv »* nt(&ovra. Zur Zeit des Aristoteles ('M&n.

49, 2) hatten zehn vom Volke alljahrlich erwahlte xaraXoyei^ aus den in das

dien8tpflichtige Alter eingetretenen Biirgern die zum Reiterdienst Verpflichteten und

Geeigneten auszumustern. Sie iibergaben ein Verzeichnis derselben den Phylarchen

und Hipparchen, und diese legten es dem Rate vor. Im Rate wurde dann der

Ritterkatalog revidiert. Nachdem die korperlich nicht mehr Tauglichen gestrichen

waren, erfolgte eine Prufung der von den xaraXoyeic aufgesetzten Liste. Wer von

den Au8gemusterten eidlich versicherte, m) dvvao&at tip Haitian Inntvttr >' ji

ot/ofa, wurde entlassen, die iibrigen wurden auf ihre Tauglichkeit hin gepruft und

entweder in den Katalog eingetragen oder ebenfalls entlassen. — Verschiedenheit

des Ritter- und Hopliteukatalogs : Lys. XV, 5; XVI, 6, 13. Vgl. Aristoph. Ritter

1369. Der ordentlich bestellte Ritter durfte nicht als Hoplit ausgehoben werden

(Lys. XV. 7), wer dagegen ohne ordnungsmafsige Eintragung in den Ritterkatalog

Ritterdienste leistete, verfiel in Atimie. Lys. XIV, 8—10; vgl. XV, 11; XVI, 13.

Naheres bei Bockh, Sth. d. Ath. I", 317; V. Thumser, De civium Atheuiensium

muneribus (Wien 1880) soff; Lejeune-Dirichlet, De equitibus atticis, Konigsberg

1882, DisH.; Martin, Les cavaliers ath^niens, Paris 1886; Hermanns, Gr. Staats-

altertum bearb. von Thumser, § 112; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. 1% 358 ff. —
Theten steuerfrei: Pollux VIII, 130.
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chontat waren nur Pentakosiomediin noi befahigt; ebenso

war dieser Klasse das Amt der Schatzmeister der Athena auf der Burg

vorbehalten. Den Theten, die keine politischen Rechte beae&sen

hatten, verlieh Solon die Berechtigung, an der Volksversammlung
und an dem Volksgericht teilzunehmen '. Sie erhielten damit grund-

1) Ari8tot. Ii9n. 7, 3: xdg f*(hy ov)y cr?/«$ aniyupty dgxtty ix neyxaxooio-

ficiipyoy xal Innitov xal Zevyixtov, xovg ivvia aQxoyxag xal xovg xaplag xai xot>i

n«lij(r«c) xai xovg iydtxa xal xovg xuXaxoixag, ixdoxoig dydXoyov xtp [teyi&H xov

uii(r'f )fi(ttTo)i dnodtdovg r(r)v <*Q)xiv ' roig ro &qxix6v xtXovoiy ixxXy-

aiag xai 6*txa o x ijp/tu y fitxidtoxc fxorov. 7, 4: xovg 6*' aXXovg &ijx ixov

,

ovdtpidg fitr i/ovr e ( aQxns. Vgl. Aristoteles bei Harpokr. s.t. dijxeg (Aristot.

Frgm. 388 Rose 1
). Daft die Theten nicht zu den Amtern berechtigt waren, stand

auch in der von Ariatoteles und Hermippos benutzten Atthis (Androtion). Plut.

Solon. 18: Jtvxtooy dk IcXmy xdg plv «r'p/«f( dndoag, toon eg noay, r oT

g

tvnoQon a'noXm e?v §ovX6fitvog
,
xyy d' aXXijv fttfat noXixeiav, q g 4

dypog ov pit eixsr *rX. 01 dk Aotaoi ndvxtg ixaXovvxo &tjreg
y
olg ovdtpiay

dgyttv (duxer dXXa up evytxxXriotn[$iy xai d ixd £ ny ftovov pe-

ttixov xijg noXixetag. Vgl. Aristot. Pol. II. 12, p. 1273b, v. 35 ff.: $yto* glaubcn,

idXatva yofxoSiztiy ytyio&ai onovdaioy oXiyaQylav xt ydo xaraXvoat Xtav axoaxov

ovoav, xal dovXtiovxa Tor dnpov navom, xal dtjttoxQaxfav xaxaotijoai xqy ndxotov,

ft IS ay t a xaXtSg r»V noXniiay. (Vgl. ttber „die Mischung": Wilamowitz, Aristo-

teles 1 , 68. 74) . . . lours de loXotv ixeiva pky vndQxovxa nQoxegov ov

xaxa Xv o ai
,

xi\y xs povX^y (xrjv h> *AQ4it» ndytp) xai rqV xtSy ap/riv algtotv xtX.

lokwv yt foixe xr
ty dyayxaioxdxqy dnodtdovai T<p drjfitp divaftiy, xo xdg aQxdi

alot XaSai xal ev&v ytiv xxX. xdg d' aQxdg ix xtSy yvatotfiory xal xtuv

Mv'itoootv xaxiaxqoB dnaoag, ix xoJv ntvxaxoaiofitdipytoy xal Ztvytxidv xai xgtxov

xiXovg x^g xaXovfiiyqg Innadog- (vgl. fiber diesen Ausdruck Wilamowitz, Aristo-

teles I, 8. 69, Anna. 41) to de xixaoxor frixixdv, otg ov'difitdg «o/ifc /if*?}*.

Aristot. Pol. III. 11, p. 1281. v. 32: dioneg xal lulmy xai xtav dXXwy xtyfg vono-

faxeSv xdxxovotv (to nXrj&og xtoy noXtxoJy) ini xt xdg ir'p/nipfa/ac xal xdg
tvdvvag x at y ^oriMr, itgx tty 6*1 xaxd ftovag ovx itSoiV. Die Ver*

wandtschaft der Quelle, welche Aristoteles ftir diese Stellen der Politika benutzte,

mit derjenigen, der Hermippoe ^Plutarchos) und Aristoteles in der *A&n. folgten,

rritt deutlich herror, ebenso aber auch die Verschiedenheit inbezug auf die Art

der Bestellnng der Beamten und die Teilnahme an dem dtxdCuv. Vgl. daruber

waiter unten S. 275, Antn. 1 und S. 286, Anm. 1. — Vgl. Pollux VIII, 130; Plat

Nom. III. 14, p. 698 B: Zur Zeit als der AngriflP der Perser erfolgte, nohxtfa rt

naXaui xai ix xtfi^fidxaty doyai xtyeg xtxxdgmy. Isokr. Panath. 147 und dazu

Kcii, Die solonische Verfassung, S. 87 ff.

Dafs die Theten bis auf Solon keine politische Rechte besafsen,
war die Ansicht der Atthis und ebenso des Oligarchen (Kritias), der dem Drakon

eine Verfassung zuschrieb. Vgl. S. 225 Anm. Es spricht auch sonst alle Wahr-

scheinlichkeit dafur, dafs die politische Berechtigung vorher auf die Besitzenden

beschrankt war, welche sich aus eigenen Mitteln als Hopliten waffuen konnten und

zam Dienste in der Burgerwehr verpflichtet waren. Auf die Verleihung der bei-

den politischen Grundrechte an die Theten bezieht sich ofienbar, wie auch Wila-

Ba«olt. OH*«hibrhf Geschichte. II. X. Anfl. 18
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satzlich Einflufs auf die Entscheidungen der Volksgeraeinde , die

Wabl der Archonten und die Rechtspflege.

Die Verleihung politischer Rechto an die Thetenklasse niachte aber

keineswegs alle Attiker zu athenischen Burgern, dean die Scbatzungs-

abteilungen (ri'Aij) umfafsten nor die Biirgerschaft oder den in die

Phylen und Phratrien sich gliedernden Demos, zu dem die Hekteinoroi

und die vom Stande der Demiurgoi ausgeschlossenen Lohnarbeiter nicht

gehorten. Erst Kleisthenes hat diese Klassen in die Bugerscliaft auf-

genommen, nachdem die Hektemoroi unter den Peisistratiden selb-

standige Bauern geworden waren l
.

Was die Art der Bestellung der Beamten betrifft, so fen-

den die Atthidographen in den solonischen Gesetzen nur die Bestimmung.

dafs die Schatzmeister aus den Pentakosiomedimnoi erlost werden soli-

ten. Diese Erlosung der Schatzmeister war also etwas Neues, wahrend

Solon im iibrigen an dem bisherigen Vertahren festhielt Als Aristo-

teles die Politika verfafste, war er der Ansicht, dafs Solon an der be-

stehenden Wahl der Beamten nichts geandert h&tte 3
, in der Schrift

vom Staat der Athener schreibt er ihm jedoch die Einfiihrung eines

mowitz, AriBtoteles I, 71 annimmt, der Ausspruch Solons bei Aristot. 'A&n. 12, 1

und Plut. Solon 18 (Frgm. 5): o*ij>y fiir yug idotxa xocov yiqm (Plut.: nqdxo-,.

oceov anagxtl
\
ti^c oit' ayeXwv ovx" inoQt(dfAtyo(. Vgl. dazu Kaibel, Stil and

Text der A9n. 147.

Uber die <ino t tu ypn xuv nolntia vgl. S. 185, Anm. 5. Uber die

Bestellung der Tamiai aus den Pentakosiomedimnoi nach Solons

ntqi xujv xaptuiv voftos vgl. Aristot. 'jt9n. 8, 1; 47, 1.

Da das Amt der xapfai der ersten KlassC- vorbehalten war, und Solon die Bt-

fahigung zu den Amtern entsprechend xtp fi%y(9n xov xtft^fiaxoi abstufte, so »t

von vornherein anzunehmen, dafs das hochste Staatsamt, das Arcbontat,
nur den Pentakosiomedimnoi zuganglich war (Gilbert, Gr. Staatsaltert

P, 145, Anm. 1 meint unter Berufung auf die angebliche Verfassuog Drakou*

U9n. 4, 2 aucb den Inntte). Nacb Aristot. li&n. 26, 2 waren alle vor dem Jahre

457/6 gesetzmafsig gew&hlten Archonten Pentakosiomedimnoi und Hippeis, erst

von da an erhielten die Zeugiten Zutritt zum Archontat. Der in der athenischen

Verfassungsgescbicbte bewanderte Demetrios von Pbaleron fuhrte nacb Plnt

Aristeid. 1 als Beweis fur die Wohlhabenheit des Aristeides an tip invrvftcr

(tQXqv, tjy tj(t$e itfi xvafiaf Xa/ujy 4x xwr ytveSv xtSv xa uiyiata xifA^fiaxa ttzt*F

piviov^ ot>( nevrttxooiofitdifivovg nQoariyoQtvov. Es ist nicht unwahrscbcinlicb. dai">

die Befahigung zu den drei obern Archontenstellen (mit Riicksicht auf die sakrmleo

und familienrechtlichen Obliegenheiten) aufserdem an die Zugehorigkeit zo den

Eupatriden gekniipft war. Jedenfalls baben diese Anspruche auf deren aus-

achliefsliche Bekleidung erboben. Vgl. S. 179, Anm. 1 a. E.

1) Vgl. S. 267, Anm. und den Abschnitt fiber die Peisistratiden.

2) Vgl. S. 47, Anm. 2 und S. 43, Anm. 1.

3) Vgl. S. 20, Anm. 2 und S. 273, Anm. 1.
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§ 16. Das Recbt Drakons und die solonische Verfassung. «?5

Losung und Wahl vereinigenden Verfahrens zu *. Die vier Phylen

hatten fur jedes Amt aus denjenigen, welche dazu nach ihrem Census

berecbtigt waren, je eine bestimmte Anzahl, je zehn fur das Archontat,

durch Vorwabl designiert und die Vorgewahlten dann um das be-

treffende Amt gelost. Allein diese Angabe des Aristotelea Uber die

Amterbesetzung in der aolonischen Verfaasung beruht blofs auf Kom-
binationen und Ruckschlussen, namlich eratens aua der zu seiner Zeit

stattfindenden Erloaung der Archonten aus zehn von jeder Phyle vor-

geloeten Kandidaten, zweitens aus der nocb im 5. Jabrhundert ublicben

Vorwahl, drittens aus dem solonischen Gesetz liber die Erlosung der

Schatzmeister. Es sind das aber Ruckschliisse, die mindestens inbezug

auf das Archontat nicht zwingend sind *. Thatsachlich hat die Amter-

besetzung durch Vorwahl und Losung langere Zeit hindurch nach der

Reform des Kleisthenes bestanden, und es iat mbglich, dafs schon lange

vorher die gewbhnlichen Amter in dieser Weise besetzt wurden * In-

1) *A&n. 8, 1 : tag cf ' dg^dg inoinat xXijgomlg ix ngoxglTaiv, ov'g (ixdar)*i ngo~

xgivtit Ttdr opvXuy. ngovxgiyfy 6' tig rovg ixvia agfoytag txdorn Una, xa\ rov(jotg)

i{ntx)X4govy • S9t¥ hi dtaptvti rnig ipvXatg xo oVxa xXtjgovy ixdorqv, tlx' ix xovxotv

xva(uvt(tr). orjfitioy d' on xXtigwtdg inoiqaty ix xdiv TtfWfidxwy 6 ntgi Ttav xttfuuv

xofiofy oj /pa^roi (o*utitXo)voty ext xtti vvv' xtkevit ydg xXqgovv rove xttfttag ix

ntnaxon10fit6ifivtoy. Vgl. Kap. 47, 2. — Gegen die Versuche P. Meyers, Des

Aristotelea Politik und die l4&n. (Bonn 1891) 44 und K. Niemeyers, Jahrb. f. kl.

Philol. CXLIII (1891), 408, denen sich G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I", S. 150,

Anno. 1 anschliefst, den Widerspruch zwischen den Politika und der 'Jdn. zu be-

seitigen, vgl. S. 20, Anm. 2. Auch Wilamowitz, Aristoteles I, 72 ff. bestreitet einen

Widersprucb. Er beruft sich zum Beweise dafur, dafa ttlgtTefru auch von einem

xXqgovy e** ngoxgixtov gesagt werden konne, auf ]A&n. 26, 2; Isokr. Areop. 22;

Plat. Nom. 756E; Hypereid. Euxen. 26, ttbergeht aber die fiir den Sprachgebraucb

in den Politika entscheidende Stelle, Pol. IV. 14, p. 1298b, v. 8: idv d* ivbuv

pi* algtx oi iyi&v dl xXrjgc* r o( , xai xXtjgatr ol q dnXtiig % ix n goxgix utv xtX.

2) Vgl. S. 47, Anm. 2.

3) Isokr. VII (Areopag) 16 empfiehlt t**(vnv TflV diifioxgaxtay dyaXaptty, nv

loXuiv fikv 6 dijfiotixoixaxog ytydfdtvog iyofjo9ixi)0t, KXtiodiyrn d' o rovt rvgdvyovg

ixfiaXwy xal toV dr,ftov xuxayaymv ndXiv i£ dgxrjg ««i iartjaty. § 22: ovx i(

andy t at y tag dg/dg xX^govxttg dXXd rovg fltXxtexovg xal rove Ixavtaxdrovg

ia>' i'xaoxov t<Zv egye»y ngoxgtvoyrtg xtX. Im Panathenaikos 130 ff. versctzt

dagegen Isokrates die staatlichen und sozialen Zustfinde, welche er im Areopa-

gitikos der von Solon ausgehenden Verfassungsepoche zugeschrieben hatte, in die

Zeit pi/it* loXuyog ftiy qXuttag
,
IJMiOxgdrov dk dvyaaxtiag. tj 145: ntQi di

rove ovrovV /govovg xadtox aoay ini rug aQ^dg rotlg n Q oxq lit iv r « g vnd
rtSy opvXei tor xal o*q/*or«Ji' rtX. Vgl. dazu B. Kail, Die soloniache Ver-

faasung, S. 78 fi. Allein Demen in staatsrecbtlicher Bedeutung gab es erst seit

Kleistheues, und was Isokrates hier uber die ngoxotaig sagt, deckt sich mit dem

im Jahre 487/6 eingefuhrten Verfahren fur die Bestellung der Archonten (Aristot.

18*
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desseu die Einfuhrung der (nach dem Wortlaute des Gesetzes durch

keine Vorwahl beschrankten) Losung fUr das Schatzamt beweist noch

nichts fur das Archontat. In der Zeit zwischen Solon und der Herr-

schaft des Peisistratos waren die Archonten sicberlich Wahlbeamte 1

Gewablt wurden die Archonten aucb unter den Peisistratiden * und in

der darauf folgenden Epoche bis zum Jahre 487/6, wo die Losung

unter Kandidaten eingefuhrt wurde, welche von den Oemen vorgewiihit

waren 3
. Daher finden sich unter den wenigen Archonten, die ana der

Zeit zwischen Solon und 486 bekannt aind, gerade politisch hervor-

ragende oder zu den leitenden, grofsen Geschlechtern gehorende Per

sonlichkeiten, die sp&terhin selten vorkoramen 4
. Alle Wahrscheinlich-

keit spricht dagegen, dafs die Athener nach solonischer Beetimmung

Beamte, die damals mit weitgehenden Befugnissen an der Spitze der

A9n. 22, 5). - Vgl. Ps. Demosth. LIX (g. NeainO 75; Demosth. XX g

Lept), 90.

1) Aristot. ASn. 13, 2: dttpaotas alQS&e)c aQ/tay xxX. dx' Icfo^sr avroif 4v

to GiaouxCew ag^ovrag cX4o9ai Sixa nxX. Es ist allerdings ein freierer Sprach

gebrauch moglich, und es lafst sich nicht feststellen, ob sich Aristotele-s an dec

Wortlaut der Atthis anschlofs. 'Afrit. 26, 2 braucht er den Ausdruck a?<>e«* for

die Erlosung ix nQoxgixiov, wfihrend er 22, 5 alQtioi im Gegensatze zu dersoJb^L

sagt. — Wenu damals eine Erlosung ix nQoxQixttrv stattgefunden hatte, so wurd>

es doch ein hochst merkwiirdiger Zufall sein, wenn das Los gerade w&hrend des

megarischeu Krieges, wo man einen tuchtigen Heerfuhrer braucbte, den Peisistratc-

zum Polcmarchos gemacht hatte. Vgl. S. 221 Anm. In dieser Epoche sind ferufit

mindestens ewei Angehorige des machtigen Gescblechtes der Philaiden ArcbooU:

gewesen. Vgl. weiter unten Anm. 4.

2) Thnk. VI, 54: xn <ft SXXa oi'tij ij noXi( xoif naiy xsifiivoig yoftotf djg^ie

nXtjy xa&* oaov dtt viva intfxiXovxo atptuy avxcSy iv taif dgjratg tiro*' xeik iXXa

rt avxtoy t}Qf«y rrfv iyutvoiav *A9ijra(<Hf «c?/9V IlfiafoiQazoe 6 'Inniov xrl. Eine

Erlosung ix nqoxqixtav ist dabei doch ausgeschlossen.

3) Aristot. Afrn. 22, 5: in\ TeXtatvov ng^oyxos ixvafiivatty xov< iyvia ip/o*

ras xard qpvXds, ix xwy nQOXQiMyxtov vno xdv dtjpoxoay ntrtaxoafov, xoxt /ifr«

rijV xvgavvt&a nQtuxov , ol eft ngoxtgoi navxti yaav alQStoi. Also,

nach dem Sturae der Tyrannis erloste man damals ram erstenmal die Archonten

aus Vorgewahlten, d. h. man kehrte zum soloniscben Verfahren zuruck, das wah

rend der Tyrannis aufser Cbung gekommen und durch reine Wahl creeUt wot

den war.

4) Dahin gehoren Damasias, die Philaiden Tisandros und Hippo
kleides (im Jahre 566. Vgl. Hellanikos bei Marceilin, Leb. Thnk. 3; Euseb

Vera. Ann. Abr. 1451 Schoene II, 94 und dacu Joh. Toepffer, Att. Genealopi-

278f.) und ein Miltiades (Dion. Hal. VII, 3), dann Isagoras (im Jahre 508 7

A»n. 21; Dionys. Hal. 1, 74), Hipparchos, der Fuhrer der Peisistratiden-Partei

(im Jahre 496/5. A»n. 22; Dionys. Hal. V, 77; VI, 1); Themistokles (Thnk
I. 93, 3); Aristeides (489; Demetrios von Phaleron b. Pint. Aristeid. I h

Mann. Par. Ep. 49).
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§ 16. Das Recht Drakons und die solonische Verfassung. 877

Staatsverwaltung standen, aus vierzig vorgewahlten Mannern erlost und

es dem glttckHchen Zufalle iiberlassen haben sollten, ob das Los einen

fur den Oberbefehl des Heeres geeigneten Mann traf. Die Einfiihrung

der Losung aus Vorgewahlten war erst moglich, nachdera die selb-

standige VerwaltungBthatigkeit der Archonten durch die administrative

Wirksamkeit des Rates der Ftinfhundert eingeschrankt und die Heer-

fuhrung thats&chlich zehn erwahlten Strategen ubertragen war *.

An der Organisation der Verwaltung hat Solon wenig ge-

andert. Die Phylen- und Naukrar ienverf'assung hat er bei-

behalten und nur mancherlei, wie das Verfahren bei Streitigkeiten urn

das Amt des Naukraros, neu geregelt * Die Archonten blieben die

hochsten Staatsbeamten s
, doch fafste sie Solon in gewissem Umfange als

Collegium zusammen, indem er ihnen geraeinsame Amtsgeschafte, wie

die Auslosung der Richter, libertrug 4 und dafur als gemeinsames Amts-

haus das Thesraotheteion zuwies 6
. Die von Aristoteles aufser den

Archonten und Naukraren ausdriicklich namhaft gemachten Beamten

tanden wohl die Atthidographen in den ihnen bekannten solonischen

Gesetzen erwfihnt. Aristoteles nennt die Tamiai 6 und das sie be-

1) Die S. 47, Aom. 2 auf S. 48 geltend gemachten Bedenken gegen eine Er-

loBung der Archonten ix nQo*Qdu>v in solonischer Zeit haben jetzt auch Ed. Meyer,

Geach. d. Altert. II, § 409, S. 659 Anm. and Beloch, Gr. Gesch. I, 361, Anm. 1

henrorgehoben (vgl. auch F. Cauer, Hat Aristoteles die Schrift u. s. w.
,
Stuttgart

1891, S. 60). An der Angabe des Aristoteles halten dagegen feet: Gilbert, Gr.

Staatsaltert. I», 150; V. Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert.", § 72, 8. 407 und

Wilamowitz, Aristoteles I, 49. 73; II. 63.

2) Vgl. S. 189, Anm. 1.

3) Vgl. S. 153 ff.

4) Auslosung der Volksrichter, die es erst seit Solon gab: Aristot. 'Attn 59,

7; 63, 1. Die neun Archonten hatten ferner bei der Versteigerung der G liter

der vom Areopag Verbannten (vgl. S. 233, Anm. 7) und anderer Verurteilter den

Zusehlag zu erteilen. 'A9n. 47, 2: xal t«c ovo(a( xwv 'AqUov nayov <pevyontoy

xal tiov .... 4v(«rt(ov trie (l)ovX!)s nuXovoiv (die Poletai), xttraxvQovai 6' ol ivvia

ftp/onif. Die Lucke ist wahrscheinlich durch SXXutx auszufullen. Vgl. Kaibel,

Stil und Text der 21 1. — Beaufsichtigung der heiligen OlbSume: Lys. VII,

22. — Sonst ist uber die gemeinsame Amtsthgtigkeit der neun Archonten nichts

bekannt. Vgl. G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I, 279, Anm. 3 und Wilamowitz, Ari-

stoteles I, 243.

5) Vgl. S. 161, Anm. 1 auf S. 162 und dazu Diog. Laert I, 58 mit den Be-

merkungen Kaibels a. a. 0., S. 125.

6^ Uber den ntgl ttSv Tapuov v6fiO{ vgl. S. 48, Anm. 1. Die Tamiai (r«-

plm
,

rafilm ?fc 9»oi- , t. twV tijc 9tov , twv leprnv /ptyuarcur r$s yt»ivaia()

sind inschriftlich bereite in der ersten HSlfte des 6. Jahrhunderts nachweisbar.

CIA. IV. 3, p. 199, Nr. 373. 238 : 01 raptat fa'<f» . . . |
nvvUSavrts Jtos

XQa*$Q{6<fQO" xot'Qll) •..
|
Uxatlw xal EvJtxoc gal 2 ...

\

xal llvdoxidn

Digitized by Google



S78 Viertea Kapitel.

treffende Gesetz, dann die Poleten 1
, die Elfmanner und Ko

lakreten *,

xai /Ivoiftax . . .
| Nach der Stelluug der Stiftlocher standen auf der Erzt&fel ver-

mutlich acht Namen. Vgl. CIA. IV. 3, p. 199, Nr. 373 VolksbeschluTs oder

Volksbeschliisse betreffend die Aufsicht und Verwaltung des Hekatompedon oder

alten Athena-Tempels uud der Burg durch die Tamiai: CIA. IV. 3, p. 137—13?

(vgl. H. Lolling, 'ExMOfinsSoy, Athen 1890). Die Inachrift stammt wabrscheinlicb

aua dem Jahre 485/4. In derselben kommt wiederholt ein nqirav^ der Tamiai

vor. Einen Obmann deg Kollegiums gab es aoch spaterhin, wie die Formeln »*»

ri\s tov dcivog a'p/ifr xai ftvo^/oVrwy, 6 Sctva xai ftWp/oyref (CIA. I, 273; I.

118 rT. 188) erkennen lassen. Die Scbatzmeister hatten nicht blofs die heiligen Ge

rate, Weibgeschenke and Barbest&nde des Tempelschatzes , sowie die outer der

Obhut der Gottin deponierten Staatsgelder (vgl. Bekker, Anecd. gr. 306, 7; Said

s. v. r«fiim
%
Art. 1) in Gewahrsam, sondern es unterstand uberhaupt der Athena-

Tempel und die ganze Akropolis ihrer Aufsicht, CIA. IV, 3, p. 137— 139: >gi.

CIA. II, 61; Mitt. d. arch. Inst. II, 291. Sie bewahrten ferner das von den hei-

ligen Olbaumen gewonnene 01 auf. Aristot. U&n. 60, 3.

1) Seit Kleisthenes gab es zehn Poletai. Sie verpachteten in Gegenwart

des Rates die im Staatsbesitze befindlichen Bergwerke, Zolle und sonstigen Ge^

falle und fuhrten dariiber Buch. Ferner verdangen sie die offentlichen Arbeiteo,

darunter auch die Inschriftensteine. Ihnen wurden ferner die eingezogenen Grand-

stiicke und Hfiuser gerichtlich Verurteilter, sowie die dem Staate verfallenen Gfiter

zahlungsunfiihiger Staatsschuldner und Steuerzahler zum Verkauf uberwie«erj

Aristot. 'A$7i. 47. 52; CIA. IV. 2, p. 66, Nr. 53a: Nr. 274— 281: II, Nr. 777—783

782 b; Bullet, d. corr. hell. XIII (1889), 435. 458; XIV (1890), 177. Inschriftlich

sind sie seit der Mitte des 5. Jahrhunderts nachzuweiBen. CIA. I, 20; IV. 3.

p. 140, Nr. 26a; IV. 1, p. 9 zu Nr. 27; I, Nr. 61; Bullet, a. a. 0. Naheres bei

Christ, De publicis pop. Athen. rationibus (Greifswald 1879) p. 6sqq.; P. Paaskf*.

De magistratibus atticis etc. (Leipzig 1890) 10 ff.; Bockh, Sth. d. Ath. I
s

, 188ff

Hermanns Gr. Staatsaltert.", bearb. von V. Thumser, § 111, S. 619: G. Gilbert.

Gr. Staatsaltert. I*, 266.

2) liber die Kolakreten vgl. S. 193. Die Elfmanner [ol Mrte
sind ebenfalls eine Beborde von hohem Alter. Ihre Zahl ist ent in spaterer

Zeit mit der jiingern der zehn Phylen ausgcglichen worden (Aristot li&n. 52:

Pollux VIII, 102 und dazu Wilamowitz, Aristot. I, 222, Anm. 70). Vielleicht

steht sie, wie der 51 Epheten und 6 Thesmotheten , mit einer Verteilung unter

die drei StUnde im Zusammenhang. Vgl. S. 179, Anm. 1. Sie Ubten enw

selbstandige Gerichtsbarkeit aus und fungierten aufserdem als gerichtliche VoD-

ziehungsbeamte. Ihre Gerichtsbarkeit betraf die xaxovq^i im engern Sim*

(d. h. Rauber, Diebe, Einbrecher, Zauberer u. s. w.) und vollzog sich in

den Prozefsformen der Apagoge und Endeixis, bei denen das Verfahren mit der

Verhaftung der Schuldigen begann (Meier und Schomann, Att. Prozefs*, bearb

von H. Lipsius 270ff.). Aufser der Apagoge der xaxovgyot gehorte vor die Elf-

manner auch die der in Atimie Verfallenen, welcbc sich die Rechte epitimer Bfirgvr

angemafst hatten. Der fur schuldig befundene xaxovQyot wurde von ihnen hingv-

richtct. In spaterer Zeit fallte das Volksgericht unter dem Vorsitxe der Hf
mSnner das Urteil iiber den seine Schuld bestreitendeu xaxotQ)*;. Dieselbeo
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Daneben schuf aber Solon nach der attischen Chronik eine neue

Behorde, den Rat derVierhundert, in dem die vierPhylen gleich-

roafsig mit je einhundert Mitgliedern vertreten waren *. Ariatoteles

sagt weder etw&s iiber die Art der Bestellung der Ratsherren, nocb

uber die Befugnisse des Rates. Es verlautet ferner in der folgenden

Zeit bis auf Kleisthenes nichts iiber die Wirksamkeit desselben. Trotz-

dem wird man an der Richtigkeit der Angabe der Atthis nicht zwei-

fein dtirien *, es ist jedoch mindestens fraglicb, ob Solon bereits dem
\ia.te die Vorberatung iibertrug und, wie es bei Plutarchos heifst, be-

stimmte, dafs in der Volksversammlung iiber keinen Antrag obne Vor-

beschlufs des Rates verbandelt werden sollte 3
. Vermutlich stellt der

solonische Rat nur eine Umbildung oder Weiterentwickelung des alten

Naukraren-Rates dar, der Uber die den Naukrarien obliegenden ad-

mini8trativen , finanziellen und maritimen Angelegenbeiten zu beraten

und zu beschliefsen hatte 4
.

fahrten ferner die Aufsicht iiber das Gefangnis, nahmen im Auftrage anderer Be-

faorden oder nach gcrichtlichem Urteil Verhaftungen vor, entliefsen aus der Haft

and Tollzogen darch ihre Amtsdiener (naQetoidrai) die Todesstrafen. Aristot. 'AOn.

'vl Naberes bei Meier und Schomann a. a. 0. 81 ff. 86. 275 ff.; Gilbert, Gr.

Suatsaitert. P, 286.

1) Aristot. l4&n. 8, 4: (/9ot>A)qV <J* inoftjae xirqnxoclovq ixaiov i$ hcoaTijg <fv-

Plot. Solon 19: Sfvr^Qar nQonxttrirHfit povXyv dno <pvXr,s exdaxrjc
,

xtxxdqtov

iffojy, htarov avd^af iniXef-d/xevot, ov{ nqopovXtvBiv $xa£e ro£ dqpov xtti

Plttr idv ait QopovXtvxor eig ixxXtjoiay e t og; t q e a & a i. Oligarchischer

Verfauungsentwurf bei Aristot. *A<ht. 31, 1: fiovXtvar piy xtxqaxootovg xaxtt xd

virgin, xtxxaQaxovxa i£ ixacrtjc <pvXij(, 4x npoxp/rw oi>( dv fXaivxm ol cfvXixat,

rmv C*kQ XQtdxovxa hq ytyorottov.

2) Vgl. S. 46, Anm. 2, wo jedoch der letzte Satz zu streichen ist. Nieses

Hist Zeitschr. 1892, Bd. LXIX, 8. 60. 62) Zweifeln an der Einsetzung des Rates

der Vierhundert durch Solon schliefet sich Beloch, Gr. Gesch. I, 324 an. Fiir

solonisch halten den Rat: V. Thumser in Hermanns Gr. Staatsaltert', § 68, S. 387;

G. GUbert, Gr. Staatsaltert. P, 151 ; Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 409, S. 657

und Wilamowitx, Aristoteles I, 53. 72, Anm. 46; II, 63.

3) MSglicherweise ist die bezugliche Angabe Plutarchs (Anm. 2) blofs ein

Zustti des Hermippos zur Atthis. In der aus der Atthis stammenden Er-

xiblang von der Verhandlung Uber den Antrag des Aristion, dem Peisistratos eine

Uibwache zu gestatten, ist vom Rate gar nicht die Rede. Plut. Solon 19; Aristot.

U, t: vgl. Hdt. I, 59. Auch der etwa in die Zeit des Kleisthenes fallende

Volksbeschlufs uber Salamis CIA. IV. 2, p. 57, Nr. 1 a tragt nur den Vermerk

:

fo(tfrj> ifijup (nicht auch x«\ xp flovXjj) an der Spitze. Vgl. U. Kohler, Mitt. d.

weh Inst IX (1884), 118 und CIA. IV. 3, p. 139.

4) Das vermutet Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 409, S. 659 Anm. Uber

deo Naukraren-Rat vgl. S. 188. 196. — Da die fUnfzig Mitglieder, welche jede

Phyle far den kleisthenischen Rat der Piinfhundert zu stellen hatte, auf die ein-

«ben Demen verteilt waren , so denkt Ed. Meyer an eine Wahl des solonischen
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Den Rat voin Areopag setzten die aolonischen Gesetze als be-

stehende Einrichtung voraus; sie anderten also nichte an seiner Zu-

sammensetzung *. Er behielt die Auf&icht Uber die Staataverwaltung

und wachte iiber die Beobachtung der Gesetze, aowie iiber die burger

liche Ordnung *. Zur wirksamen Handhabung dieser Au&icht stand

ihm, wie bisher, eine ausgedehnte Strafgerechtigkeit bei alien Vergehen

zu, welche die Gemeinde als solche oder deren Beamto angingen. So

hatte er denn die Befugnis, nicht nur gesetzwidrige Handlungen von

Beamten und Privatleuten zu bestrafen, Bondern auch Bufsen bei Ver-

gehen zu verhangen, durch welche die offentliche Ordnung und Zucht

gestdrt oder getUhrdet wurde 3
. Die Strafgelder fuhrte er nach der

Rates durch die Naukrarien, die Vorganger der Demeo. Wilamowitz, Aristoteies

I, 72, Anm. 46 meint dagogen, dafs die Oligarchen dea Jahrea 411, welche fur die

Bestellung ihres Rates der Vierhundert ngoxgiatf (Aufstellung der YorschlagsJistt?

durch die Pbylen, nicht durch die Demen anordneteD, auf den Wahlmodus Solon*

zuriickgritfen.

1) Vgl. S. 47, Anm. 2 auf S. 48.

2) Vgl. S. 144, Anm. 1 und S. 147, Anm. 1.

3) Vgl. S. 144, Anm. 1; S. 147, Anm. 1 und S. 17ti. Ariatot. A9n. 8, 4.

xai rots dpagrdyoyias r
tC&vy€y xvq(a otoa {xai Zn)/tu(ovy) xai xoXtifav jrrl. Die

Worte tovc apaQTavovfttt tji&wtv bezieht B. Keil , Die soloruBche VeriuMimg.

S. Hi) mit Unrecht auf die Rechenschaftsabnahme der Beamten durch dea Areo-

pag, denn die RechenBchaftspflichtigen waren doch als solche noch nicht dftmq-

tavovies. Hatte Aristoteies die Rechenschaftsabnahme der Beamten im Sioue ge-

habt, so wiirde etwa dgZuyrac der zutreflende Ausdruck gewesen sein. Vgl. Kaibe).

Stil und Text der 'A&n. 142, Anm. 2 und Wilamowitz, Aristoteies I, 49, Anm. 14.

Letaterer bemerkt: ^dfiagrdvetv zeigt, dais kein ddixtiv verotanden ist, sooderD

ein Verstofs contra bonos mores, die Beamten kann man nur hineinphantasierea"

Nun definiert Ariatotelea Eth. Nik. V. 10, p. 1135 die Bedeutung von dpagtdwur,

dpdgiifta und dftxtiv, «Vffx«pa. Demnach versteht er unter <y*«erij>«r« die «Vuc,

die sich jemand /ici* dyvotas und drcv xaxiat zuBchulden kommen lalst, zum

Wesen des ddtxqfta gehort das ixovcioy und nQofiovXtvuy. Ebenso unterscbeidet

er beide Begriffe Pol. III. 10, p. 1281 b, v. 26, wo es heifst, dafs ea ovx a*<fali(

aei, die Menge an den grofsten Amtern teilnehmen zu lassen (fid tt ydg diuti**

xai rft* difQocvyijfy r« ply dftxetr dv id cf* dftagtayfty avtovf. W. legt alio io

dfMQTiiytiy im Uoterschiede Ton dduceir einen Begriff binein, den das Wort bei

Aristoteies nicht bat. Ea ist selbstrerstfindlich, dafs Aristoteies 'A9n. 8, 4 ntcbt

blofs ein tv&i'vtw you Fehltritten fttr' dyyofaf oder <f»* dtfgooiyifv meint; mitbin

braucht er den Ausdruck dfiagrdvtiy in dem weitern Sinne des Fehlgehens and

Vergeheus uberhaupt (vgl. A&n. 41, 2), in welchem ea das dduttty mitumfaist

und sich auch auf die naqexfidaitf der Beamten bezieht. Vgl. Eth. Nik. V. 10,

p. 1136b, v. 22: taviu ydg fiXdntortti xai df*«gidroyit{ dducovtt piy mal

pard iciiy *iA. Ferner sagt Ariatot. A&n. a. a. O.: r»V di t*v Agtonmyixdr

[fiovXmv] h*t$r 4{ni ro) ropo9 t>Xaxt!rt »<rn«g 4nigXfy »«i ngo itgov imcxono< o»#*
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Burg in die Kasse der Schatzmeister der Gottin ab, ohne dabei anzu-

geben, aus welchera Grunde dieselben eingezogen waren Unter diesen

Umstanden war er unzweifelhaft befugt, die Kassenverwaltung einer

genauen Kontrolle zu unterwerfen und ihr wohl auch Anweisungen

tiber die Verwendung von Geldern zu geben *.

Da der Areopag Waehter der bestehenden Staatsordnung war, so

wurden vor ihm diejenigen belangt und abgeurteilt, welche sich zum
Urnstnrze derselben und zur Auirichtung einer Alleinherrschaft zu-

Tie noXiftiag- xai rti rt aXXa rti (tiyiaia rtfy noXir{ix)tHv dur^Qti xa\ toi'i o/*ap-

tttvofiai xiX. Da der Areopag'also die Aufsicht iiber die noXtxtla 'und die noXt-

xixa fuhrte, so beschrankte sich sein damit verbundenes Strafrecht nicht blofs aut"

Verstofse contra bonos mores, sondern erstreckte sich auch auf Vergehen der

Beamten. Mit den Worten tSantQ UnrjQxey xai 7iq6t$qov weist aufserdem Aristo-

teles auf A&n. 4, 4 hin , wo es (nach atthidographischen Quellen; ygl. S. 144,

Anm. 1 und 8. 145, Anm. 4 auf S. 146) heifst: n dk povXrj 4 4? Woe/oi» ndyov

<pvXa£ %y TtSv yofitov xai dteiqoet roc «o/a'c Sums xaia rove yoftove ao^taav xiX.

Vgl. den von Teisamenos beantragten VolksbeschluTs bei Andok. Myst. 84:

innda'y di tiduiot ot v6fiot 4m/u$Xtio9<o ij povXy ij i$ Ageiov ndyov tcSv youtov, ontoe

«y at (tQxai t0*c xufiiytnf yoftoif jfocJvrcc*, Weiteres S. 144 ff.

1) Aristot. 'A&n. 8, 4: xo\ rde txxiouq dyitptQty tie noXty ot'x 4myomfovot<

ri,V neo>««{y to* tv&vy)t*9at oder vielleicht (row i)xr{(y)ee9ai. Vgl. Kaibel, Stil

und Text der A&n. 142. — nohe ist die altere, zur Zeit des Aristoteles nicht

mehr gebrauchliche Bezeichnung fur die Akropolis. Vgl. S. 90, Anm. 1. iv dxqo-

noXti erscheint inschriftlich im amtlichen Stil zuerst CIA. II, 14 (im Jahre 387/6).

Vgl. Wilamowitz, Aristoteles I, 54, Anm. 18. Zu dvitpeoev xiX. ygl. Andok. v.

Frdn. 7 = Aesch. d. f. leg. 175; Hypereid. g. Demosth. I, 5; V, 13 Blafs: tde

yaQ dnotpdottg (vgl. S. 148, Anm. 2) ravxag xae vnkQ tcjv xQrjfidttoy AqndXov

Tiaaaq 6f»oi»e j povXj ntnoin*ai — xai ovdtfiiq nqoaiy^acpty did xi ixatxov a'no-

<pa(ytt, «XX' 4ni xtqyaXaiov yodipaoa dnoaov haexoe ttXrjqiey X9'a^°y. Die Angabo

des Aristoteles stiitzt sich offenbar auf Abrechnungen der Schatzmeister der

Gottin (an deren Kasse auch Wilamowitz, Aristoteles II, 190 denkt), in denen der

Name des Bestraften die und Strafsumme vermerkt, sowie die Augabe cnthalten

war , dafs der Areopag die betrefienden Summen eingezahlt hatte. Im 5. und

4. Jahrhundert wurden haufig Handlungen gegen Volksbeschliisse in denselben

mit Geldstrafen bedroht, welche der Athena anheimfallen (Uode rj 'A&rpala) soil-

ten. CIA. I, 37, v. 18; IV. 2, p. 65, Nr. 35c, v. 21; I, 77; II, 11. 116b, v. 51,

p. 410. 203. 809 b, v. 6; Demosth. XXIV (g. Timokr.) 22 u. s. w. Bei Einziehung

des ganzen Vennogens fiel der zehnte Teil desselben der Gottin zu. CIA. I, 31.

37 Frgm. f—m, v. 21; Andok. Myst. 96; Xen. Hell. I. 7, 10; Ps. Demosth.

XLIII (g. Makart.) 71; Ps. Pint. Vit. Antiph. 27, p. 1016 u. s. w. Auch die

Einschreibung der dem Staate schuldigen Summen erfolgte auf einer Tafel,

die im Athena - Tempel aufbewahrt wurde. Ps. Demosth. XXV (g. Theokr.),

70; LVIII (g. Theokr.), 48; Harpokr. ss Suid. s. v. ytvdsyyQaw und iptvd4yy9«-

tfoi di*n.

2) Vgl. S. 195, Anm. 4.
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sammenthaten K Aufserdem fungierte er als Blutgerichtshof bei Mord-

prozessen *.

Ira Hinblicke auf die burgerlichen Unruhen, von denen der Staar

oft erfullt gewesen war, erliefs Solon ein Gesetz, dafs derjenige, welcher

bei einer Btirgerfehde nicht gewaffnet auf die eine oder andere Seite

trate, biirgerlich ehrlos sein und auB der staatlichen Geraeinschaft aus-

scheiden sollte. Bei einer St6rung des burgerlichen Friedens und ge-

waltsamen Erschtitterung der staatlichen Ordnung sollte nieroand gleich-

giiltig bleiben und miifsig zuschauen, wie etwa die Entscheidung fallen

mocbte. Solon erwartete wohl, dafs die dem Parteitreiben abbolden,

ruheliebenden Burger sich gegen die Storenfriede wenden und deren

Niederwerfung erleichtern wttrden, wenn sie gesetzmafsig zur Partei-

nahroe gezwungen waren 8
.

Cber die Rechte der Volksversamralung sind wir nur ungenugend

unterrichtet. Ihre Koinpetenz wird jedoch keine ausgedehnte gewesen

sein, denn es nahmen an ihr die Theten teil, und Solon verlieh dieter:

nur m&fsige Rechte*. In der Schrift vom Staate der Athener sag?

Aristoteles nichts von den Befugnissen der Ekklesie, in den Politika

bezeichnet er die Wahl und Rechenschaftsabnahme der Beamten als

die Rechte, welche das Volk, damit es nicht zum Feinde der besteheo-

den Staatsordnung wtirde, notwendig haben milfste. Deshalb h&tten auch

Solon und einige andere Gesetzgeber dem Volke diese Rechte verliehen

Die Rechenschaftsabnahme erfolgte aber nach der Vorstellung des Ari-

stoteles, wie in sp&terer Zeit, vor dem Volksgericht 5
. So bleibt denn

1) Ariatot.
f

A»n. 8, 4: xtti roi-c inl xaraXvcet row dqfiov awtare^Vot-c U^trtt.

loXtuyof &(vr(oi) vopov (tiaayy)eX((tt() ntQl avrtor. Das Wort */<r«yytl*'«C i«*

nicht aicber. Vgl. Kaibel, Stil und Text der U&ji. 143. Auch die Ausdrucks-

weiae wurde befremdend sein. WiUmowitz, Ariatotelea I, 53, Anm. 2. VgL w
dieaer Kompetenz dea Areopags st&n. 25 (Themistoklea und Ephialtea) und nn

ubrigen S. 45, Anm. a. E.; S. 161 Anm.; S. 162, Anm. 2; S. 208, Anm. 6; Wila-

mowitz, Ariatotelea I, 53, Anm. 22; II, 190.

2) S. 160 und 232 ff.

3) Ariatot. W**. 8, 5; Pint. Solon 20; Praecept. ger. reip. 32, p. 823 F., de

sera num. vind. 4, p 550B; Cic. ad Att. X. 1, 2.

4) Vgl. S. 273, Anm. 1 auf 8. 274.

5) Ariatot. *A&n. II. 12, p. 1273 b, v. 41: soutt Si loXtov ixiiva piy rano/or"

jtQOTtQoy ov xttraXvoai, rij'v re jiovXrv xtti ttov txQ^tov al'gttnv , tov ir,uvr

xaTaarijOrti, ro d ixatjt t\q not ye as ix n a v r to r. ... SiXnv y% iotxe rqv wVay***-

orttTijy dnottfovai rq3 ftjfiip fvvttfAtv , ro rcl; o'^/af algtio &ai xai ev9v-

ytiv xtX. III. 11, p. 1281b: <f«m«o xai 26Xtov xtti jwv aXXtox rv*U vof»-

.«*reJv tarrowji (to nXr,ikn rai> noXiruiv) htl re t«( oQXaiQerta<; xtti r«f< «f*t-

wr* rav ffoiVrwy. Vgl. VI. 2, p. 1317 b, r. 25: ro tftxateiy ntivrat xal it
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nur die Wahl der Archonten und anderer Beamten iibrig, die nicht

aus den phylenweise (etwa von den Naukrarien) Vorgewahlten erlost

wurden *. Die Aufserung des Aristoteles iiber das Mindeste an Rechten

schliefst aber nicht aus, dafs die solonische Volksversammlung noch

andere Befugnisse hatte. Namentlich wird ihr die Entscheidung iiber

Krieg and Frieden, neue staatliche Einrichtungen , die Verleihung be-

Bonderer Vorrechte an einzelne Burger, dann iiber aufserordentliche

Auflagen und andere die ganze Volksgemeinde betreffende Angelegen-

heiten zugestanden haben *.

Drei Dinge, sagt Aristoteles in der Schrift vom StaAte der Athener,

aind in der solonischen Verfassung am meisten volksfreundlich : erstens

das Verbot, auf den Leib zu borgen, zweitens die Bestimmung, die es

jedem Burger gestattete, wegen einer an einem andern begangenen

Rechtsverletzung (sofern sie mittel- oder unmittelbar die Gemeinde an-

ging) klagbar zu werden 8
, drittens die Berufung an das Volks-

vmrranr xol neqi nnVrwr % ntQi rtSy nXtfartoy xoi rtiy fityiortav xa\ jto* xvquo-

r«r»r, o/or ntol $v9v*><or xat noXtrtiaq xrX. Uber die Ansicbt von Wilamowitz,

weleber daa tvMretv im weitern Sinne auflafat und dem Solon auch bereita die

Einfuhning der Epicheirotonie der Beamten (vgl. S. 285 Anm.) zuachreibt, ygl.

»eiter anten S. 286, Anm. 4.

1) Vgl. S. 275 und 8. 279, Anm. 4.

21 Altes, wahrscbeinlich nach dem Sturze der Vierhundert aufgezeichnetea

Gesets CIA. I, 57, y. 36: (ayev rov tff^iov xov Adyxafioy nXt}&voyr)oi [Ay tlvat no-

Ufto{r). Vgl. Duncker, Gesch. d. Altert. VI6
, 137. — Zu neuen staatlichen Ein-

richtangen gehorte z. B. die Begriindung von Rleruchien. Vgl. CIA. IV. 2, p. 57,

Nt la. Ein beaonderes Vorrecbt erteilte der von Aristion beantragte Volks-

bewihlufs, weleber dem Peiaiatratoa daa Halten einer Leibwacbe gestattete. Vgl.

8. 279, Anm. 3.

3) Aristot. A»n. 9, 1: htaxa to ifitvai povXopiytp (n/iUQtty) vntQ reSv

Mutovudnov. Plut. Solon. 18: oittpevos o*ttv inaQxtiy rj nay noXXmy «o9tyt(q,

j»mt» laptfv dixijr Hnk(> rov xaxtng ntnov&oTot; efitaxB. Daa stand also in der

Atthis. Es bandelt sicb um das Recht eines jeden epitimen Burgers in denjenigen

Fiillon klagbar zu werden, wo die Rechtsverletzung zwar den einzelnen unmittelbar,

iber mittel bar auch den Staat, oder letztern unmittelbar, erstern mittelbar traf.

Bei den o*{»ai <poxixai waren jedoch nur die Anverwandten dea Getoteten oder Ver-

undeten zur Erhebung der Klage berechtigt und verpflichtet. Vgl. S. 230. Zu
den offentlichen Klagen, die jedermann anstrengen konnte, gehorten auch die im-

xaxuot*; (vgl. Pa. Demoath. g. Makart. 54 ; Meier und Scbomann, Att.

Prosers' 355). Dem aoloniachen Geaetze ntQt imxX^oy batte aber die Atthia, welche

Aristoteles benutzte , besondere Aufmerksamkeit geachenkt.
%

A9n. 9, 2; 85, 2:

Plat. Solon 20. Aufserdem dachte ihr Verfaaaer namentlich an die yqatpai vfcttoe.

Plat Solon 18. Vgl. Meier und Schoman a. a. 0., S. 395. Naherea uber daa

Klagerecht bei Meier und Schomann a. a. 0., S. 197 ff. 753 ff.; H. Lipsiua, Ber.

i Mcha. Gesellscb. d. Wiaa. 1891, S. 42; Wilamowitz, Ariatotelea I, 60ft. —
VgL anch S. 175.
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gericht, wodurch, wie man meint, die Macht der Menge am meisten

erstarkt sei. Denn wenn das Volk Heir der gerichtlichen Urteile ist,

so wird es zum Herrn iiber den Staat. Da aufserdem die Gesetze

nicht immer einfach und deutlich abgefafst waren, und darum vielfach

verschiedene Auslegungen erfuhren, so hatten die Volksgerichte in alien

offentlichen und privaten Rechtshandeln gleichsam als Kampfrichter zu

entscheiden.

Nach der Atthis (Androtion), der A ri8toteles in der Schrift vom

Staate der Athener folgte, batte das Volksgericht nur die Befugnis, iiber

Berufungen gegen Recbtserkenntnisse von Beamten zu entscheiden *,

und zwar konnte es, wie ein Brucbstiick eines solonischen Geeetzes

I) Aristot. U&n. 9, 1 : »j ei'c to tftx(«(ir»
(
'(uW fytoie. Vgl. dazu Kaibel, Stil

und Text der Vf#n. 144. Plut. Solon 18: xal yaQ Son r«ic «p/a»$ itag$

ynv, dftottoe xal negl ixtlvtuv ei( to # tx ao t i}q iov ifpiotit t&toxt rote /Joci*-

fiiyoif. Xiytrai dk xai roiV vopovs aocuptottQov yQtitpas xal xoXXtis arr«ij^«K

txovrae xik. Aristoteles und Plutarchos (Hermippoa) folgen derselben Atthis vAn-

drotion). Vgl. S. 42 Anm.

NeuereLitteratur. Die richtige Ansicht, dafs Solon das Volksgericht

als Berufungsinstanz gegen Erkenntuisse der Beamten einsetzte, findet gich (nach

Plut. Solou 18) schon bei C. F. Hermann, De iure et auctoritate magistr. apod

Atheo. (Heidelberg 1824), p. 63 und Gr. Staatsaltert. § 107. Vgl. auch Th. Bergk,

Verhdl. d. Jen. Philol. Vers. 1846, S. 40 und Droysen, Schmidts Zeitschr. VIR
387. Da man den Quellenwert der Angabe Plutarchs zu erkennen aufser Staixle

war, so konnte Grote, Gescb. Griech. II
1
, 98 ff. ; III, 272 ff. die Richtigkeit der-

selben best reiten und den Nachweis versuchen, dafs die Einrichtung der Volks-

gerichte erst von Perikles herriihre. Grote meint, dafs 8olon dem Volke our das

Recht gegeben habe, die Beamten wcgen ihrer Rechtspflege in einer Heliaia ge-

nannten Vcrsammlung zur Rechenschaft zu Ziehen, und dafs sich diese Versanim-

lung von der gewohulichen Ekklesie nur durch die besondere Aufgabe unter-

schieden habe. Em. Miiller, Jahrb. f. kl. Philol. LXXV (1857), 746ff. and

W. One ken, Atben und Hellas I (1865), 149; Staatslehre des Aristoteles II.

439 ff. 492 ff. haben die Ansicht Grotes (die sich auch bei G. Perrot, Droit

public d' Athenes, Paris 1867, p. 212 sqq. findet) weiter ausgefuhrt und ang*-

nommen, dafs das Volk bei der Rechenschaftsabnahme auch die UrteiUsprnche

der Beamten einer Revision unterziehen konnte. M. Frank el, Die attischen Ge-

schworenengerichte (Berlin 1878) 58 ff. steht ebenfalls auf dem Boden Grotes

Bis auf Perikles wfire die Recbtsprechung wesentlich in den Hfinden der Beamten
geblieben, Solon hiitte der Volksgemeinde nur in bestimmten FfiUen das Recht ein-

geraumt, deren Erkenntuisse zu verwerfen. Uber Rechenschaftsklagen ware vo»
Areopag entscbieden worden. Eine setbstandige Gcrichtsbarkeit bei schwewn
Steatsverbrechen hatte die Volksgemeinde durch Kleisthenes erhalten.

Gegen Grote und dessen Nachfolger trat fur den solonischen Ursprung d«
Volksgerichts namentlich G. F. Schoemann ein. Verrassunpsgesch. Athens

(1854) 33 ff.; Jahrb. f. kl. Philol. CXII1 (1866) 585 ff.; Gr. Altert, I\ 351 ff. Nach
Sch. richteten seit Solon die Volksgerichte in Privatprozessen als Berafangsinstan:
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ergiebt, nicht blofs die Erkenntnisse der Beamten bestatigen oder ver-

werfen, sondern auch auf Zusatestrafen erkennen ». Von einer gericht-

lichen Rechenscbaftsabnahme der Beamten durch das Volksgericht, von

der Aristoteles, obne fbrmlicbe Erw&bnung des Recbtes der Berufung,

in den Politika redet, sagt er in Ubereinstimmung mit der Atthis in

in Kriminalsachen in einziger. Duncker, Gesch. d. Altert. VI4
, 179 vertritt

die Ansicht, dab bei dem Volksgericht nach soloniscber Bestiromung in alleu

schweren Fallen gegen das Urteil der Archonten Berufung ciogelegt und nach Ab-

lauf der Amtszeit wegen Uberschreitung der Amtsbefugnis Klage gcfiihrt werden

konnte. Dann zeigte Pilippi, Der Areopag und die Epheten (1874) 272 if., dafs

die Grote-Onckensche Ansicht in der Uberlieferung keine geniigende Stiitze hat,

wahrend R. Schoell, De synegoris atticis (Jena 1876) nachwies, daft so weit die

Uberlieferung reicht, die Beamten nicht vor der Volksversammlung , sondern vor

einem Gerichtshofe Rechenschaft abgelegt haben. Weitere Griinde fiir das Vor-

handensein des Volksgerichts vor Kleisthenes brachte dann Wilamowitz, Phitol.

Unters. I, 89 ff. bei. Namentlich wies er auf das „altc solonische Gesetz" bei

Lys. X , 16 bin (vgl. S. 46 , Anm. 2 auf S. 47 und die folgende Anm.). Eiu

Eisangelie-Verfahren vor dem Volksgericht kommt bcreits in dem thasischen Pro*

zesse Kimons vor, der sich vor den Rcformen des Ephialtes und Perikles abspielte.

Pint Kimon 14 und Perikl. 10 nach Stesimbrotos und Theopompos. Bei Plut.

Kimon 15 (daraus Plut. Perikl. 9) ist nach Theopompos bei der Reform des

Ephialtes nicht von der Einsetzung der Volkagerichte die Rede, sondern von der

Erweiterung ihrer Rompetenz und der Einfuhrung des Ricbtersoldes ; sie werden,

wie in der 'A$n. 25, 2 als bereits bestehend betrachtet.

Abgesehen von B. Niese (vgl. 8. 46, Anm. 2), der es fiir wahrscheinlich

halt, dafs die Volksgerichte beim Sturze des Areopags durch Ephialtes eingefuhrt

wurden, betrachtet man es jetzt im allgemeinen als Thatsache , dafs es sich um
eine Einrichtung Solons handelt. Verschieden urteilt man jedoch noch daruber,

ob das Volksgericht nur als Berufungsinstanz gegen Erkenntnisse der Beamten fun-

gierte oder auch iiber die Rechenschaftsprozesse derselben entschied. B. Keil,
Die Boionische Verfassuug, S. 118ff. 152 ist (wie sohon M. Frankel a. a. 0.) der

Ansicht, dafs die Rechenschaftsablegung der Beamten nicht vor dem Volksgericht,

sondern vor dem Areopag erfolgte. Ebenso urteilt Ed. Meyer, Gesch. d Altert.

II, § 409, 8. 658, wahrend Wilamowitz, Aristoteles I, 49. 69flF. ; II, 63 nach-

zuweisen sucht, dafs der Volksversammlung eine Kontrolle der Beamten wahrend

ihrer Amtszeit durch die Epicheirotonio (die in bestimmter Frist sich wieder-

holende Volksabstimmung iiber ihre Amtsftthrung) zugestanden habe. Im Falle

einer Suspension der Beamten durch Volksbeschlufs waren sie von den Thesmo*

tbeten vor das Volksgericht gestellt worden. Nach Ablauf des Amtsjahres hfitte

jeder Burger gegen einen abgetretenen Beamten cine Beschwerde bei den tv&vrot,

einer Ratskommission, erheben konnen, die dann erforderlichenfalls die Sache eben-

falls vor das Volksgericht brachte.

1) „Altes solonisches Gesetz' 4
bei Lys. X, 16: d(J4o&«t <f' iv rfl nodoxtixxfl

T,/ut'Qa( nipte toy noda, iiiy nooorifiqop t) qXutia (vgl. 8. 46, Anm. 2 auf 8. 47).

Uber das nQoeriftifitt und die in spfiterer Zeit vorkommenden Strsfverschiirfungeu

bei einer Berufung an das Volksgericht vgl. Meier und Schbmann, Att. Prozefs*,

S. 219. 947. 990.
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der PoUteia gar nicbts >. E* durfte auch in der boloni&chen Yeriassuiig

eine Recbenachafiaable^uiig der Beamten vor dem Yoikhgericbt in der

That nicbt htatt^erunden haben, da der Bat vom Areopag eine mit

aiugedehnten strafrechtlicheu Belugiii*een verbundene Aufncht uber die

AmUftihrung der Behdrden fuhrte und Klagen wegen Ge*etze**-er-

letzungen derselben entgegennahm *.

E« liegt auf der Hand, dafe wenn gegen richteriiche Erkenmnisge

der Beamten Berufung an das Volkagericht eingeJegt werden konnte

und dieses endgultig entechied, die Rechteprechung der Beamten mh
der wacbsenden Zahl der FaJle, die an da* Gericht kamen, iminer

mehr an Bedeutung verlor, und daft die weitere Entwickelung der De-

mokratie schliefslich dahin fuhren mufete, die strairecLtliche Kompetenz

der Beamten auf blofoe Ordnungstrafen bis zu einer bestimmten Hohe

und ihre eigentliche richteriiche Thfttigkeit auf die Leitung der Volks-

gerichtohofe zu beschranken.

1 Ariatot. Pol. II. 12, p. 1273b, v. 41 ft*, und 111. 11, p. 1281b, v. 25 Aus-

gezog«:n H. 282, Anm. 5) heilat es, dafa Solon »•» <fr,u<? TerUehen ha.be to t*s «p/b«

ulQtio&tu xal tv&vrHr, ttif tto^aiotaiaf xai tus ei'&vvius imrr ap/arrsftr. Wilamo-

vritz, Aristotelen I, 71 meint, dais Aristotelea mit dem Aii.surueke twS-iTU* nicht

blofs die RecbenachaJWbuahme durcb das Volksgericbt, sondera auch die Koa-

trolle der Beamten >gl. 8. 286 Anm.), das Gerademachen ron **oauu 5<Wrft ,

babe bezeiebnen wollen, was das Wort zunachst heifae. Allerdings braocht

Solon selbst kv&ivuv im Sinne des Gerademacheus schiefer Urteilaapruche (Frgni.

4, . 35: tvth>v$tr dlxat oxoAiut), aber das beweist noch nicbts fur den Sprach-

gebranch des Aristotelea, der an diesen Stellen der Politika ohne Zweifel mit

ti&vru das auadrucken wollte , was mau darunter zu seiner Zeit in Athen ver-

aUnd: die Recbeuachaftsablegung der Beamten vor dem Volkagericht Der von

Wilamowitz verauchte Ausgleich zwiachen den Politika und der PoUteia lafst sich

nicht durchfubren. In der PoUteia ist ausschliefslich von der ifmis an das Di-

kasterion die Kede. Da»»elbe sollte freilich scbiefe Erkeuutnisse der Beamten

gerade macbeu und insofcru eine tv9v*a im eigentlicben Sinne des Wortes aus-

uben , indessen Ariatoteles batte achwerlich ein so uberaus wicbtiges Recht,

wie das der gericbtlicben Recheuschaftsablegung {tv^wa im staatsreebtlichen

Sinne) — oder gar der BeamtenkontroUe durch Volk und Volksgericbt (ei'Swa

im weitern Sinne) — mit Stillschweigen iibergehen konnen, wenn er ea noch fur

aoloniach gebalten batte. Seine Ubereinstimmuog mit Plut. Solon 18, wo auch

nur Ton der fqptoic die Kede iat (Tgl. S. 284, Anm. 1), zeigt deutlich, dafs er die

Uberlieferung der Atthia wiedergiebt, welche von einer tvdvva der Beamten durch

das Volkagericht im staatsrechtlichen Sinne nicbts wufste. Das tv9vrnr der Be-

amten in der Weise, wie es in Sparta den Ephoren zuatand (Aristot. Pol. II. 9,

p. 1271 a, t. 8), die eine mit strafrechtuchen Befugniasen verbundene, weitgehende

KontroUe ausubten (Bd. I*, 564), lag in der solonischen Verfassung aicberiich dem

Areopag ob.

2) Vgl. S. 2bU.
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§ 16. Das Kecht Drakons und die solonische Verfassung. 28?

Uber die Organisation des Volksgerichts, die sich mit ihrer wach-

senden Bedeutung allmahlich entwickelte, feblt es fur die solonische

£eit an Quellenangaben. Wir wissen auch nicht, ob die Richter, wie

in spaterer Zeit, aus alien denjenigen uber dreifsig Jahre alten Bur-

gem, die sich zum Richteramte meldeten, einfach erlost wurden oder

ob der Losung eine Vorwahl voranging l
. Nur so viel darf als gewifs

gelten, dafs es damals einen einzigen Volksgericbtshof gab, der He-
liaia hiefs, ein Name, der ursprunglich wohl nur die Versamralung

der Richter bezeichnete, dann aber auch auf das Lokal uberging, wo
die Richter zu Gericht safsen *.

Das ganze materielle Recht mit Ausnahme des drakontischen

Biutrechtes wurde von Solon einer durchgreifenden Revision unter-

zogen a
. Das Familienrecht blieb der Hauptsache nach unverandert,

doch verbot Solon grunds&tzlich den Verkauf* von Tochtern und Schwe-

stern * und gewabrte Biirgera , die keine eheUchen Kinder besafsen,

Testierfreiheit Bisher war das Vermogen eines kinderlosen Burgers

1) Die Tadler Solons bei Aristot. Pol. II. 12, p. 1274a, v. 5 haben augeii-

*chebbch einfache Erlosung angeoommen (xvgtov noifaayta to dtxaarr^ioy ndyj<ov,

*k#»i6y ©>), Ubertrugen aber gewifs nur das Verfahren ihrer Zeit auf die solo-

nische. Einfache Erlosung der Richter zur Zeit der Einfuhrung der Besoldung

dorch Perikles nach denjenigen, welche diese Mafsregel fur verderblich erklarten:

Aristot 'A&*. 27, 4. Eine Erwiihlung der Richter nahm Wilamowita, Philol.

Unters. I, 95 an, fur die Erlosung: Duncker, Gesch. d. Altert. VI5
, 179; Gilbert,

Gr. Staataaltert. I', 153, Anm. 2 u. A.

2) Lys. X, 16 (vgl. S. 285, Anm. 1) vgl. Aristot. Adn. 9, 2 und Plut. Solon

lb (r© Sutaar t'ufioy ;
vgl. ji9n. 25, 2: ra <?ixaoTi',Qia). Meier und Schomaun, Att. *

P^0Ie^s, 176; C. Wachsmuth, Stadt Athen II, 360. — Gegen die Erkl&rung von

ab „sonnige Halle" oder „sonniger Plata" bei Wilamowitz, Philol. Unters.

1, 89 wendet sich mit Recht C. Wachsmuth, Stadt Athen II, 363 und E. Curtius,

Stadtgesch. Athens, S. 62. In Argos hiefs die Volksversammlung dXtata (eine

Weherbildung von «'A/a). Vgl. Ed. Meyer, Rhein. Mus. XLV, 187 ;
Forschungen

wr alten Gesch. I, 104. Im CIA. IV. 1, Nr. 27 a, v. 74 und bei Antiphon Chor.

21 tteht n «j^i«/a i, Taiv {feafto^tTioy, was nur die unter dem Vorsitze der Thes-

motbeten tagende Heliaia bedeuten kann. Vgl. Andok. Myst. 28: to xtov 9softo-

4utaoTr,Qtor. Vgl. auch Ps. Demades im Hermes XIII (1878), 494: a 6h

»•» iXatxivuv 6ataoit\Qitov, « cf« T^f r,iutia(. — Das Volksgericht tagte
tmter frciem Himmel auf einem durch Schranken eingefricdigten Plats an der

Agora. Nfiheres bei C. Wachsmuth, Stadt Athen II, 358 ff. 368 ff.

3) Plat. Solon 20—24 aus Didymos, der hochat wahrscheinlich aus Demetrios

*»Phaleron schopfte. Vgl. S. 59. Zuaammenatellung soloniacher GeseUe bei

duncker, Geach. d. Altert. VI', 198 ff. Vgl. auch Ed. Meyer, Gesch. d. Altert II,

Hio.

4} Vgl. S. 260, Anm. 2.

i
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288 Viertes Kapitel.

ohne Weiteres an die erbberechtigte Verwandtschaft gefallen *. Es

waren das Bestimmungen, die wie die Aufhebung der Schuldknecht-

schaft und das Verbot, auf den Leib zu borgen, die Freiheit und

Selbstandigkeit des Individuums dort gegen die Kapitalisten, hier gegen

daB Haupt der Familie und die blutsverwandte Sippschaft schiitzten

oder verstarkten. Ein wahrsebeinlich bereits von Drakon herruhrendes,

von Solon aber aufgenommenes Gesetz bestrafte den Mtiisiggang,

der die Erhaltung des Erbgutes und die materielle Existenz der Fa-

milie in Frage stellte, mit Atimie 8
.

Eine Reihe von Gesetzen betraf die biirgerliche Zucht. Da-

hin gehort das Verbot, einem Verstorbenen Schlechtes nachzusagen und

bei den Heiligtiimern, Amtsgebauden, Gerichtahaten oder an Sffentlichen

Festen gegen einen andern Schimpfreden zu fuhren ». Namentbcb trat

Solon dem Prunke des Adels entgegen. Genaue Verordnungen sollten

den Luxus der Frauen einschranken, andere richteten sich mit Erfolg

gegen das ubermafsige Gepntnge bei den Leichenbegangnissen 4
.

1) Plut. Solon 21; Demosth. XX (g. Lept.) 102; Ps. Demosth. XLVI (g.

Stepb. II), 14. Die grundsatzliche Testierfreiheit war jcdoch darch Klauseln ein-

geschrankt. Nur diejeuigen volljahrigen Burger, die keine naMcc yrnaim besalsen,

sollten Testierfreiheit haben, deren Willensfahigkeit nicht durch Wahnainn oder

Alter beeintrachtigt war. Ebenso sollte ein Testament ungiiltig sein, das darch

Uberredung seitens einer Frau oder kftrperlichen Zwang zustande gekommen war

Aristot. », 2: 35, 2; Plut. Solon 21: Isaios VI (Philokt. Erb.) 9; II (Menekl.

Erb.) 1; IX (Astyph. Erb.) 37; Lys. Frgtn. 74 (Suid. s v. <fui9$ai() : Demosth.

a. a. O. und XLVI II (g. Olymp.), 56. Weiteres bet Meier und Sch5mann, Att.

Prozefs* 572 ff. (daselbst auch die neuere Litteratur). Ed. Meyer, Gesch. d.

Altert. II, § 410, S. 660 sagt : „ Solon traf das Gentilrecht in seiner Wurzel und

zersprengte die materielle Geschlossenheit der Geschlecbtcr." Aber es ist sebr

zweifelhaft, ob das yivos oder Geschlecbt im rechtlichen Sinne uberhaupt ein Erb-

recht besafs. (Das folgt auch nicht aus Plut. Solon 21. Vgl. S. 112 Anm.)
Meier und Schomann a. a. 0. 588. Erbberechtigt war zunachst die auch sur

Blutsuhne berufene Verwandtschaft, die uyxiottUt (in enter Linie ol iyyvtatm

yirti rijc «tyx*ori{a( : Demosth. g. Lept. 102), welche nach alterer Bezeichnung

rpwrx«c hiefs und pexQ* "Vti/MwV 7ia(dm> , den Kindern der Geachwisterkinder,

reichte. Vgl. S. 112 Anm. Die ovyytrth waren aber keineswegs identisch mit

den x«wi>m, den Mitgliedern der j-^s, su dencn nur der Adel gehorte. Vgl.

S. 113.

2) Vgl. S. 242, Anm. 1.

3) Plut. Solon 21.

4) Plut. Solon 20. 21. Nur Angehorige sollten Klagegeheul erheben durfen.

Einschrankung des Frauengefolges auf iiber sechzigjahrige Frauen nXqr S*m ina<
«Vi^«rf«JK tAn. Ps. Demosth. XLIII (g. Makart.) 62; vgl. Cic. d. leg. II. 23, 25.

Gefolge von gcmieteten und gutshorigen Klageweibern horte damit auf.

irksamkeit der Gesetze Solons inbezug auf die Vereinfachung der
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§ 16. Das Recht Drakons uod die solonuche Verfaasung. %H9

Besondere Aufmerksamkeit schenkte Solon den wirtschaft-

lichen Verhaltnissen. Durch Beine Miinz-, Mafs- und Gewichta-

ordnung befbrderte er die Entwickelung des attischen Handels und

lenkte ihn in neue Bahnen Dem geschaftlichen Leben legte er nur

einige, durch die Umstande gebotene Schranken auf. Dahin gehort

das Verbot des unbegrenzten Landaufkaufes und der Ausfuhr der

Bodenerzeugnisse mit Ausnahme des Oles * Geld konnte aber jeder

zu beliebig hohen Ziusen ausleihen s
. Ebenso gestattete Solon die Bil-

dung von Genossenschaften aller Art und bestimmte, dafs die Satzungen

einer Genossenschaft fur deren Mitglieder verbindlich sein sollten, es

sei denn, dafs sie den Staatsgesetzen widersprachen *. Zur Hebung der

biirgerlichen Erwerbsthatigkeit erliefs er ein Gesetz, das einen Sohn,

den der Vater kein Handwerk batte erlernen lassen, ebenso wie den

mit einer Hetare erzeugten, von der Verpiiichtung entband, ihn im

Alter zu ernahren 6
. Ferner bestimmte er, dafs Fremde, die nach

Athen ubersiedelten, nur in dem Falle das Burgerrecht erbalten sollten,

dafs sie sich daselbst mit ihrer ganzen Familie zum Betriebe eines Ge-

werbes niederliefsen oder dafs sie auf ewige Zeiten aus ihrer Heimat

verbannt waren 6
. Dieses Gesetz hat jedenfalls zahlreiche fremde Ge-

werbetreibende nach Athen gezogen und zur Entwickelung der attischen

Industrie , sowie zur Umwandelung Athens in eine Handels - und

lndustriestadt wesentlich beigetragen 7
.

Inbezug auf die Landwirtschaft erliefs Solon eingehende feld-

polizeiliche Vorschriften zum Grenzschutze und zur Verbiitung irgend-

welcher Sch&digungen eines Grundstiickes durch die Nachbaren 8
. In-

dent er die Benutzung eines Gemeindebrunnens auf den Umkreis von

vier Stadien beschrankte und bestimmte, dafs auf entferntern Grund-

stiicken eigene Brunnen anzulegen waren, beiorderte er den fur das

wasaerarme Land so wichtigen Brunnenbau. Durch verhaltnismaTsig

hohe Preise auf die Erlegung von Wolfen suchte er die Herden zu

scbUtzen *.

Bestattung vgl. Bruckner, Jahrb. d. arch. lost. VII (1892) Beiblatt, Arch. Anzeig.,

S. 20.

1) Vgl. S. 263, Anm. 1.

2) Vgl. S. 262, Anm 2 und 3.

3) Vgl. S. 262, Anm. 5.

4) Gaiug Digest. XLVII, 22, 4. Vgl. dazu S. 117 Anm.

5) Plut. Solou 22. Vgl. Xen. Mem. II. 2, 13.

6) Plut. Solon 24.

7) Duncker, Gesch. d. Altert. VI5
, 213.

8) Plut. Solon 23.

9) Plut. Solon a. a. 0.

Baa oil. Gri«cki*ch« Gaschicht*. II. S. Aufl. 19
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In der fortlaufenden Reihe der Gesetze befand sich endlich das

Amnestic -Gesetz, daa alien denen, die vor dem Archontat Solona in

beschrankte oder voile Atimie verfallen waren, die bfirgerlichen Rechte

zurtickgab und nur diejenigen ausschlofs, welche nnter dem Voreitze

der Konige vom Areopeg, den Epheten oder vom Prytaneion aua wegen

Mord, Totschlag oder Tyrannis verurteilt worden waren. Infblge davon

konnten die verbannten Alkmeoniden zuruckkehren , wfthrend die Ky-

loneier und deren Naobkommen in der Verbannung blieben l
.

Die Qeeetze aollten einhundert Jahre in Kraft bleiben'.

Sie wnrden zunachst auf viereckigen , in eine drehbare Walze einge-

lassenen HolzUfeln aufgeaeichnet ; diese (geweifoten) Walzwerke waren

numeriert und hiefsen in den Gesetzen selbst Ax ones 3
. Man be-

1) Vgl. S. 208 and 8. 209, Anm. 1.

2) Aristot. U&n. 7, 2; Plat. Solon 25 (also aua der Atthis, wahrscheinlich

nach ciner Bestimmang in den Gesetzen selbst); vgl. Gellias, N. A. II, 12. Zehn

Jahre nach Hdt. I, 29. Vgl. dasu B. Niece, Hurt. Unters. f. Am. Schaefer (Bonn

1882) 8. 9.

3) Die amtliche Beseichnung war aborts. CIA. I, 61: nQoixoc a^tar (rgl-

8. 159, Anm. 1). Demosth. XXIII (g. Aristokr.) 31: 4p ry afor* tippet",

{ftjoty. Mehrfache Citate nach der Zahl der Axones bei Plat Solon nach Didy-

mos. Die hBchste Uberlieferte Zahl ernes Axon 1st die des sechszehnten, aof dem

der Opfertarif stand (Plut. Solon 23). Das achte Gesetz auf dem 13. enthieh die

Amnestic. Plat Solon 19. — Die Antiquare and Kommentatoren gaben daher

auch ihren Werken den Titel neol d(6vtn>, nicht neol xvgptoty. So Asklepiades:

j&y d$6yoty itrjytjxtxd (Etym. Magn. and Gad. s. xvp/tetf), Didymos: niol x£y

aiovwv loXatvof (Plat. Solon 1), Seleukos: vnofim^ia xtSy IdXorvoi a'gdvtoy (Said,

s. v. oqyt&vtt, vgl. S. 44, Anm. 1). Viereckige Holzpfcilcr: Plut Solon 25: xart-

yQtiqr)<sup tk £ vXivovc a£ov*c iy nXatoiote nffJil/ovot OTQeyopt'rovc, Jr ht

xa»' ij/iOf it Uovrartly Xity*y« fuxgd JuoaXeio. — Harpokr. s. . aftm* el

loXtjyog vdftoi iv (vXtvotf fatty afoot ytyoafifUvot. i}cay 6k, i5e opipt A«*
XifAutv iv rote nffoi 'Egatoa&e'ytrr, tsxgdyiyot to axnfui,6taaoiZoyxat6k iy xdtljQV-

ravtttfy ytyoafjtpivot xaxd ndyxa xd ftigi' notovat <f* ivloxt qpa*i aaiar xq(-

yotvov, Srav ini to oxtyoy xXtStSat xifc yorriae (vgl- Schol. Ariatoph. Vog. 1354:

xard 6k iviovq amoves rq(ymyoi). Aristophanes von Byzantion b. Said. s. T. xve~

fittf Art. 2: nXtv&loy ji fiiya, ayfodfttjxei
,

dofioofiiya f^or rsxpayuva (vXa^
jd( nXtvodt nXartbte ixovra xai yoaftpdrvy nXnoetf, ixaxigto^ty 6k *v»'<fax«c wort

xtrtio&at xai ftnaaxgiopta&at vno xt&v dyayiymoxoyrmy. Bekker, Anecd. gr. L
413, 15. afoKCf §u'Xa x ttodyotva r^y, and too iddopovc H^XQ1 F0* dooopov 6tq-

xoyja xai 6td xtyos neo6vi)s oxotopopeya. Vgl. Schol. Plat. Politik. 2S8D ; SchoL
Apoll. Rhod IV, 280. Pollux VIII, 128 (xergtiyvyo* ****o»); Gellios N. A. II, 12

(axibus ligneiBj. — Die Gestalt eines Axon hat Kumanudia *E<p*)tt. dg/atoX.

1885, p. 217 auf Grund eines Bruchstuckea eines aus der Zeit des Ephialtes stam-
menden Steines (CIA. IV. 2, p. 125, Nr. 559) rekonstruiert Der Stein war ein

dreiseitigw Prisma , dessen Durchschnitt ein gleichschenkeliges Dreieck bildcte,

und bci dem die am spitsen Winkel desselben befindliche Kante abgestmnpft war.
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§ 16. Das Recht Drakona und die aolonische Verfassung. 2il

wahrte aie noch nach Jahrhunderten im Prytaneion, dem Gemeinde-

hause l

, auf, wo aie wahrscheinUch yon vomeberein untergebracbt worden

waren *. Wenn Ariatoteles sagt, dafs die Atbener die Gesetze Solona

znf den Kyrbeis aufzeichneten und in der Kdnigshalle aulstellten,

w bezieht aich diese Angabe auf die amtlichen Kopieen, welche von

den leicht der Verwitterung ausgesetzten Originalen genommen und in

aafrechtstebende Steinaaulen eingegraben waren *. In und vor der

Die Schrift lauft zu der Kaate parallel, die eine Fliiche ist yon oben nach unten,

die andere Ton unten nach oben beschrieben. Die Uberreate der Inschrift aind

K> goring, dafs aicb iiber den Inbalt nicht mehr sagen lafst, als dafs wahrachein-

tici eirt Gesetz oder Volkabeschlufa aufgezeichnet war. Nach der Rekonstruktion

to& Kumanudis hatte ein Axon aus Tier prismatischen Tafeln beatanden, die in

one Walze eingelas&en waren. Die Nachbildung einea Axon in Stein xur Zeit dea

Ephialtes war, wie Wilamowitz, Aristoteles I, 46, Anna. 7 bemerkt, ein sehr un-

zmktiscber Archaismus.

1) VgL S. 156.

2) Im Prytaneion: Polemon und Plutarchoa a a 0.; Pans. I. 18, 8. Didymoa

agte nach Harpokr. a. t. 6 xdtm&tf v6f*og (Said. s. ?. ;
Tgi. Pollux VIII, 128)

rar Erkliirung des bei Demoatb. g. Aristokr. 28 vorkommenden Ausdruckea („das

iiten foigende Gesetz") : q inti totis a£oraf xttl tovt xvQpttf arw^f*- in rijf a'xoo-

aCltmf tie to fiovXivwrfO$ov xal t«V ayoQtiv fi9tiaxr\otv 'Etpiakrw , «fff (ptfow jlva-

hutrrx iv 4>ikmnutot(. Diese Angabe dea Anaximeuea, deren Richtigkeit U. Kohler,

Hermes VI, 98, Anm. 2 bezweifelte, wird gewohnlich wortlich genommen and fur

ceschichtlicb gebalten. E. Curtiaa, Att. Studien n, 66; Gr. Geach. IP, 1G6.

Sudtgesch. Athens 175; M. Duncker, Gesch. d. Altert VI*. 198; VIII, 263;

C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 535; II, 348, Anm. 4; V. Thomser, Hermanna

Gr. Staataaltert.*, § 67, S. 379. Allein da Anaximenes Rhetor war, and die «»>

£«K sieherlich stets vor der Kdnigshalle geatanden haben (vgl. die nachatfolgende

Anm.), bo handelt es sich unzweifelhaft, wie Wilamowitz, Ariatotelea I, S. 45,

Anm. 7 bemerkt, urn eine blofse rhetoriacho Phrase, welche auadriicken aollte, dafa

Ephialtes den Rat der Fiinfhundert und die Volksgerichte zu den im Staatsleben

nufsgebenden Faktoren machte. Allerdings atanden Steine mit Yolksbeschlussen

in 5. and 4. Jahrhandert vor dem Buleuterion (Andok. Myat 95; CIA. II, Nr. 258,

t. 19 f., Tgl. Lykarg. g. Leokr. 124. 126), aber daraus folgt nichts fur die Gesetze

3) A&n. 7, 1. In der altera Litteratur heifsen die olonischen Geaetztafeln aU-

semein xvtfuf, offenbar deahalb, weil der Burger die Gesetze auf denselben zu lesen

pfcgte, ron aborts ist nur in den Gesetzen aelbst und bei Antiquaren die Rede

vgl. 8. 290, Anm. 3). Kratinos b. Plut Solon 25; Aristoph. Wolk. 447; Vog.

1354; Lys. XXX (g. Nikom.) 17. 18. 20: tit xQij &vew roc &val*c tag ix tvv

xitftioy xal t*»v ojrjXtSv xatd rag avyyQaqydi xrX, ol xolvv* nqoyavoi xd ix rtur

»»ftW bvovm. Plat. Politik., p. 298 D: yodtfmrrti iv xvofitoi tut* xal erijXeu{\

Athen. VI, 234 e: #V roifc xvopttH tots ntgi ivr AnXwax&v ovrate yiyqantai. VgL
wca die Inschrift ana Amorgos in der fyi?. doX«*oX. 1862, Sp. 77 (= Becueil,

^ micript. jurid., p. 116, Nr. 64): Sgog X*>p<oy . . . xai xur tmxv ep§*r bnXv<>a>y

muifiirwy. Der Auadrack xvQfr war eines der altattischen Worte, die noch

der lebendigen Sprache dea 6. Jahrhunderta angehorten, aber aua der durch die

19 •
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Viertea Kapitel.

Konigahalle wurden auch spaterhin Steine mit Geaetzen aufgestellt oder

auf den Wanden derselben aufgezeicbnet Es gescbah das gewifs aus

Litteratur nivellierten des 5. Jahrhunderts ausschieden. Vgl. B. Keil, Die solo-

ni&che Verfassung, S. 59 Anm. — Uber die Bedeutung von *vQfc sagte Apollo-

doros nach Harpokr. s. v. icvo/toc (Frgm. 24 M): lirai t' avrovf Xi9ovg iaxtS-

ra(, oS( dno plv *n< exdo$*H OTfjXas, dno <f* rije tig «tyos dvaxdmms, <f«* to **-

xoQwpwt&ai, xv&iUf hcdXovp, ucneg xai xvofiaotav t*V inl rijs xupaX^ xiSepirnr.

Vgl. Said. s. v. sv'tfMf, Art. 1 und 3; Phot. s. v., Art. 1; SchoL Aristoph. Wolk.

447: AnoXXodtoQOi it (p*t
ai ndaav drjuooiay yQa<fr,v xa\ voftov; xippiv xakito&tu'

on ol dg^aiot jU#ot>£ taxtrrxtf, to 6*6£av drtyoatpor, ov( dno fik* iff arao(tt»< <rr?f-

Aac jriA. Vgl. noch Lex. Demosth. Patm. Bull. d. corr. hell. I (1877), 150, xvopttf

(woraus sich, wie auch aus Phot Art. 1, ergiebt, dafs Apollodoros noch die Moglichkeit

einer andern, allerdiogs verkehrten Erklarung zuliels: £roi dno xov xBxoqwpmo&tu

jf xareoxiQtuodai S (ait, XtXevxdv&iti). Diese Erklarung ist der Hauptsache nach

richtig. xd<tflK gehort zu xvofiaota (Hahnenkamm), Kvofiavitq, Koqvpartes (worauf

schon Theophrafitos und Apollodoros verfielen. Phot., Art. 1; Said., Art, 3; Lex.

Demosth. Patm. a. a. 0.), xoQoq, *4oas, coma. Gegen B. Keil a. a. 0., der n'p-

(Ue mit Rucksicht auf Koovflayxee als etwas Drehbares deutet, vgl. Wilamowitz,

Aristoteles I, 45, Anm. 7 der auf den hohen Haarwulst , das xioai (vgl. Bd. I*,

83, Anm. 7), der Korybanten hinweist und daa Emporragen oder Aufragen fiber

detn Boden als die Grundbedeutung des Ausdruckes erkl&rt

Uber das Verhiiltnis der xvopett zu den «£or«c war man sich schon im Alter-

turn nicht im Klaren. Eratosthenes hielt xvQ^uf nur fur einen andern Namen der

Sto*e< (SchoU. Apoll. Rhod. IV, 280; Schol. Ariatoph. Wolk. 447) ebenso Didy-

mos b. Pint. Solon 25 unter irrtumlicher Berufung auf Aristoteles 'J&n. Diese

Auffassung findet sich auch bei Neuern. Vgl. Gilbert, Gr. Staatsaltert. 1*, 156.

Ganz unhaltbar ist die von Aristophanes von Byzantion (Said. s. v. *p<>/S«k,

Art. 2) und andern vertretene Ansicht, dafs die Kyrbeis die Bestimmungen fiber

die &voi*u oder die Gesetze ntoi xwv Uqujv, die Axones die iibrigen Geeetze ent-

hiclten. Vgl. Plut Solon 25 (nach Didymos); Schol. Aristoph. Wolk. 447; Schol.

Plat Politik. 298D = Phot s. v. Art. 2 = Suid. s. v., Art. 1. Auf den

Axones stand das ganze solonische Becht, einschliefslich der Bestimmungen fiber

die Opfer (Plut Solon 23). Die Ansicht beruht wohl nur auf einem imgeu
Schlusse aus Lys. g. Nikom. 17 ff. und ahnlichen Stellen Vgl. V. Rose, Aristo-

teles Pseudepigraphus
, p. 414: Philppi, Der Areopag 356 ff.

; Wilamowiu, Philol.

Unters. I, 208.

Die Axones und Kyrbeis unterscheiden Anaximenes und Euphorion bei

Harpokr. s. v. 6 xdx*>&$v vofxog. Im Unterschiede von den viereckigen Axones werden

die Kyrbeis als dreieckig und pyramidenformig bezeichnet. PoUux VIII, 128 : xvefie*

<fi Totywoi oavto*t( nvoaftottdtii ... (t(ovt( cfs x$xodyuvo$ xxX. Bekker, Anecd.
gr. I, 274, v. 25 (*»p/?e*c): 6*ia<pdoovoi 6*k xtiy dfovaty, or* ixeiyoi pkv xttonytavot

flow, oixot 6*1 xotytorot, nvoapto'i oftoun. Lex. Deinosth. Patm. im Bullet, d. corr.

hell. I, 150. Phot. Said. s. v. *t>'o/Je»<, Art. 1 und 2; Schol. Plat. Politik. 298 D.

Eratosthenes, der von den Originalen nichts wufste, hielt die Kyrbeis fur die

Axones und erklarte darum letztere fur dreieckig, wogegen sich aufGrand besserer

Kenntais Polemon wandte. Eratosthenes bei Suid. s. v. xvpletc, Art 2 und Po-
lemon bei Harpokr. s. v. ofoa Vgl. Phot. s. v. xvq?u{ , Art. 1 : roiyttxo* afovtc
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§ 16. Das Recht Drakona und die solonische Verfaasung. S9t

dem Grande, weil die Konigshalle das Amtshaus „des Koniga", des

Voraitzenden des Areopags war, der Uber die Beobachtung der Gesetze

zu wachen hatte l
.

Nach Aristoteles wurden aile Burger auf die Gresetze vereidigt.

Das wird richtig sein. Ariatotelea sagt ferner nach der Atthia: die

neun Archonten schwuren aber an dem Schwurateine (bei der Konigs-

halle) * einen feiertichen Eid, dafs sie eine goldene Bildsaule weihen

warden, falls sie ein Geeetz ubertr&ten ; daher schworen sie auch jetzt

noch in dieser Weise. Es handelt sich urn den Eid der Archonten bei

ihrem Amtaantritte, in dem sie sich verpflichteteu, gerecht und den Ore-

setzen gemafe ihres Amtes zu walten und keine Beatechung anzu-

nehmen, wenn sie aber etwas ann&hmen, eine goldene Mannerbildsaule

„von gleichen Mafaen" (d. h. in LebensgroTse) nach Delphi zu weihen.

Diese Formel des Amtseides rtihrt unzweifelhaft nicht erst von Solon

her, sondern ist von ihm beibehalten worden 8
.

Wer die Axones und Kyrbeis fiir identisch hielt, konnte natUrlich auch die An-

gabe, dafs erstere ana Holz bestanden, auf letztere beziehen. Bekker, Anecd.

gr. I. 274 , 24 (xvtfe*): xaxaoxivaapaxa ivXtra xxk., ebenso Lex. Demosth.

Patm. a. a. 0. Apollodoros bezeichnet die xvQfittf als aufrechtstehende Stein-

saulen , ebenso stellen Lysias und Platon xvQfiie und axtjXii zuaammen. Das

pafst auch allein zu der eigentlichen Bedeutung des Wortes. Die Axones waren

weder aufrechtatehende Pfeiler, noch bestanden sie aus Stein. Die richtige Ansicht,

dafs die xvQptif in Stein gchauene Kopieen der auf den Axones aufgezeichneten

Gesetze waren, die sich zu diesen ebenso verhielten. wie die stets auf besondern

Volkabeachlufs hergestellten Stelen mit offentlichen Urkunden zu den wriStg Xt-

Xtvxvptvai exontiv ttji §ovXopivtp und den Originalen im Archiv und in den Amts-

gebauden, haben begriindet C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 535; Wilamowitz, Ari-

stoteles I, S. 45, Anm. 7: vgl. auch B. Keil, Die solonische Verfaasung, S. 58,

Anm. 1 ; V. Thumaer, Hermanns Or. Staatsaltert0
, § 67, S. 379.

Altere Zusammenstellungen und Untersuchungen: Preller, Pole-

moms Frgm. (Leipzig 1838) 87 ff.; F. Vermooten-Weijers, Lys. Or. Nikoin. (Ley-

den 1839) 47 ff.
; Dietrich, Philol. 1, 227 ff. ; Hullmann, Misc. philol. Amst. I (1850),

57 ff.; Val. Rose, Aristoteles Pseudepigraphus (Leipzig 1863) 413ff.; Kampen, De
parasitis apud Graecos etc. (Oottingen 1867) 52 ff.; Philippi, Der Areopag und die

Epheten (Berlin 1874) 356 ff.

1) Vgl. S. 147, Anm. 1 und S. 154, Anm. 4.

2) Vgl. S. 154, Anm. 4; S. 164, Anm. 1 und dazu Wilamowitz, Aristoteles I,

8. 46, Anm. 9.

3) 'A&n. 7, 1: *a\ mfjumav xQnoto&tu noVrec (vgl. die Vereidigung der ganzen

Burgerschaft bei derWiederherstellung der demokratischen Verfassung im Jahre 410:

Andok. Myst. 98). ot d' ivvea ctQ^oyxtf oftvvyxe^ ngog tip li&tp xareqpcmfov a'vcr-

frrjoetr tiy$QutKta /qvoovv iav xtva noQcc^tvat x«5v rofiW o&tv rrt xai vvv ovraic

ofAvvovai. 'A9-n. 55, 5: avafkiyxtt <f* in\ xovxov (xoy Xi&ov) ofxvvovatv dixaiws uq-

($t* xml xaxti xovt voftove, xai <?<up« fitj X^\pea9at rijc <*QZ?S *Vsxa, xuv xt Xapaoi,
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Obwohl Solon die organischen Bestandteile des Staates im weaent-

lichen unberiihrt liefs and den Begaterten den mafsgebenden Einflais

sicherte, so gait er doch ala der erate Volksfuhrer and Begrander der

Demokratie l
. Er hat in der That den Boden fur die demokratische

•WoMrVra aru&iotw zfvaovr. Vgl. Pa Herakleid. Pont. I, 11 ; Pollux VIII , 86.

Eine Bestimmung fiber die Vereidigung stand wohl in den solonischen Gesetxen

selbst, aber die altertumliche Formel des Eides, in dem sich anch die Archonten

yerpflichteten , die ogxia so wie unter Akastos zu Tollziehen , ist sicbeiiich ror-

solonisch. Solon wnrde eine Geldstrafe festgesetxt haben. Vgl. S. 154, Asm. 4;

S. 164, A urn 2 nod dazn Wilamowitz, Aristoteles I, 9. 46, Anm. 8. — Pint. Solon

26 tibergeht die Vereidignng des ganzen Volkes and laXst an Stelle desaen den

Rat schworen, tdtov d ' ixaaioi jwr 9tapa#tiw> (wie im gewohnlichen Sprach-

gebrauche des 4. Jahrbnnderts bisweilen die neun Archunten hie/sen. Vgl S. 172,

Anm. 2 (y ayoga rtQof tut Xl9u> xajaq>ariXtoy, it rt TtaQajlaiq T«r &eaurir aySguttna

XQvoovy ioopit pijror t'.ra^^aety iv JeXtpoic. Vgl. dazn Plat. Phaidr 11,

p. 235D: xai oot (yoj, tSontQ ol ivria ao/orrff, tuna%yoCuai. /pnaijr eixmra

i a o u < r q /; t o y tl( J f x cf o t f ayii&TjOtiy , ov uovov iuavxox riXXri xai tfijr. Th
Bergk, Rhein. Mas. XIII, 448 erkl&rt die Worte ardouiyra xrX. in der Weise,

dafs der einer Bestechnng Cberwiesene cine goldene Statue weihen sollte, die

gleicb scbwer war, wie die sis Bestechnng angenommene Snmme in Silber. Es

wire das eine altertiimlicbe Formel fur die bei Bestechungen iibliche zehnfache

Bufse, denn das alte Wertrerhaltnis von Gold and Silber stande wie 10:1. Diese

ErklMrung hat Beifall gefonden. C. Wachsmath, Stadt Athen II, 352: G. Gilbert,

Gr. Staatsaltert. I*, 246. Einwendungen dagegen von W. Hofmann, De inrandi

apnd Atbenienses formolis (Strafsburg 1886, Diss.) 42, entschiedener Widenprnch
Ton Wilamowitz. Aristoteles I, S. 47, Anm. 10. Umftetotrrof bedeutet nicht von

gleicb em Gewicht, sondern von gleichen Mafsen nnd rwar bei Platon

a. a. O. Ton gleichen Mafsen wie das Original. Vgl. anch Said. s. v. jomnj elxmr.

Wenn sich Th. Bergk anf Deinarch. g. Demosth. 60 nnd g. Aristog. 17 (rgl.

Demosth. g. Timokr. 112. 127) beruft, wonach Bestechlichkeit mit dem Tode oder

mit dem Zebnfacben des angenommenen Betrages bestraft wnrde (rgl. Meier and

Schumann. Att. Prosefs* 445), so beziehen sich diese Stellen anf den gewohnlichen,

ron den Logisten instrnierten Rechenschsftsprorefs der damaligen Zeit, wie sich

ans Aristot. 'A$n. 54, 2 ergiebt. Deinarch. g. Demosth. 60: dXl' ol ropot ne^i

ftiv iwr aXXuy ridixtfurirtvy tivv n\ aoyvQlov Xoyoy riyrjxovwoy dmX^V Tqy fidfry

6q>Xeiv xeXiiiovct, ntoi dk t<ar du>godoxovVtwk dvo fiovor Tiutjuaxa nenoirjxaai* xrX,

Ebenso wurde Unterschlagung offentlicher Gelder mit dem Zehnfachen der unter-

schlagenen Snmme bestraft.

1) Aristot. 'A&n. 28, 2: i( aQX^f y"Q notutos iyerno jfpoararqc tov

drifiov ZoXotv xtX. 41, 2: TQirq d '

ij uera rifv otaffix q ini l6Xa)yo<,, dep' r' s
- a'p/v

dnpoxQariaf iyivtro. Vgl. 'A&n. 9; Pol. II, 12 , p. 1274. Uber die aristo-

telische Benrteilnng Solons als utao^, fUXxiaxoi vopodirtie and

Staatsretter vgl. S. 25, Anm. 4. Aristoph. Wolk. 1187: 6 ZoXwv 6 naXmfc

<ptXod*quo( Trjy qvaiy. Isokr. Areop. 16: ixiiyqv rijV SquoxQanav ... ijy HXmv
uky 6 dfiftoxixtixaroi ytvnutv»<; ivofAO&itnist, KXtia&ivw d' o rooc rvoriwovf ix^a-

Xtov xai rev dffAov xaiaynyujy ndXur f; ap/9< xattar*ia$v. Antid 232: ixtCyos 1$
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§ 17. Die Herrschaft der Peisistratiden.

Entwickelung vorbereitet, indem er alien Biirgern unterBchiedslos das

Recht verlieh, bei der Wahl der Beamten und den Beschlusaen der

Volksgemeinde ihre Stimme in die Wage zu legen, offentliche Klagen

anzustrengen, bei dem Volksgericht, das als neues Organ in den Staats-

korper eintrat, Berufung einzulegen und durch Teilnahme an demselben

bei der richterlichen Entscheidung ttber Beamtensprtiche mitzuwirken.

§ 17.

Die Herrschaft der Peisistratiden.

ttbersicht liber die Qnellen and nenere Litteratur.

Uber die Quellen vgl. S. 3.4 und 49ff. Neuere Litteratur

:

Grote, Hist, of Greece IV, 137 ff. (Gesch. Griech. H*, 119ff 392ff.);

£. Curtius, Griech. Gesch. I«, 337 ff.; Stadtgesch. Athens 63 ff.;

Duncker, Gesch. d. Altert VI*, 445ff; Ad. Holm, Gr. Gesch. I,

484ff.; J. Beloch, Gr. Gesch. I, 326ff; Ed. Meyer, Gesch. d.

Altert JI, § 411 ff, S. 662 ff. und § 474 ff, S. 772 ff. — G. Gilbert,

Gr. Staatsaltert. I", 156ff.

Meursius, Pisistratus, Lugd. Bat 1623; Vater, Hall. Encykl.

Sect HI, Bd. XV, S. 43 ff; Plafs, Die Tyrannis I (Bremen 1852),

187 ff; B. Haenisch, De Pisistrati et Hippiae tyrannide, Halle

1862; C. Be the, Athen unter der Herrschaft des Pisistratus und

Hippias, Merseburg 1864 Progr.; J. Schvarcz, Die Demokratie I

(Leipzig 1871), 26 ff; J. Toepffer, Quaestiones Pisistrateae, Dorpat

1886, Diss.; F. Cauer, Parteien und Politiker in Megara und Athen

(Stuttgart 1890) 74 ff.; Wilamowitz, Aristoteles und Athen (Berlin

1893) I, 108ff. 260ff; H, 68ff. 311 ff Weitere Litteratur in Her-
manns, Gr. Staatsaltert. 6

, bearb. von V. Thumser, § 70, S. 392.

Uber die Chronologie vgl. Clinton, Fast. Hell. II, 20lff;

C. F. Unger, Die Regierungen des Peisistratos, Jahrb. f. kl. Philol.,

Bd. CXXVH (1883), 383 ff. und dagegen J. Toepffer, Quaestiones

Pisistrateae 115 ff [Erwiderung von Unger, Philol. Anzeig. XVH,
513 ff ; vgl. zu der Streitfrage H. Landwebr, Jahresberichte, Philol.

XLVI, 1886, S. 144 ff.]; U. Kohler, Die Zeiten der Herrschaft des

Peisistratos in der *Atot., Ber. d. Berl. Akad. 1892, S. 339 ff; Ad.

Bauer, Liter, und hist. Forschungen zu Aristpt. *A&n. (Mtinchen

1890) 50 ff; die Chronologie des Peisistratos, in den Analecta Grae-

(Solon) ydq fl^ovrarv rov Jfyiov nmavxit xrX. Vgl. Andok. Myst. 81 ff. 95. Ill;

Lys. XXX (g. Nikom.) 2. 28; Demosth. XVIIl (t. Kr.) 6; Aeach. g. Ktea. 257.
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Viertes Kapitel.

ciensia, Festschrift zur 42. Philolog. Vera, in Wien (1893), S. iff.;

Wilamowitz, Aristoteles I, 21 ff. ; C. Cichorius, Die Chronologie des

Pisistratus, Aus der Festschrift zum Leipziger Historikertage 1894.

a.

Das Werk Solons befriedigte weder die Reichen und Vornehmen,

noch die VolksparteL Jene hatten geglaubt, dafs er die Verfaasung

gar nicht oder doch nur weDig verandern wiirde , and viele anter

ihnen waren tiber die starken Verluste erbittert, die sie durch die

Seisachtheia erlitten hatten. Im Volke batte man auf ein grofseres

Mafs von politischen Rechten oder auf eine Landaufteilung gerech-

net vielfach anch erwartet, dafs Solon seine Macht zur Aufrichtung

einer volksfreundlichen Tyrannis benntzen wiirde f
. Von alien Seiten

befltiirmte man den Gesetzgeber mit Vorwiirfen , Wunschen nach

Anderungen an den Gesetzen und Fragen liber deren Auslegung 3
.

Die Verteidigung seines Verhaltens und seines Werkes fiihrte Solon

nach seiner Gewohnheit in gebundener Rede. Trochaeen, die er an

Phokos richtete, rechtfertigten vorzugsweise seine Ablehnung der Ty-
rannis \ Gegeniiber der Volkspartei berief er sich auf das Zeugnis

der „ Mutter Erde", die durch Entfernung der Schuldsteine frei ge-

worden ware, auf die Aufhebung der Schuldknechtschaft , die Zuruck-

fuhrung der ins Ausland Verkauften und auf seine Gesetzgebung , die

fur alle gleiches, gerades Recht geschaffen hatte 6
. In einem andern

Gedichte sagte er unumwunden dem Volke, dafs es ihm danken sollte,

denn obne ihn h&tte es nicht im Traume so viel bekommen, als es er-

halten hatte, aber auch die Grofsen th&ten wohl, ihn zu loben und fiir

einen Freund zu halten, weil ein anderer schwerlich das Volk zurtick-

gehalten haben wiirde •. Wiederholt betont er, dafs er mit Hilfe der

G6tter das, was er versprochen, vollendet habe und infolge seiner Un-
eigenniitzigkeit durch alle Schwierigkeiten hindurchgekommen sei 7

.

Solon war entschlossen , an seinen Gesetzen nichts zu andern.

1) Aristot U9n. il| Plut. Solon 16. Vgl. S, 254, Anm. 6.

2) Trochaeen an Phokos: S. 258, Anm. 1. Die Vorwiirfe, dafs er sich nicht

sum Alleinherrscher anfgeworfen hatte, legte Solon den noXXoi xal qiavXoi in den

Mund. Plut Solon 15.

3) Aristot. U&n. 11; Plut. Solon 25; vgl. Hdt. I, 29.

4) Frgm. 32. 35 (Plut Solon 14-15); dasu Aristot. U*n. 12, 3. Vgl. Wihv
mowiti, Aristoteles II, 309.

5) Frgm. 36 ; Aristot Utn. 12, 4.

6) Aristot. 'Alht. 12, 5; rgl. Frgm. 36, t. 20 ff. (Plut Solon 16). Vgl. daiu
Wilsmowits, Aristoteles II, 310.

7) Vgl. S. 257, Anm. 3 und S. 260, Anm. 5.



§17. Di« Hemchaft der Petaiatratiden.

Da er auf alle Forderungen, die an ihn herantraten, weder eingehen

konnte, noch mochte, sich aber auch nicht verhehlte, dais Abweisungen

ihm viele Feindschaflen zuziehen wiirden, so trat er, um den Schwie-

rigkeiten aua dem Wege zu gehen, angeblich zn Handelazwecken und

zugleich ails Wissensdrang, eine zehnjahrigeReise an. In einem

Gedichte, das gleichsam sein Abschiedswort war, erklarte er dem

Volke, dafs er es nicht fur recht hielte, wenn er zugegen bliebe und

seine Gesetze auslegte, es hatte eben jeder zu thun, wie es geschrieben

sfande l
. Er hoffte, dafs die Biirgerschaft sich mit der Zeit an die

1) Ariatot. ll^ff. 11, 1: jlovXdfitrof ft^rt lavta xtvtTy ftqt' <iftty9iivea9ai nagtiv,

(inodmilav lnour
t
onxo »«t* 4ftnoQiav Sfia xal StuQlav tls Alyvniov, ($in)*iv

»« ov(x "fO** oif ydo oieo9ai, o*(xatov «?»•««, rove vopove HnyiTa&ui

naptiy «JU' Sxatnnv ra ytyoapfiiva jtotjotu. Daeeelbe nur mit etwa* andern

Worten und breiter nach der auch von Ariatotelea benutcten Atthia bei Plat.

Solon 26, der jedoch ufta xal 9$taQiar nicht hat and nor aagt: nqoaxifM iy<

nXarqs vavxXtiQtav noiwdftevot , anderseits den resignierten Vers Solons

mehr bietet: ioyfdaai iv ptydXotf naatv ddfTv /aiino*. Die Angaben fiber den

Zweck and die Dauer der Relae stammen, wie die Berufung aaf Solons eigene

Auberungen und namentlich die indirekte Rede dea einen Satzes zeigt, ana einem

solonischen Gedichte. Wilamowitz, Ariatotelea I, 15; II, 308. Aua einem Ge-

dichte Solon* wufste man auch, dafa er in Agypten war. Plut. Solon 26. Damit

erledigt aich die Anaicht B. Nieses , Hiat Untera. f. Arn. Schaefer (Bonn 1882),

S. 10 und Hiat Zeitachr. LXIX (1892), 56, Anm. 1, der Solona Reiae nach der

Gesetzgcbung stroicht und nur aeine Haudelsreiae in jungern Jahren fur geachicht-

Uch halt (Plut. Solon 2). — Hdt. I, 29 aagt: SdXuv «V»> A^M, h Afinvafaot

vofiovs xtXtv««oi noujaitf rinetfiipqoe hta &ixa xard 9etQl^( nQo g)ae tf hnXui<ra(,

Yva <fif f*n n*a Tt5r voftatv dvayxao&fi XCeai i*5v l&ero • avioi ydo ovx olot i$ qonv

avto notijtfat 'Adyvaloi ' oqxUhui ydo fttydXotai xtrteij[oyro dixa ir$a (Tgl. S. 290,

Anm. 2) xQqatoSai vojjoiai rove 8v o<pt 26Xwv 9?iai. Es fehlt hier also die ifi-

noota oder vavxXqota. Wilamowitz a. a. 0. nimmt wohl mit Recht an, dafa Hdt.,

der Solona Gedichte kannte (V, 113), aua demselben Gedichte achopfte, aua dem

die Angaben in der 'Abn. und bei Plut. Solon atammen , und dafa er nur Solons

auegesprochene Abaicht einer zehnj&hrigen Abweaenheit mit der ebendaeelbat vor-

kommenden Aufaerung, daia jeder aich in die Geaetse zu achicken hatte, irrtum-

lich kombinierte. Das Fehlen der 9t*>ola bei Plut. legt den Gedanken nahe, dafa

Ariatotelea die Angabe der Atthia mit der Herodota vereinigte (Kaibel, Stil und

Text der 'A9n.
y
S. 146, Anm. 1 ; B. Keil, Die aoloniache Verfaaaung, S. 186. Vgl.

ubrigena Iaokr. XVII, 4: itSntftiptv dpa xai xat* if*nootav xal xaid 9*»otar und

dazu Kontoa, Bull. d. corr. hell. Ill, 286 f.). Nun erzahlt aber Hermippoa nach

Plut. Solon 2, dafa Solon, da er daa Vermogen aeinea Vater8 durch gefallige Dar-

leihen yennindert hatte, «SQfi*io$ <uy hi noos ipnootav. Darauf folgt eine

Polemik gegen die Ansicht Kiniger [xatooi tpttolv ?pi<m), dafa Solon noXvitttQtae

£yexa uaXXov xal loroolaf if yQVfuatiOfAOv nXavii&ijyeu. Dieae ivtci ,
wahracheinlich

die Quelle dea Hermippoa, alao dann die ron Ariatotelea benutzte Atthia Andro-

tione, wufsten mithin bereits von beiden Reiaezwecken und meinten nur, dafa
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Gesetee gewohnen, und die Staatamaechine von aelbst in den richtigen

Gang kommen wiirde l
.

Wann Solon Athen verliefa, iat nor annahernd festzuatellen. Er

vertrat noch seine Stadt auf der Amphiktyonen - Veraammlung, welche

die Bekriegung Kriaaa beachlofs Krisa wurde im Jahre 590 einge-

nommen *. Die Dauer dee Krieges iet unbekannt 4
, doch diirfte er be-

reita im Herbst 593 oder im folgenden Frtihjahre bescblossen worden

sein und sich mehrere Jahre lang hingezogen haben. Langer als ein

Jahr nach dem Abschlusse seiner Gesetzgebung ist Solon Bchwerlich in

Athen geblieben 6
. Er begab sich nach Agypten dann nach Kypros,

wo er langere Zeit bei dem Fiirsten Philokyproa von Soloi ver-

Solon in hohenn Grade Bereicherong seines Wiasens, als Handelsgewinn erstrebt

hatte. Es ist daber uicbt unwahrscheinlich, dais Hermippos, moglicherweise aucb

Plutarchos selbst, im Gegensatze zu jener Ansicht die 9etogia oder noXvnti^ia

fortliefs, weil er das Hauptgewicht auf die ipnoQltt legte. Umgekehrt verfuhr He-

rodotos mit Rucksicht auf den Weisen.

1) Plut. Solon 25 a. E.

2) Bd. I*, 693 and dazu Wilamowita, Aristoteles I, 17.

3) Bd. 1», 697.

4) Bd. I\ 694, Anm. 1.

5) Nach der Atthis, die ans den Gedichten Solons selbst sehopfte and die

yon AriBtoteles und Hermippos (Platarchos) benutzt wurde , reiste Solon jedeufalLs

kurze Zeit nach dem Abschlusse seiner Gesetzgebung ab. Dieaer Ansicht war

auch Aristoteles, denn sonst kbnnte er, selbst wenn er einen „bequemen Aus-

druck" brauchte (Wilamowita, Aristoteles I, 15) von den Jahren 593/2 bis

590/89 nicht sagen: 26Xtovo( d' dnodnpjcavTOf ... ini pk» hn xium^a Jirtyor h
r\<n>xi<(. Herodotos bildete sich gar, wahrscheinlieh ebenfalls aus einem Gedichte

Solons (vgl. S. 297, Anm. 1), die irrtiimliche Voretellung, als ob Solon unmittelbar,

nachdem er die Athener auf seine Gesetze vereidigt hatte, abgereist ware. Nach
Diog. Laert. I, 50 (vgl. Said. s. v. 26Xa»r t Art. 1) verliefs Solon erst nach dem
Staatastreiche des Peiaistratos die Heimat. Diese Versehiebang der Abreise sottte

offenbar nur die ehronologiachen Schwierigkeiten (Plat. Solon 27) beseittgen , die

sich der Begegnung mit dem Konige Kroisos entgegenstellten.

6) Frgm. 28. bei Plat. Solon 26. — Dais Solon aor Zeit des Amasis (569-525;i

in Agypten war, ist eine irrige Ansicht Herodots, die darauf berubt , oafs er den

In Athen geltenden ko'^uo? dpyias (vgl. S. 149, Anm. 1 und S. 242, Anm. 1) fur

eine Nachahmung eines von Amasis erlassenen Gesetzes hielt. — Wenn es feraer

heifat, dais Solon in Sais die Sage von der Atlantis hSrte and dieselhe spi-

terhin in einem (nicht vollendeten) Epos zu bearbeiten begann, so handelt es sich

wahrscheinlieh nur um eine sinnreiche Erfindung Platons. Plat. Timaios 23 ff.

;

Rritias 108 ff.; Plat. Solon 26. 81 (anter Berafang aaf Platon); Strab. II, 102

(desgleichen). Vgl. dazu Snsemihl, Jahrb. f. kl. Philol. LXXX1 (1855), 378 ff.;

Bergk, Gr. Litteraturg. II, 270; Flach, Gr. Lyrik n, 372; Doncker, Gesch. d.

Altert. VI*, 249; vgl. auch H. Berger, Gesch. d. wiasenach. Erdkonde der Grie-

chen II (Leipzig 1889), 117. 126.
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weilte und demselben bei der Neubegriindung seiner von der Hohe

nach der Ebene verlegten Stadt mit Rat and That zur Hand ging

Die Zeit derRuckkehr Solons lafst sich nicht genau beatim-

men, doch befand er sich wieder in Athen, als aus dem Kampfe der

machtigen Parteihaupter bereits eine Alleinherrschaft hervoreugehen

drohte * Obwohl er der Entwickelang der Dinge mit einsichtiger Auf-

1) Frgm. 19 bei Plut Solon 26. Nach Hdt. V, 113 fiel im Jahre 498 in

einer Schlacht xwiachen den Rypriern and Peraern i ZoXiwr fiaatXtv'c 'AoiOToxvnpof

6 4>i\oxviiqov, inXoxt'nQov dh xovjov, t6> loXatv 6 A&nvaZos amxofitroc if KvrtQov

ir In&en elrtoe rvpawotv ftdXtora. Der in der Vita Arati, p. 58 Weatermann Tor-

kommende, ron B. Niese, Hist. Untera. f. Am. Schaefer, 8. 12 vorgezogene Name
Kypranor darf gegeniiber der iibereinstimmenden Angabe Hdts. und Plutarchs

nicht Glauben finden. Wilamowitx, Ariatotelea I, 16, Ann. 23. War Philokyproa

bei dem Beauche Solons ein nocb jugendlicher , eben zur Regierong gekommener

Furat (Solon wunscht ibm noXvv /pcW *« hcrrachen) , so kdnnte sein Sohu (im

Alter von gegen siebenzig Jahren) recht wohl erat im Jahre 498 gefallen aein.

Gegen die chronologiaehen Bedenken B. Nieses vgl. P. Stettiner, Ad. Solonis aeta-

tem quaestiones (Ronigsberg 1885) 46; Wilamowitx a. a. 0. — Philokypros soil

nach Plut. a a. 0. den friiheren Stadtnamen AlneTa zu Ehren Solons in 2oXoi ver-

andert haben. Indeaaen AintTtt scheint nur die griechiscbe Ubersetzung dea pboe-

nikiachen Ortanaraens (hebr. aelah = Feb) an aein. Schrader, Abhdl. Berl. Akad.

Vm (1879), 3 83; vgl. Bd. P, S. 374, Anm. 5. — Die Cberlieferung, dafs Solon

in Soloi atarb (Valer. Max. V, 3; Schol. Plat. Politik 599; Said. a. t. Z6Xu>r) hangt

einerseits mit dem Wnnscbe der Solier zusammen, das Grab ihres xr/Vrrijc zu be-

sitzen (Wilamowitz, Aristoteles I, 16, Anm. 23), anderseits mit der Verschiebnng

seiner grofsen Beiae in die Zeit nach dem Staatsstreiche dea Peisistratos. Reiste

Solon in so hohem Alter, ao annate er wohl in der Fremde sterben. Niese a. a. 0.,

S. 10: Flach, Or. Lyrik II, 375.

2) Plut. Solon 29. — Warnungen Solons, die man fur reinen Wabnsinn er-

klfirte nach Frgm. 10. - Frgm. 9 (Diod. IX, 21; Diog. Laert. I, 50; Plat.

Solon 3): *Ex ve<piXt]{ niXerai jfio'yof (U*Voj qdk
j(
ra^C'7C. — jSpofiij d' ix XafinQdi

ytyverai aartQontjg •

|

dvdQaSv J' ix fAtydXiuv noXif oXXvxaf elf de fiovuQ^ov
|

drjpiof

diSQiji dovXoavrqr intotf
\
Xeiott d* ifdQctyr' ov tSqdwv ion *<rra<r/t»»r

|
VartQoy,

dXV fdn zen nmrta votir. Dieae Verse werden ron der Quelle des Diod.

und Diog. (rgl. S. 60, Anm. 1) unmittelbar tot den Staataatreich dea Peiaiatratos

gesetzt. Wilamowtts, Aristoteles n, 812 bemerkt, dafs nicht ron einem Einaelnen,

sondem Ton den ptyvXoi nvdtttf die Rede eei, and mochte das Gedieht in die Zeit

dee Rampfes der drei crdaett setzen , „ wo weder daB Gesetx , noch der Demos,

soudern die Gewalt mSchtiger Manner hcrrachte". Allein die Worte tie di fio-

vctQxov xtX. notigten doch an eine Lage zu denken, in welcher einer der fieynXoi

Mq9( bereita eine derartige Stellung erlangt hatte, dais die Tyrannia nahesu

fertig war. — Frgm. 11 : El di nenordart Xvygd di' 4fUtiqw xmxdrnta, \ fin *»

Seoig xovrmrr fioTpap inap<p4t>rrt '
| ttvxoX ytto xovrovt tfvftjawra pv/urra rforrtf,

|

xai did ravra xaxrjy ioyiTE dovXoovvrjv '

|

vfiiutx d ' elf /uiv fxa<Jto( dXwnexoi tjfveff*

0afrt«, | ovunaoiv d' vfiSv j^ctJyof cvtoti roof
|

l/( ydg yX&aaay 6pdxc xai $lf

«tof aloXov aW^oV* | *k iffyor d* ovdkv yiyvofUvov pXtnstt. Nach Diod. IX. 21, 3
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merksarakeit folgte und es an Warnungen nicht fehlen liefa, so hatte

er doch seine politische Rolle ausgespielt und lebte in angeregter

Mufse, lernfreudig und zugleich geniefsend was ihm Aphrodite, Dio-

nysos und die Musen boten *. Vermutiich hat er Attika nicht mehr

verlassen; die Erzahlung von .seiner Begegnung mit Kroisos ist

mit der Chronologic unvereinbar * und ein altes, wesentlich auf ethiach-

religibsen Motiven beruhendes Mahrchen 8
.

b.

Als Solon Athen verliefs, befand sich die Burgerschaft in tiefer

Erregung, vier Jahre verliefen indessen ohne wesentliche Stoning der

staatlichen Ordnung. Dann fuhrte aber der wiedererwachende Gegen-
satz der Stande, der wahrend des 7. Jahrhunderts fur das wStaats-

leben von grofser Bedeutung gewesen war 4
, zu heftigen Parteikampfen.

und Diog. Laert I, 52 wurde das nach dem Staatastreiche des Peisistrstos ge-

diehtet. Bei Plut. Solon 30 stehen die letzten Verse in anderer (rerkehrter)

Reihenfolge und sind von den rier ersten getrennt, jene sollen ror, diese nach dem

Staatsstreiche verfafst sein. Die letzten Verse weisen in der That deutlich aaf

eine erst in der Entwickelung begriflfene Tyrannis bin, die ersten konnten ebsn-

falls noch yor dem Staatsstreiche gedichtet sein, denn die dovlocivij des Volkw
uefse sich auf die thataachliche Herrschaft der Parteihaupter bezieben, und dann

fande aucb, wie Wilamowitz a. a. O. bemerkt, lovtovc eine befriedigende Erklarung

Die ihr diesen Leuten (den /ueyaXot «r<f?*«) Ruckhalt und Stiitze (pi>««) gegeben

und sie dadurch grofs gezogen habt.

1) Plut. Solon 29. Frgm. 18: rnptonu <T atei noXXa <fufaoxof**yo<;. Frgm. 26:

"Epy« tf* Ktrnqoyevovc viv poi tpila xai Jmvvoov \ xai Movafoy xtX. (nach Plat

Solon 31 und Erot. 5, p. 751 D im Alter gedichtet).

2) Kroisos kam im Jahre 560 zur Regierung, urn dieselbe Zeit oder nur wenig

spater etarb Solon als hochbetagter Greis. Gegen den Versuch Dunckers, Ge*ch

d. Altert. VI*, 456 den schon im Altertum bemerkten (Plut. Solon 27) chrono-

logischen Widerspruch su beseitigen
, vgl. R. Schubert, Konige von Lvdien.

S. 74 ff.

3) Gegeniiberstellung unweisen Gliicksglaubens und der Uberzcugung vom

Neid der Gotter, griechischer M&fsigung und orientalischer Uberhebung; Stun

des Kroisos infolge der Verscbuldung des Stifters der Dynastie und wunderbarf

Errettung vom Feuertode durch die Gnade Apollons. Vieles stammt in der Er-

zahlung Herodots (I, 30 ff.) aus delphischer Quelle, attisch ist die Geschicbte von

Tellos, eine argeiische Sage rielleicht (Tgl. jedoch Landwehr, Hist. Zeitachr. LV

[1885], 266) die von Kleobis und Biton. — Uber die einzelnen Veranderungen der

Erzahlung bei Plut. Solon. 27—28; Diod. IX, 2. 26. 28; Diog. Laert I, 40 und

das gegenseitige Verhaltnis dieser Quellen Tgl. S. 60, Anm. 1. Die Zuaamnvn

kunft der sieben Weisen bei Kroisos war schon dem Pindaros bekannt. Pytfl.

I, 94. - R. Schubert, De Croeso et Solone, Konigsberg 1868, Diss.; Konige roe

Lydien 77 ff.

4) Vgl. S. 94ff. 107. 108. 110. 178.
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Zurttckgedrangt durch die Timokratie, welche die politische Berech-

tigung nicht vom Stande, sondern vom Vermogen abhangig raachte,

abgeschwacht durch die Zusammensetzung der Behorden nach den

Phylen, trat dieser Gegensatz nun in voller Scharfe hervor und reagierte

gegen die solonische Staatsordnung. Den Hauptgegenstand des Streites

bildete die Besetzung des Archontats. Es scheint, dafs die Eupatriden

die drei obern Arcbontenstellen fiir sich beanspruchten 1
.

Im funften Jabre nacb Solons Archontat (589/8) kam infolge des

Parteihaders die Archontenwabl nicht zustande *. Aus demselben

Grunde trat im Jabre 584/3 Anarcbie ein. Darauf wurde im Jabre

583/2 Dam a si a 8 zura Archon gewahlt, der ein Vorlaufer des Peisi-

stratos, sicb widerrecbtlich nocb ein Jahr und zwei Monate fiber sein

Amtsjabr binaus im Besitze des hochsten Staatsamtes bebauptete, bis

er mit Gewalt aus demselben entfernt wurde (Ende Sommer 681) *.

1) Vgl. S. 186, Anna. 1.

2) Aristot. *A&n. 13, 2: xqt dk nlftnrtp uexa xqy ZoXwoe ttg^jy (^re*) °* ***-

liojrjOav ap/wrcr dui tijv oxdoiy xrX. — oj xttl dijXoy oxi peyittrflf Biffy d^vafnv

6 Aqx**9 ' <pa{yovTtn yaQ a'ti axaaut^oyxe<; rxeol xavxt)( tijc «(>/>jc. Demnach wiirde

blofs die Wahl des Archon den GegeoBtand des Streites gebildet haben (F. Cauer,

Hat Aristotele* u. s. w., S. 74), indessen die Yereinbarang der Stande fiber die

Besetzung der neun Arcbontenstellen zeigt doch, dafs die Wahl aller neun Ober-

beamten in Frage kam.

3) Aristot. A&n. a. a. 0. zweifellos nach der Atthis. Vgl. S. 34. Ch ro no-

log ie: Aristot. A9n. 13, 1 : inl pi* try tixxaga diijyoy iv ijaw/fo' xtp dk nifinxy

fjuta trjy loXtoroe aQxiv Anarchic xal ndXiy Fret ns/jnxy Anarchic Aristoteles

befolgt, wie die Worte ini pkv Fnj xittaqa difjyoy zeigen, bei der ersten Angube

nicht wie sonst inklusive, sondern ezklusive Zfihlung. Aufserdem war im Jahre

590/89 nach Marm. Par. 37 Simon Archon. Offenbar hat A. die Zahlen einfach

aus der Atthis hcruborgenommen. Bei ndXtv Irft niftnxip ist daher ebenfalls ez-

klusivte Zahlung vorauszusetzen , es miifste sonst A. in einem und demselben

Satze zwei verschiedene Zfihlungen befolgt haben. Also: Erste Anarcbie 589/8,

zweite 584/3. So auch Wilamowitz, Aristoteles I, 10; Bauer, Literar. und hist.

Forschungen zu Aristot. A9n. 49. Vgl. uber die Bestimmung von Solons Ar-

chontenjahr: S. 258, Anm. 3.

Dann heifst es in dem tiberlieferten Tezte der A&n. : pexa dk xavxa due x*Sy

avxtby xQovwy J(au)a(tj(ac; alot)9il{ a^/wv frij dvo xal dvo fiyvat; *)QE§y xxX. Das

Archontat des Damasias ist dadurch bestimmt, dafs in dasselbe die Einfiihrung

der sp&ter geltenden Festordnung der Pythien, der erste uymv oxecpaviins, fiel und

und dafs also eines von den Jahren des Damasias das Pythienjabr 01. 49 , 3 =
582/1 war. Vgl. Bd. I», S. 697 und dazu Wilamowitz, Aristoteles I, 10. Wenn
nach Mar. Par. 38 der dytiy artqpartxnt eingefuhrt wurde agxoVT°f 'A&ivqai Ja-

ftaalov devxioov, so kann devxegov diesen Damasias von dem gleichnamigen Archon

des Jahres 639/8 (Dionys. Hal. Ill, 36) uuterscheiden , aber auch sich auf das

zweite Jahr des Damasias beziehen, da in der Archontentafel zwei Jahre hinter
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Die Gefahr dex Tyrannis fUhrte zu einer Vereinbaruug zwischen

den Standen, der gemafs zwei Archonten aus dem Gewerbestande, drei

aus der Bauemachaft, die ttbrigen aua den Eupatriden gewahlt werden

Bollten ». Auf Grund dieeer Vereinbarang wurden die Archonten fur

das Jahr nach dem Archontat des Damaaias gewahlt Wie lange der

Ausgleich in Kraft blieb, ist unbekannt. Die attisehe Chronik acheint

iiber die politiachen Vorgange in den nachsten beiden Jahrzehnten so

gut wie gar keine Kachrichten enthalten zu haben. Obschon kein ein-

zelnea, besonders bemerkenswertes Ereignis eingetreten sein mag, so

bildeten sich doch gerade in dieser Zeit drei grofse Parteien*

einander ein Damaaias als Archon bezeichnet war (ygl. WilamowiU a. a. 0. 1, 11).

Mag dud 583/2 oder 582/1 dai erate Jahr des Damaaias gewesen sein, keinesfalls

kann er im fUnften Jahre nach der zweiten Anarchie, also 578/7 = 01. 50, 3 das

Archontat bekleidet haben. Streicht man mit Kaibel, Stil and Text der *A&it.

153 (gcgen Blafs) die auch BonBt storenden Worte did rei* atSreuy xpovtuy, so

wurde Damaaias im Jahre 583/2 Archon, and sein drittes Archontat, in dem er

ertrieben worde, fiel in das Jahr 581/0. Eine Schwierigkeit bietet nor die Da-

tierung der sieben Weisen nach dem Archontat des Damaaias bei Diog. Laert. I.

1, 22 nach Demetrios von Phaleron. Bei Euseb. Vers. Arm. steht die NotU:

Septem sapientes nominati sunt nnter Abr. 1439 = 578/7 = 01. 60, 3; Hieron.

Abr. 1438 Schoene = 579/8, Hieron. F. Abr. 1436 = 581/0. Wahxscheinlich

handelt es sich am eine irrtiimliche Verscbiebung urn eine Olympiade (anders,

aber wohl unricbtig Bd. I', 697, Anm 1), die durch die Terschiedene Pythien-

zkhlung veranlafst worde. Setste, wofiir die Wahrscheinlichkeit spricht, Demetrios

deshalb die Epoche der sieben Weisen in das Archontat des Damasias, weil er sie

mit dem ersten pythischen dytiv oitquxrirtie zusammenfalien liefs , und zahlte er

dann diese Pythienfeier (wie die Quelle des Pausanias vgl. Bd. I*, 697) als Py-

thias II., so konnte nach der spaterhin allgemein iiblichen Rechnung Pythias II.

nor als Pythienfeier nach dem aytir arcqpovi'rw, aufgefafst werden. Dadorch ver-

schob sich dann die Epoche der sieben Weisen aof 01. 50, 3.

1) Aristot. 'J&n. 13, 2: eir' IdoU* avtoit dux to oxaauz^tiy aofovias iXia$«i

rfexa, nine fliv tvnerfQuftSv, tQSif de a\yQ)oixtuv, dvo <fl dyiiiovQytSv , xcd Of rot

tor fitxa Jttfiaoiar (r
t
)ot€i(v i)yutvx6v. Auf dem Berliner Papyrus steht: aojonof

ikto&ai (r^rro^)oy piv Btln oroufwv
,

tQ^tis) d' dnotxmr , dvo (<f( dti(u)ovQyuy.

Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 412 Anm. S. 664 zieht letstere Lesung ent-

schieden ror. Wurde eine sehnte Archontenstelle geschafien, so konnte nor die

Zahl der Thesmotheten auf sieben Termehrt worden sein. Sicherheit ist nicht n
erreichen.

2) Ober die Parteien im allgemeinen rgl. Hdt I, 59; Aristot. A$n.

13, 3—5; Plot. Solon 13 (bezieht sich thatsachlich auf die nachsolonische Zeit

Vgl. H. Diels, Abbdl. Berl. Akad. 1885, S. 19) and 29; Erot. 18, p. 763 D;
Praecept ger. reip. 10, p. 805 D; Diog. Laert. I, 58; Schol. Aristoph. Wesp
1223 ; 8uid. s. r. Udqahu. Aristoteles and Plutarchos (Hermippos) schopften sua

derselben Quelle, also wahrscheinlich aus der Atthis Androtions, die der Haupt-
•ache nach mit Herodotos ubereinitimmt Dais Aristoteles nicht dem Herodotoa
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aus , an deren Spitze machtige Manner standee, die init einander riva-

lisierten und thatsacblich den Staat in Handen hatten ».

Die Parteien batten landscbaftliche Namen. Den „Mannern
aus der Ebene" (dem Pedion)*, standen die aus dem Ktisten-

iande (der Par alia) gegeniiber und als dritte Partei trat dann die

der Hochlander binzu, der Bewobner der Diakria, dee nordoat-

lichen, von Hoben durebzogenen Landesteiles 3
. Es bestand also der

Kern der Parteien aus Leuten, die in derselben Landscbaft wohnten *,

i'?lg"te, ergiebt sich daraus, dafs er in verschiedenen Punkten, wo er mehr als

Hdt bietet odor von ihm abweicht, sich mit Plutarcbos deckt. Bei AriBtot. und

Plot, erscheinen gleich drei <rra'<r«f, bei Hdt. bildet Peisistratos erst wahrend des

Kampfea der „ Manner aus der Ebene" and der Paraler die dritte oraeit, die er

Byperakrier nennt, wahrend sie bei Aristot. und Pint. Diakrier heifst Hdt. giebt

die Namen der Vater aller drei Parteifuhrer an, Aristot. ebenso, wie Pint., nur den

Namen rom Vater des Megaklea. Aristot. und Plut. eharakterisieren in gleicher

Weise die politiacben Bestrebungen der drei Parteien, Hdt. sagt nichts dariiber. —
Litteratur. Haeniscb, De Pediensibos, Paralis, Diacriis, Wetslar 1865,

Progr.; H. Landwehr, Philol. Supplbd. V (1884), 139—154 ; 6. Gilbert, Gr.
s taatsaltert. P, 158; F. Cauer, Parteien und Politiker in Megara und Athen

Stuttgart 1890) 75ff.; H. Francotte, L'organisation de la cite" athe^ienne et

la rttorme de Clisthenes, Eztrait du Tome XLVII des M^m. publ. par l'Acad. R.

d. Beigique (Briissel 1893), p. &4 ff. [Adelsfaktionen] ;
Wilamowits, Aristoteles

1, 31, Ed. Meyer, Geeeta. d. Altert II, § 412. Vgl. ferner die Litteratur-Uber-

«cht xn diesem Paragraphen.

1} Vgl. S. 299, Anna. 2.

2) Vgl. S. 82.

3) Hdt. I, 59: oi ix rov m^ov. — Aristot Pol. V. 5, p. 1305a, v. 24

v*d'A»7i. 13, 4: ol ntdtaxoi. — Plut. Solon 13. 29; Erot 14, p. 763D;
Praecept. ger. reip. 10, p. 805D; Diog. Laert. I, 58; Schol. Aristoph. Wesp.

1223; Stepb. Bys. s. t. ntdtov: nidttif. — Suid. s. t. naqaXot: ntdtactoi.

Hdt I, 59; Aristoph. Lysistr. 58; Eurip. Hiket. 658; Plut Solon 13. 29;

Erot 14, p. 763 D; Steph. Bys. s. t. nuQaXot; Suid. s. t. naQaXot: nag a lot. —
Aratot A&n. 13, 4; Dion. Hal. I, 13; Plut Praecept ger. reip. 10, p. 806 D;
Diog Laert. I, 58; Hesych. s. t.; SchoL Aristoph. Wesp. 1223: nttQaXioi. —
VgL Thuk. II. 55, 1: (H di mXonwxnotoi, inud>) htfuty to ntdiov, nao^X9oy

U tjv Ba quXov yijy xaXoppiyqy ftixQ* AtmQelov xjX. xal nQwtov ply htfioy

Turnjr j jipdf UkXonorvi&oy o'^, InMtt di rij* nQoq Evftoutr ft xai'Afdqov xngafi-

mrr,*. 5*i, 1 : frt d' avttiv ix r<£ ntditp oritur
, n(flx if trjx naQaXiav yijr

IXtoir xtX. — Vgl. fiber die Paralia als Landesteil auch S. 104. Personifixierte

Diritellung derselben als geschlossene Landschaft : Schuchhardt, Mitt. d. arch,

last XUI (1888), 221.

Aristot. A*n. 13, 4; Plut Solon 13. 29 u. s. w.: <f«crxptoi. Bei Plut. Erot

H, p. 763D stent inmxQio* (vgl. S. 81, Anm. 1), Hdt. I, 59 braueht den ihm fur

HoehUnd gelkufigen Ausdruck (VI, 20) dtt bei Dion. Hal. I, 13

wiederkehrt.

4) Der landschaftliche Gegensats spiegelt sich auch in der Sage wieder und
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S*4 Viertes Kapitel.

aber daraua folgt noch nicht, dais der Gegensatx ein auBschlieiaiich

landscbaftHcher war, und dais zu jeder Partei nur Bewohner derselben

Landschaft oder letztere samtlich zu einer und derselben Partei gehdr-

ten. Die standischen Gegens&tze konnen nicht so rasch vollig ver-

schwunden sein , sondern miissen sich mit den regionalen verquickt

baben. Bei dieser Uingeataltung der Parteien bat aicherlich der land-

scbaftliche £influ£s „der machtigen Manner" in hervorragender Weise

mitgewirkt

Im Pedion war hauptsachlich der Eupatriden-Adel begiitert l
. Er

bildete den Kern der Partei, die unter Fiihrung des Lykurgos, des

Aristolaidas Sobn, wabrscbeinlich einea Eteobutaden *, eine oligarcbische

Umgestaltung der Verfassung und die Wiederherstellung des „ Staatea

der Vftter" anstrebte s
. Zu den Pediakoi gehorte zweifellos auch das

ra&chtige Geschlecht der Philaiden 4
. Drei in dieaer Zeit lebende

Philaiden sind bekannt: Hippokleides, der Sobn des Tisaudros,

Arcbon im Jahre 566/5 6
, dann Miltiades (I.), des Kypselos Sohn,

einer der einflufsreichsten Manner Athens und Oikist der Cherronesos *,

wurcelt Termutlich teilweise in einer urspriinglich lokalen Ge»chlosBenheit der

Stamme. Vgl. 8. 76ff. 104.

1) Vgl. 8. 94. Eupatriden Bind die noimoi Kexponiaf (S. 83, Anm. 1) ©/*»}-

xoQtt, die bei Eurip. Hiket. 658, urn den Konig geschart, auf dem recbten Flogel

steheu, wahrend die Paraler den linken einnehmen.

2) Vgl. S. 94, Anm. 5 und Job. Toepffer, Att Genealogie, 8. 122.

3) Aristot. 'A9n. 13, 4: rtSr nt4ia(xtiv) , o* rtjv 6XiyaQx(ar ISqtow Plat.

Solon 13: oUyaQxixntaxo* (/«Vof) i(u*> ntdtiwv. Das waren oJ xfi noXxtiq

(Jvox$(ta(rovTti <fto rd fiiyakifv ytyovtvai fiexa^oX^v. Aristot. a. a. 0. Die ne-

diaxtU als die nXovauu, die rom Volke gehafst werden. Aristot. Pol. V. 5, p. 1305a,

t. 21; Plat. 8olon 29.

4} Die Philaiden waren mit Peisistratos, dem Fiihrer der Diakrier, rerreindet

(Hdt. VI, 35. 103), aie rivalisierten aber auch mit den Alkmeoniden, den Fuhrern

der Paraler. Das Geschlecht hatte freilich seinen Stammsitz in dem Bezirkc von

Brauron , wo der nach ihm benannte Demos lag (Plut. Solon 10 ; vgl. 8. 215,

Anm. 1 a. E. ;
Toepffer, Att. Genealogie 270), jedoch der Zweig, zu dem die *ber-

Torragendste Familie, die des Miltiades, gehorte, war mindestens cur Zeit des

Kleisthenes in Lakiadai nordwestlich ron Athen in der Ebene anaessig. Aristot

'A»n. 27, 3; Plut. Kimon 4; CIA. I, 179. Ein anderer Zweig wohnte damals in

Gargettos Diog. Laert. X, 1.

5) Pherekydes bei Markcll. Leb. Thuk. 3 und dazu Euseb. Abr. 1451 =
5G6/5. Er gehorte su den Freiern der Agariste, der Tochter des Tyrannen Klei-

sthenes von Sikyon. Vgl. Bd. I
1
, 8. 655, Anm. 4 und S. 661, Anm. 4 auf S. 662.

6) Hdt. VI, 34 ff. Vgl. Bd. I, 8. 655, Anm. 4. — Hdt. VI, 35: rfr 6k rp««

A&rpQOt xqyucaCxa piv to nay xorr'roe IJeuJictQ<txo(, ataQ itfvvaarevi yt
x«t\ MtXttaStK 6 Kvyikov i»r ol*in xtSQinnoxqwfov, xxX.
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§ 17. Die Herrschaft der Peisistratiden.

endlich Kimon (I.) Koalcmos, des Stesagoras Sohn, Halbbruder dcs

Miltiades und Vater des Siegers von Marathon l
.

Die Partei der Par ale r setzte sich gewifs nicht blofs aus der

Seefahrt , Handel tind Fischt'ang treibenden Kustenbevolkcrung zu-

sammen, sondcrn auch aus den mit ihr durcb gleiche Interessen verbun-

denen Angehorigen des Gewerbestandes in der JStadt und den andern

Landesteilen. Dazu kam dann ohne Zweifel die eigentliche Bauern-

schaft, die gerade in der Landschaft ostlich vom Hymettos zahlreich

vertreten war. Denn diese Partei des Mittelstandes bewegte sich auf

dem Boden der solonischen- Veriassung und Gesetzgebung und um-

fafste also diejenigen Klassen, die durch dieselbe am meiaten belriedigt

waren, also die von ihren Hypotheken befreiten und zu den Amtern

zugelassenen Bauern, sowie die Handel- und Gewerbetreibenden, welche

die Vorteile der solonischen Handelspolitik genossen und in den nach-

soloniscben Parteikampfen die Betahigung zum hochsten Staatsamte er-

rungen hatten. Es bestand demnach die Partei aus einer Vereinigung

. von Demiurgen und Agroikoi, die sich wohl in den K&mpfen gegen die

Eupatriden vollzogen hatte *.

1) Hdt. VI, 34. 38. 103. Vgl. Schol. Pind. Nem. II, 19; Markell. Leb. Thuk.

2. Vgl. Joh. Toepffer, Att. Genealogie 280.

2) Aristoteles sagt nach der Atthis (Plut. Solon 13) von den Paraliern: oXmq
ttoxovy fttikiora Siaixetv iqv fieaijy noXitiiay. Das war die solouische Verfassung.

Vgl. S. 25, Anm. 4. Die politischen Ziele dieser vom Alkmeoniden Megakles gc-

fuhrten Partei hat im grofsen und ganzen der Alkmeonide Kleistbenes rerwirklicht

:

namlich vollstandige Durcb fiihrung der gemafsigten Demokratie auf timokratischer,

die unbemittelto Masse von den Amtern ausschliefsender Grundlage.

Gewohnlich fafst man die Paraler zu enge als „Kustenbewohner" auf und be-

trachtet sie als die von Handel, Seefahrt und Gewerbe lebende Bevolkerung.

Vgl. Duncker, Gesch. d. Altcrt. VP, 448; E. Curt ius, Gr. Gesch. I
s

, 342; Scho-

manu, Gr. Altert. I, 347; Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 412, S. G63 („Die

Kustenbewohner, die Scbiffer und Kaufleute, die eine kraftige Forderung der von

Solon inaugurierten Handelspolitik und der materiellen Interessen des Mittelstandes

und daher die Ausbildung einer stiidtischen Demokratie crstrebten. Es ist die

Partei, auf die sich Solon vor allem gestiitzt hatte.
4
' Aber Solons Fursorge gerade

fiir die Bauernschaft?). Dagegen betrachtet F. Cauer, Parteien und Politiker in

Mogara und Athen (Stuttgart 1890), S. 85 die Paraler als eine rein bauerliche

Partei, als die Partei der wieder verschuldcten , armercn Bauern, deren Haupt-

masse in der Paralia gesessen hatte. Ahnlich urteilt G. Gilbert, Gr. Staatsaltert

P, 158. Die Vertreter dieser Ansicht konnen sich auf Aristot. ^t&n. 13, 6 be-

rufen : u%ov d' txaatoi ti«( intuvvulaq tino ruiv ronutviv oi{ 4 y e ui p yaw. Die

B^wohner der Paralia bestanden jedenfalls zum grofsern Teile aus Bauern, deren

Acker im Jahre 430 von den Peloponnesiern verwiistet wurden. Vgl. S. 30.1,

Anm. 3. Die meisten Kaufleute und Gewerbetreibenden wohnten nicht in der

20
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Viertes Kapitel

Fuhrer dieser Partei war Megakles des Alkmeon 1 Soon,
Gatte der Agariste, der Tochter des Tyrannen Kleisthenes von Si-

kyon *. Die Alkmeoniden waren Eupatriden 3
, sie gehorten aber im

landschaitlichen Sinne kaum zu den „ Mannern aus der Ebene " *.

Paralia, sondern in der Stadt und in den Handwerkerdorfern im obern Kephisos-

thal, an den westlichen Abhangen des Aigaleos und am SUdabhange des Parnes

(vgl. S. 97 und 98). Aber man darf auch aus dieser Partei die selbstandigen

Gewerbetreibenden, welche mit den Bauern gegenuber dem Adel durch gleiche

politische Interessen verbunden waren, nicht ausschliefsen. Sie lassen sich weder

bei den Pediakoi, noch bei den Diakrioi unterbringen , also mufsten sie wohl zu

den Paraloi gehoren, wenn man nicht etwa annebmen will, dafs sie den politischen

Kampfen gleichgiiltig gegeniiberstanden. Eine solche Annahme verbietet aber die

Beteiligung der Demiurgen an den nachsoloniscben Parteikampfen.

1) Alkmeon war wohl der Sohn des Megakles, der zur Zeit des kylonischen

Aufstands das Archontat bekleidete. Vgl. S. 207, Anm. 2. Er ist offenbar ideu-

tisch mit dem Alkmeon , der das attische Kontingent im heiligen Rriege be*

fehligte vgl, S. 209 , Anm. 1) und auch mit Alkmeon , dem Sohne des Me-

gakles , der zuerst von alien Athenern mit dem Viergespann in Olympia

siegte. Hdt. VI, 125; Isokr. n*ei Zetiy. 25. Nach Hdt. a. a. 0. begriindete

letzterer durch die grofsen Geschenke, die er von Kroisos fur die ihm in Delphi

geleisteten Dienste erhielt, den Reicbtum des Hauses. Alkmeon hatte allerdings

zweifellos in Delphi gute Verbindungen , aber die Erzahlung von seiner Bereicbe-

rung in der Schatzkammer des lydischen Konigs ist eine spafshafte Anekdote, eine

Fabel ahnlicher Art, wie sie uber den Ursprung des Keichtumes der Familie des

Kallias im Umlaufe war. Vgl. W. Petersen
,

Quacst. de hist, gentium, att.

(Kiel 1880, Diss.), p. 39; R. Schubert, De Croeso et Solone (K6mg*berg 1868\

p. 14. Fur die Erfindung der Anekdote war es natiirlich gleichgiiltig, dafs Alk-

meon nicht Zeitgenosse des Kroisos, sondern des Alyattes und Solon war, es kam
mehr darauf an, dafs der reiche Kroisos am be«ten in den Rahmen der Erzahlung

pafste. Bei der Wiedergabe der Erzahlung lag es dem Herodotos, wie in andern

Fallen, feme, die Geschlechterfolge zu priifen. Es mag immerhin Alkmeon etwa

dem Alyattes (vgl. Hdt. I, 25) gute Dienste in Delphi erwiesen und dadurch die

die Gunst des lydischen Konigshauses erworben haben. Sehr fraglich ist es, ob

man die Geschichte mit Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 399, S. 637 durch Ab-

leitung des Reichtums der Alkmeoniden aus Handelsverbindungen mit Lydien

rationalisieren darf.

2) Vgl. Bd. I\ S. 666, Anm. 3.

3) Vgl. S. 94, Anm. 5.

4) Der Stammsitz des Geschlechts lag am Sudfufse des Parnes in der Nahe

von Paionia. Vgl. Hdt. V, 62; Aristot. U»n 19. 3 und dazu Toepffer, Att. Ge-

nealogie, S. 227. — Leobotas, des Alkmeon Sohn, der Anklager dea Themi-

stokles, stammte aus Agryle (Erechtheis). Vgl. Krateros, Frgm. 5, Muller II,

619; Plut. Them. 23. Eur Alkmeonides in der Verlustliste der Erechtheis: CIA.

I, Nr. 433, Col. Ill; vgl. Andok. Myst. 16. Megakles. Sohn des Hippokrates.

aus A lop eke ostrakisiert im Jahre 486: Aristot. '.49n. 22, 6. Megakles, Sohn

des Megakles vgl. Ariatoph. Wolk. 47ff
N

aus Alopeke. CIA. I. 122. 149.
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§ 17. Die Herrscbaft der Peisistratiden 307

Aufserdem hatte sie ihre Verbannung wegen des kylonischen Frevels

vom Adel getrennt, ihre Zuriickberufung durch Solons Amnestic auf

eine Verbindung rait der Verfassungspartei hingewiesen

Wahrend des Parteikampfes zwischen den „Mannern der Ebene"

und den Paralern kam, wahrscheinlich infolge von Streitigkeiten an der

eleusinischen Grenze, der Krieg mit Me gar a wieder zum Ausbruche *.

Vielleicht wurden die Athener zugleich in eine Fehde mit den Aigi-

neten verwickelt, die jedenfalls durch den maritimen und gewerblichen

Aufschwung Athens ihr Ubergewicht im saronischen Golfe und ihre

Haudelsinteressen bedroht sahen. Auf die attische Besitzergreifung von

S a 1 am i s 3
,

folgte Athens Festsetzung am Hellespontos , die den Aigi-

neten wegen der pontischen Getreidezufuhr nicht gleichgultig sein

konnte *. Dann fuhrte Solon an Stelle der aiginaeischen Wahrung die

euboeischc ein ; Athen scblofs sich der mit den Aigineten konkurrierenden

Handelsgruppc an, zu der die jenen l'eindlichen Samier und Korinthier

geborten 5
. Auch durch das solonische Getreideausfuhr - Verbot wurde

der aiginaeische Markt getroffen 6
. Herodotos hat also gewifs recht,

wenn er von einer am Ende des 6. Jahrhunderts bereits „alten Feind-

schaft" der Aigineten gegen Athen redet 7
. Was er freilich von dem

Anlasse zu dieser Feindsehaft und dem damaligen Kriege erzahlt, ist

eine zeitlose, mit aetiologi*chen Sagen und novcllistischen Ziigen stark

durchsetzte Uberlieterung , deren geschichtlicher Gehalt: die Landung

der Athener auf der Insel und die ihnen durch die Aigineten und Ar-

geier beigebrachte Niedcrlage, offenbar aus dem Aigineten - Kriege zur

Zeit der Perserkriege entnommen und zuriickgespiegelt ist
8

.

Agryle lag siidostlich, Alopeke, wo zur Zeit des Kleisthenea der Hauptzweig des

Geschlechtes ansessig war, nordostlich von Athen.

1) Vgl. S. 209, Anm. 1.

2) Vgl. S. 221 Anm.

3) Vgl. S. 217 ft.

4) Vgl. S. 247, Anm. 4.

5) Vgl. Bd. I
s
, 449 ff. 451. 456; IP, S. 200 und 262.

6) Vgl. S. 244, Anm. 1 a. E.

7) Hdt. V, 81: Aiyivf
t
iai 6k — l/$£ijc naXatyf avapvitadivtst i^otatji 4g

!A9nra(ovs. Wilamowitz, Aristoteles II, 282 meint, es gUbe keinerlei Anzeichen

dafiir.

8) Hdt. V, 82-88; vgl. dazu Hdt. VI, 87-93. Auf Hdt. geht zuriick Duris,

Frgm. 50, Miiller II, 431 = Schol. Eurip. Hek. 915. Der Hauptsache nach rich-

tige Beurteilung der Oberlieferung zuerst bei Wilamowitz, Aristoteles II, 280 ff.

Gewdhnlich wird der Krieg fur geschichtlich gehalten. Duncker, Gescb. d. Altcrt.

VP, 248 Anm. setzt ihn urn 568 an. Ahnlicb, jedoch zuriickbaltender, Ed. Meyer,

Gesch. d. Altert. II, § 413.

20*
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Deutlichere Kunde hat sich von dein Kriege gegen Megara erhalten,

dessen Hauptschauplatz das attisch - megarische Grenzgebiet war. Die

Megarier bedrohten Eleusis und fielen in die thriasische Ebene ein l
.

Eine entscheidende Wendung zugunsten der Athener ftihrte Peisi-

stratos herbei. Er war der Sohn des Hippokrates* und

stammte aus einer in Philaidai ansessigen Familie •. Zum Polemarchos

erwahlt, verrichtete er in seinem Feldzuge gegen Megara sowohl andere

grofse Thaten, ale auch nahm er den inegariachen Hafen Nisaia ein

(zwischen 570 und 56ft) 4
. Dadurch wurde der See- und Handels-

verkehr der Megarier, die Hauptquelle ihres Wohlstandes, abgeschnitten.

Man konnte in Athen an die Einverleibung Megaras denken und voll-

zog sie wenigstens in der Sage, indent man Nisos, den Eponymos von

Nisaia, zum Sohne des attischen Kcinigs Pandion machte und ihm als

Erbteil vom vilterlichen Keiche Megara zuwiea 5
. Wie lange Nisaia in

den H&nden der Athener blieb, ist unbckannt 6
.

Durch seine Kriegsthaten gewann Peisistratos Anselien und Ein-

1) Vgl. S. 2*21 Anm. — Uber das Strategem des Peisistratos bei einem von

den Mrgariern unternommenen Uberfalle auf Eleusis vgl. S. 219 Anm. Hierher

gehort ohne Zweifel Herodots (I, 30^) Erzahlung von Tellos, der yevoutvtjs 'A»n-

vafoun fiftxiC «eoV etOTvyetroyac t» *F.Xcvotvi porj&qoac xa\ TQonqv noiij<T« f rwv noXt-

fibov ttni&ave xaXXmra. Hdt. giebt deutlich zu verstehen, dafs er diesen Krieg

in die Zeit nach der solonischen Gesetzgebung setzt. Denn Tellos lebte r»j<

rtoXiot tv ijxoi'oijs, was (namentlich im Munde Solons) nicht zu der Lage des

Staates vor der Gesetzgebung pafst. Anderseits weist Hdt. auf die personliche

Lebonserfahrung Solons hin, da derBelbe auf die Frage des Kroisos autwortet: *»

Tiya r,4n ntivttoy «<<f«c SXfaoiintov.

2) Hdt. 1, 59; V, 65; VI, 103.

3) Pint. Solon 10; Ps. Plat. Hipparcb. 228 B. Ober die angeblich pylische

Herkunft der Familie vgl. Bd. I*, S. 287, Anm. 3, Bd. IP, 8. 68, Anm. 3 und

dazu Joh. ToepflPer, Att. Genealogie, S. 4, Anm. 4. Ein Geschlecht (y&voq) IJn-

'utunan'thn hat cs in Atben nicht gegeben. Vgl. ToepfFer a. a. 0. 225 ff. 228,

Anm. 4.

4) Vgl. S. 221 Anm. - Nach Duncker, Gesch. d. Altert. V s
, 244, Anm. 3

pflegt man diesen Feldzug des Peisistratos gegen 570 anzusetzen, er fallt abcr

wohl einige Jahre spater. Peisistratos starb im Jahre 527 yjpmbc (Thuk. VI.

54, 2; Aristot. 'A9n. 17, 1). Nimmt man ein Alter von 76 Jahren an, so wurde

er um 602 geboren (gegen ein friiheres Geburtsjahr vgl. auch jt9n, 17, 2) und

schwerlicb vor 567 Polemarchos. Als er den Staatsstreich ausfiihrte, waren seine

Kriegsthaten, auf denen seine Popularitat beruhte, offenbar noch in ganz frischer

Erinnerung. E. Curtius I* 672 setzt daher mit Rccht die Eroberung Nisaias um
565 an. Im Jahre 566 war noch der Einflufs der Pediakoi mafsgebend, denn da-

mals war der Philaide Hippokleides Archon. Vgl. S. 304, Anm. 5.

5) Vgl. S. 104.

6) Vgl. S. 221 Anm.
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tiufs. Yolkstreundliches Weeen und Hervorkehrung entschieden demo-

kratischer Grundsatze verschafften ihm die Gunst und das Zutrauen des

Volkes *. So gelang es ihm, eine dritte Partei zu bilden, deren Kern
aus der arinen Landbevolkeruug der Diakria bestand. Es schlossen

sich ihm t'erner diejenigen an, die infolge der Seisachtheia verarmt oder

nach Aufhebung der Schuldknechtschait t'rei gcworden, aber mittellos

geblieben waren 2
. Diese Leute konnten nur durch eine mit Verande-

rung des Besitzstandes und Landaut'teiiung verbundene Staatsumwalzung

befriedigt werden. Aueli die Hektemoroi wlinschten durch Autteilung der

von ihuen bewirtschaf'teten Giiter bauerliches Eigentum zu erlangen und

hofften gewil's von Peisistratos die Erfullung ihrer von J?olon zuriick-

gewiesenen Forderuugen a
. Es war also der Hauptsache nach eine

1) Hdt. I, 59; Aristot. Atn. 13, 5; F6, 2. 6. 7; Pol. V. 5, p. 1305a, v. 21

:

Plut. Solon 30; Theopompos, Frgm. 147 b. Athen. XII, 632 F. Vgl. die War-
nuogen Soloos gegen die yXaactt und das Itio? aiokov «Woo'c u. s. w. S. 299, Anna. 2.

2) Aristot. U&n. 13, 5: itdooextxoefiqyto eTi toijoif ol re a'<MQijfievoi t« xQ*a

(d. h. ihre ausstcbendeu Schulden) <f«i rrjv dnogiav. Vgl. S. 201. Die n£v>itt<;

und Feinde der Reicben Anbanger den Peisistratos: Plut. Solon 29. 30; Aristot.

Pol. V. 5, p. 1305 a, v. 21.

3) Plut. Solon 29 sagt, dafs sicb unter den Diakriern 6 Sijrwoc ojAo? xal

udXioia iot( nkovoioK do>woc befand. Einen Hauptbestandteil des &nrutos oyioc

bildeten die Hektemoroi. Vgl. S. 109, Anon. 2. Uber ihre Forderungen und Solons

Zuruckweisung derselben vgl. S. 254, Anno. 6 und S. 261. — F. Cauer, Parteien

und Politiker in Megara und Athen, S. 85 geht von einem richtigen Gedanken

aiis, wenn er die DiAkrier die Partei der Lohnarbeiter nennt, aber es ist sehr

fraglich, ob, wie er annimmt, die Diakria iiberwiegend von Lohnarbeitern (Hekte-

moroi') bestellt wurde, also in den Handen von Grofsgrundbesitzern war. Freilich

waren dort Adelsgescblechter beimisch, so die Gephyraier und Perrhidai in und bei

Aphidna, dann die Semachidai, Eroiadai u. s w. (Toepffer, Att. Genealogie 293.

298. 316), aber am dichtesten safs doch der reich beguterte Adel in „der Ebene"

und dort ist darnm auch die Hauptmasse der Hektemoroi su suchen. — Ed. Meyer,

Gescb. d. Altert. II, § 412, S. 663 bezeichnet die Diakrier als Kleinbauern , die

Landaufteilung und voile bauerlicbe Demokratie forderten. Unter „ Kleinbauern

"

versteht er nach § 408, S. 654 Grundeigentiimer unter dem Zeugitencensus. Wie

„die Ebene" das Hauptgebiet der adeligen Gutsberren, die Paralia im weitern

Sinne das der Vollbauern war, so werden allerdings die Bewohner der im ganzen

weuig fruchtbaren Diakria zum grofsten Teil Hirten und Kleinbauern gewesen

sein. Indessen eiu bauerlicher Grundeigentiimer pflegt doch nur in dem Falle

eine Landaufteilung zu wiinschen, wo der Ertrag seiner Wirtschaft zur Er-

nibruDg seiner Familie nicbt ausreicht. Vermutlich war das teilweise der Fall,

aber diejenigen, die hauptsachlich eine Landaufteilung verlangten, waren ohne

Zweifel jene mittellosen Elemente und die Hektemoroi. Den Kleinbauern der

Diakria wird Peisistratos billige Geldvorschttsse ('A&n. 16, 2. 9), Erleichterung der

Konkurrenz mit der Grofsgrundwirtschaft, grofsere politische Kechte und andere

lockende Dinge versprochen hnben. Erleichtert wurde ihm die Parteibildung
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agrarische Volkspartei, die namcntlich im Gegensatze zu den ihr verhafsten

reichen GrundeigentUmern, den „Mannern auts der Ebene" stand 1 und

deren revolutionarer Charakter naturgemaTs alle diejenigen anzog, die

von der bestehenden Staatsordnung etwas zu beturchten oder von einer

Staatsumw&lzung etwas zu hoffen hatten *

c.

Ala die Dinge so weit gediehen waren, dafs Peisistratos einen ent-

schcidcnden Streich wagen konnte, kam er eines Tages auf den Markt

gcrade iii der Diakria, weil er dort keine starken Gegenehiflusse zu uberwinden

hatte, und die Bevolkerung im ganzen weder zur Parte! des Adels, noch zu der

des Mittelstandes gehorte, anderseit* durch landscbaftliche Interessengemeinschaft

und die natiirliche Antipatbie des kleinen Landmanne8 gegen deu reichen und vor-

uehmen Grofsgrundbesitzer namentlich gegeniiber den „Mannern der Ebene" ver-

bunden war.

1) Aristot. Pol. V. 5, p. 1305a, v. 21: noVrej di toCto editor vno rov dqpov

nunsv&ivx$s, t) de niarte «J a'ntf/^Sia 9 nQos tovs nXovolovf ,
olor 'A&q-

vtjai ri n$ia(arqaioi amoid a ttf npoc tov; n edtaxov e.

2) Dem Peisistratos scblossen sich nach Aristot. an xal ol t£ yivti, pij xada$o\

did rdv tpdpov. Er Bchuefst das (otiftcToy di xik.) aus dem Umstande, dafs nach dem
Sturze der Tyrannen mittelst dia\pq<pt<j/u6i (geheime Abstimmung der vereidigten De-

moten in jedem Demos iiber das Burgerrecht eines jeden Gemeindegliedes) eine Re-

vision der BurgerUste vorgenommen wurde, *>c noXkcSv xotvturotViwr rt,f itoXtretas ov

nQoor)xov. Wilamowitz, Ariatoteles I, 31 identifiziert diesen dutiprxxnapoc mit der

ron Isagoras veranlafsten Vertreibung von 700 atbcnischen Familien. Allein diese

Vertreibung kann Aristotelea, der daruber 20, 3 nach Hdt. V, 72 berichtet

Xdrei xtav W^jjmiW inraxooias o&tej) unmoglich im Auge gehabt haben. Erstern

Vorgang betrachtet er als eine korrekte Verwaltungsmafsregel , die gegen Leute

von zweifelhafter biirgerlicher Geburt und Anhanger der Peisistratideu gerichtet

war, letztern als einen vom spartanischen Konige Kleomenes im Einvernehmen mit

Isadoras gegen die Anhanger der Alkmeoniden, angeblicb wegen des ihnen anbaf-

tenden kylonischen Frevcls verubten Gewaltakt. Wilamowitz ist zu seiner Auf-

fassung wesentlich dadurch gekommen. dafs er den dwipnyio^s als eine „reak

tionarc Mafsregel" betrachtet, deren Urheber nicht Kleisthenes gewesen sein

koune. Indeasen abgesehen davon, dafs die Mafsregel Anhanger der Tyrannen

treffen sollte, bat gerade die Demokratie urn so stronger auf Reinhaltung der

Burgerliste gebalten, je mehr Rechte sie an den blofsen Besitz des Burgerrechts

kniipfte. Die Neuburger des Kleisthenes waren keineswegs Metoiken und Frei-

gelassene. Vgl. S. 22 Anm. a. E.; S. 108, Anm. 1; 110, Anm. 4; 267 Anm. Der

dtatyijyiofioe war also etwas anderes als die Austreibung der 700 Familien durch

Isagoraa, allein die Leute von zweifelhafter biirgerlicher Herkunft werden eher

unter der Herrschaft der Peisistratiden selbst, ah vorher Aufnahme in die Burger-

schaft gefundon haben, denn gerade Tyrannen pflegten in diesen Punkten weuig

bedenklich zu sein, da es ihnen nicht sowohl auf die Reinhaltung der Biirgerschaft,

als auf die Verstarkung ihres Anhaugs ankam.
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getabren. Er war verwundet, auch sein Maultiergespann blutete. Dem
Volke erzahlte er von eineni Uberlalle, dem er entronnen ware; aeine

Gegner hatten ihn bei einer Fahrt aufs Land umbringen wollen. Man
mochte ihm Scbutz gewahren. Spaterhin berrschte die Ansicht vor,

dafs Peisistratos sicb selbst verwundet hatte, aber damals war die

Menge iiber den hinterlistigen Anscblag gegen den Volksfubrer er-

bittert, und die Volksversammlung bewilligte ihin auf den Antrag
Aristions eine Leibwacbe von flinfzig aus der Biirgerschaft er-

lesenen Knutteltragern !
. Allmahlicb vermehrte Peisistratos seine Leib-

wacbe und bemacbtigte sicb schliefslich mit Hilfe derselben im

Archontenjahre des Komeas (561/0) der Burg 2
.

1) Hdt. I, 59; Plut. Solon 30. — Aristot. A&n. 14, 1 arbeitet die Erzahlung

Herodots mit dem Berichte der Atthis (Androtion) zusammen. (Hdt.: Tovparfoctg

fwvroy; Plut: xar atgiuoag; 'A9n. xa r aTQavfiaiioug. — Hdt. tig ixnfqpevyoig rovg

ix&oovg; Plut: tig <f*« rtjy noXir eiay vno ttSy ix&Qolv iniftepovXtvfAivog. Aristot.:

tig vno jtSy ay r taj aaiaii toy , also yon politischen Gegtiern , r«wr« nenoy-

9tig. — Hdt.: iditio re tov iqpov opvXaxljg rivog nqog avtoC xvoijoai; Plut.: onutg

tfodtuoi ... tpvXaxi) top atifiaxog. *A&n. tpvXecxijy iavruj 6o€vcu tov o ai-

ftaros xtX.). Aus der Atthis stammt im besoudern der Name des Antragstellers

Aristion (Plut. Ariston). Vgl. S. 49, Anm. 4 und dazu Wilamowitz, Aristoteles

I, 2B1. Dereelbe hat sich nicht aus dem Volksbeschlusse selbst erhalten, da in

den altesten, uns erhaltenen Volksbeschlusscn der Name des Antragstellers fehlt.

Als einer der Hauptschuldigeu mufs Aristion im Gedachtnisse geblieben sein. Wi-
lamowitz, Aristoteles I, S. 14, Anm. 20. Wahrscheinlich ist Aristion identisch

mit dem Manne, dessen Stele auf einem grofsen, vornehmen Grabe nicht weit nord-

lich von Brauron, der Heimat der Peisistratiden, stand. CIA. I, 464. Wenigstens

stimmt, wie Wilamowitz bemerkt, Zeit, Name und Gegend.

Fiinfzig xoovyi}<p6ooi nach Plut. Solon 30. Dreihundert (wie spaterhin bei

„den Dreifsig") nach Polyain. Strat I, 21; Schol. Plat. Rep. VIII, 566a. (Vier-

hundert: Diog. Laert. I, 66). Letztere Zahl ist zu grots, sie hatte die offene Ty-
rannis bedentet. Vgl. Wilamowitz I, 261, Anm. 1. Die Quelle Polyains berubrt

sich nahe mit der Plutarchs (xar arotoaag, thteoqya yaxi qaev, tpvXax^ tov aui-

fiajog u. s. w.), hat aber den Bencht des letztern uberarbeitet und mit einzelnen

Ziigen (Streit des Peisistratos mit Megakles am Tage vor dem Attentat) ausge-

schmiickt. Vermutlich schopfte Polyain., dessen Bericht im Wortlaut mehrfach

mit Diod. XIII. 95, 6 (Timaios-Ephoros) ubereinstimmt, aus Ephoros. Vgl. noch

PUt. Rep. VIII, 566a; Aristot. Rhet. I. 2, p. 1357b, v. 32: Pol. V. 5, p. 1305a,

v. 21; V. 10, p. 1310b, 15 und 30.

2) Archontenjahr des Komeas (Komias) Beginn der Herrschaft des Peisistratos

nach der Atthis: Aristot. 'A9n. 14, 1; Plut. Solon 32; Marm. Par. 40. Neuere
Litteratur iiber die Chronologie: S. 295.)

Zur Bestimmung dieses Archontenjahres ist zunfichst das Endjahr der

Tyrannis festzustellen, urn einen sichern Ausgangspunkt zu gewinnen.

Nach Thuk. VI, 59 begab sich Hippias nach der Ermordung Hipparchs tvouvvtv-

cag hij rota xal nav9eig iy Ttp rcrcrpry nach Sigeion, o&ty xal oQuuifxtvog
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Widerstandslos fugte sich Stadt und Land seiner Herrschaft. Der

Adel und die selbstandige Bauernschai't, die einst gejneinaam den Auf-

4s MnQa&wvtt vattQov het eixoaup tjdrj yigtay toy fxtrd Mtjduv iotQiiievotv. Die

Schlacht bei Marathon wurde geschlagen im Archontenjahre des Phainippos =
490 89, d. h. Ende Sommer 490. Vgl. § 20. Also Hippias vertriebcn Friihjahr

510/9. Nach Thuk. VIII, 68 wurde in der ersten Hfilfte des Sommers 411 die

Demokratie durch die Oligarchen gesttirzt Ire* txaioottp paliora nach dem Sturze

der Tyrannis. Es waren niebt genau hundert Jahre , sondern neunundneunzig,

daber fiaXiota. Die Ermordung Hipparchs erfolgte an den grofsen Panathenaien

(Thuk. VI, 56; Hdt. V, 56; Aristot *A9n. 18), mithin in eineui dritten Olym-

piadenjabre, d. h. 514, 3 (01. 66 , 3) = August 514. Nach Hdt. V, 56: f*cra

intra hvQavvtvovio 'A&rpaitH in * hta tiactga xiX. Nach Thuk. waren es aber

nicht voile vier Jahre. Nach Aristot 'A&n. 19, 2 geschah die Vertrei-
bung des Hippias trtt T*f«pry [iuXutta petti tov 'Inna^x^v Saratov,

d. h. nach der ublichen inklusiver Ziihlung im Archontenjahre 511/0 und

nach der Angabe des Thuk. im Fruhsommer 510. Damit stiramt das Mann.

Par. 45 uberein, wo die Vertreibung der Peisistratiden 248 Jahre vor das Archontat

des Diognetos = 511/0 geaetzt wird (Schlacht bei Marathon nach Mann. Par.

48 : 227 Jahre vor Diognetos = 490 89. Uber die Zahlung des Marm. Par. Bd. I*,

S. 697, Anm. 1). Eine weitere Bestatigung erhalt dieses Datum durch Aristot.

'A9n. 21, 1: tin itxaQXy (Aixd rijv r«5» tiQarvtoy xarriXvatr , ini ^laayoQov aQfor-

roc xtX. Isagoras war nach Dionys. Hal. I, 74; V, 1 im Jahre 507/8 (01. 68, 1}

Archon, mithin Harpaktides, in dessen Jahr Aristot. 'A&n. 19, 6 die Ver-
treibung des Hippias setzt, im Jahre 511 0. Zu diesem Ergebnis kommen
u. a. Unger, Jahrb. f. kl. Philol., Bd. CXXVII (1883), 386 ; Job. Toepffer, Quaest

Pisistrateae (Dorpat 188b) 139; Ad. Bauer, Forscbung zu Aristot A»n. (Munchen

1891), S. 53; Wilamowitz, Aristoteles I, 21.

Das Anfangsjahr des Pei sistratos, das Arcbontat des Komeas,
setzen gleich 560/59: Clinton, Fasti Hell. II, 201, Append. 2; E. Curtius, Or.

Gesch. I*, 667; Duncker, Gesch. d. Altert VI6
, 454. Auf 561/0 bestimmen es

dugegen Unger a. a. O.
;
Toepffer a. a. 0.; Ad. Bauer a. a. 0.; U. Kohler, Ber.

d. Berl. Akad. 1892, S. 340; Wilamowitz a. a. O., S. 28. Letztere Berechnung

ist die riuhtige.

Nach Aristot. 'A&n. 14, 1 bemachtigte sich Peisistratos im 34. (Hdschr. 32)

Jahre fitrti xr
tv rcoy vofxuv de'oiv ini Ktufiiov aQfovfOf der Herrschaft. Das er-

giebt (auch wenn man an dem 32. Jahre mit Riicksicht auf die Chronologic

welches Solons Archontat in das Jahr 592/1 setzte, festhalt. Vgl. S. 258, Anm. 3)

fiir Komeas das Jahr 561/0. Euseb. Vers. Arm. Abr. 1455 = 562/1; Hieron.

Abr. 1456 Schoene = 561/0, A. P. S. Abr. 1465; F. Abr. 1453. Daa Marm. Par.

40 setzt das Archontat des Komeas 297 Jahre vor Diognetos = 560/59. Fur die

Berechnung kommt ferner Folgendes in Betracht. Aristot Pol. V. 2, p. 1315 b,

v. 30 giebt die Ge&amtdauer der Peisistratiden-Herrschaft auf 51 Jahre an (Pei-

sistratos 33, Hippias 18), das Anfangsjahr ist demnach, selbst unter Einrechnuug
des Endjahres 511/0, nicht 560/59, sondern 561/0. In der

%

A$n. 19, 6 berechnet

freilich Aristoteles die Gesamtdauer auf 49 Jahre. (Darnach sind die 41 Jahre

im Schol. Aristoph. Wesp. 502 leicht zu verbessern, anderseits schutzt dieses

Schol. die Zabl 49 gegen Konjekturen. Vgl. Ad. Bauer, Chronologie des Peisi-
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stand Kylons niedergewori'en hatten, waron unter einander zerfallen,

das machtige Geschlecht der Alkmeoniden hatte sieh aufserdem vom

stratos, Wien 1893, S. 1). Da jedoch das Anfangs- und Endjahr iu derA&n. durch

underweitige Angaben fur 561/0 und 511/0 feststeht, so konnen die 49 Jahrc nur

dadurch herauskommen , data Aristoteles biota die vollen Jahre zahlte und das

Anfangs- und Endjahr nicht mitrechnete. — Dann heifst es l4(hi. 17 , 1 : Peisi-

stratos starb inl QiXoyiio ug/ovjoi, <<tp' ov fiiy xaieaiy to nquixoy zigayyof tit)

xquxxoria xal rgia fktoaac xrX. Die Uberlieferung der Zahl in der 'A&n. ist durch

Ps. Herakleid. Pont. I, 6 gesichert. Sie findet sich auch Pol. V. 12, p. 1315 b,

v. 30. Bei Iustin II, 8 geben die bessern Hdschr. 34, die andern 33 Jahre.

Ferner sagt Aristot. 'A9n. 19, 6, dafs die Peisistratiden perti r»> rov nargoe rt-

X$vri,y firiXiora kntuxaidtxa regierten, d. h. nahezu, nicht voile 17 Jahre

(nicht 16 Jahre, wie Ad. Bauer, Chronologie des Peisistratos, S. 1 und 16 den Aus-

druck auffasst. Vgl. 0. Schwab, Jahrb. f. kl. Pbilol. CXLVII [1893], 585 ff). Es

kommt somit eine Gesamtdauer von nahezu 50 Jahren heraus. Die Abweichung von

jener Berecbnung auf 49 Jahre ist ganz unerheblich und erkliirt sich leicht dadurch,

dafs A. dort das nicht voile Anfangs- und Endjahr der Tyrannis nicht mitzahlt,

wahrend er hier den Bruchteil des Endjahres mit in Anschlag bringt. Bei jener

das Anfangsjahr nicht beriicksichtigenden Rechnung war bei 33jahriger Lcbenszeit

nach Beginn der Herrschaft das letzte Jahr des Peisistratos, das Aristo-

teles in der Atthis unter einem bestimmten Archontenjahre vermerkt fand (A&n.

17, 2), das Jahr 528/7, das erstc des Hippias also 527/6, das siebenzehnte

511/10, aber dasselbe war nicht mehr voll, daher er«j puXumt fntttxttidexa. Auf

60 Jahre gab nach Schol. Aristoph. Wesp. 502 Eratosthenes die Dauer der Ty-

rannis an, wozu der Scholiast mit Kiicksicht auf die 49, anscheineud genauer gezahlten

Jahre des Aristoteles bemerkt rov axgipovg tiutpaQX«v<oy. Allein, wenn Peisistratos

im Friihjabre 560 zur Herrschaft kam, so verflossen bis Friihsommer 510 in der

That 50 Jahre. Die 18 Jahre des Hippias bei Aristot. Pol. V. 12, p. 1315 b

hiiugeu von der dort befolgten die Anfangs- und Endjahre einrechnenden Zahlweise

ab. Nach derselben war 528/7 das erste, 511/0 das achtzehnte Jahr des Hippias.

Vgl. Euseb. Vers. Arm. Abr. 1489 = 528/7: Iparchus et Ipias Atheniensium ty-

ranni cognoscebantur. Hieron. Abr. 1491 Schoene, aber P. Abr. 1489 (F. Abr.

1492). Also Peisistratos kam zur Herrschaft 561 0 (wahrschein-
lich Fruhjahr 560), starb 528/7, Vertreibung des Hippias 511/10
(Friihsommer 510).

In ahnlieher Weise haben Wilamowitz a. a. O. und A. Bauer, Forschungen

zu Aristot. 52; Chronologie des Peisistratos 14 ff. die Angaben in den Po-

litika und in der 'A$n. zu erklaren und zu vermitteln gesucht, wahrend sie vou

F. Ruhl, Khein. Mus. XLVI (J891 )> 441 zum Beweise dafur verwandt wurden,

dafs die 'A9n. in der vorliegenden Qestalt nicht von Aristoteles herriihre. Ad.

Bauer macht nach H. Nissen, Rhein. Mus. XLVII (1892), S. 202, Anm. 1 darauf

aufmcrksam, dais die Rechnung nach Archontonjahren bei der Ungewifsheit inbezug

auf die Veranschlagung der Jahresbruchteile Schwankungen und Ungenauigkeiten

unvermeidlich machte. Vgl. Thuk. V, 20. 26.

Uber Isokr. XVI ro5 Ctvy.) 26, wo die Peisistratiden - Herrschaft als

eine vierzigjfihrige oida* bezeichnet wird
,

vgl. Toepffer, Quaest. Pisistrateae

126 ff. 135.
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Adel getreunt, und Peisistratos selbst stiitzte sich auf die Gunst der

breiten Masse und eine grofse Volkspartei, die dem Kylon getehlt

hatte.

Die attische Chronik: berichtet, dafs Solon, der sich bercits ver

geblich dem Antrage Aristions widersetzt hatte, nach der Einnabme

der Burg die Burger zur Verteidigung der Freiheit aufriei, aber kein

Gehor land. Allein dieser Bericht stiitzt sich nicht auf die einzige

Quelle, die Zuverlassiges iiber Solons Leben enthielt, namlich auf seine

Gedichte, sondern er beruht nur auf Erzahlungen, die ini Volksmunde

dariiber im Umlaufe waren Wenn es dann heifst, dafs Solon von

Uber die Dauer der cinzeluen Regierungen und Verbannungeo
des Peisistratos vgl. weiter unten S. 317, Anm. 4.

1) Man bat freilich im allgemeinen an der Geschichtlichkeit dieses Bericbts

nicht gezweifelt. Vgl. Grote, Gesch. Griech. II 4
, 120; E. Curtius, Gr. Gesch. P.

342; Dnncker, Gesch. d. Altert. VI 5
, 449; Holm, Gr. Gesch. I, 485; Ed. Meyer.

Gesch. d. Altert. II, § 414. Dagegen Wilamowitz, Aristoteles I, 260 ff. ; II, 312

Da die Verse Solons, welche man gewbhnlicb auf den Antrag Aristions und die

Zeit nach dem Staatsstreiche zu beziehen pflegt, aller Wahrscheinlichkeit osch

etwas friiher zu setzen sind (vgl. S. 299, Anm. 2), so bat offenbar diese Quelle fur

die letzten zwei oder drei Lebensjahre des Gesetzgebers versagt. Bei Aristot
%

A&n. 14, 2 und in dem sehr ahnlichen, ebenfalls auf die Atthis zuruckgehendet

Berichte Aelians V. H. VIII, 16, wo sich die Erzahlung der Chronik am reinsteD

crhalten hat, fehlt jede Spur einer Benutzung solonischer Gedichte. Die Erziiblac^:

bietet nur Apophthegmata Solons und die dazu gehorende Scenerie (vgl. Wila-

mowitz I, 266). Die Aufserung: on rw> fiiv dart aoqrcurtpof, itav Sk oWe«*«repo,

xxX. soli Solon in der Volksversammlung gethan haben, als seine Rede gegca dec

Antrag Aristions ohue Wirkung blieb. Als dann auch sein Aufruf zur Ver-

teidigung der Freiheit kein Gehor fand, begab sich der hochbetagte Greis naclh

hause, stellte seine Waflfeu vor die Thtir und sagte: avxoe pi* (te^otjSixirai n
naxQtdt xa&' Saov qy dvyai6( — ij«f>j ydq oyodga nQtofLvrw yy xtX. (In die*':

Form steht die Aufserung bei Plut. Solon 30 nach Hennippos, der Androtion br-

nutzt, und den mittelbar von Hennippos abhangigen Quellen , namlich bei Diod.

IX, 21 und Diog. Laert. I, 50. Aber auch bei Ail. V. H. VIII, 16 heifst es: IXtyt

bti i^tunXtaicu xal ^oijifet — das Praesens pafst nicht zur Situation — rjj

0 dvvarai. Aristoteles hat noch den Zusatz: a£iovy dk xai rove aXXots xaii*

jovto nouir. Vgl. Plut. An seni 21, p. 794 F. Aber dafs Solons Aufruf vergeb-

lich gewesen war, wie Plut. Solon 30 angiebt, deutet Aristoteles selbst mit ft?*-

(tnxiyat an). Eine echte Uberlieferung uber diese Dinge ist hochst unwahrscbein

lich. Es waren oflfenbar Geschichten, die man sich im Volke vom „alten Solon
"

erzahlte. Aristoteles hat das bereits teilweise richtig erkannt , denn er sa£t

Xiyetai dk ZoXuva xtX. dytiXtfai xai tinttv xrX. Die ursprungliche Uber-

lieferung der Atthis hat dann der Peripatetiker Hermippos, die Quelle Plutarcbs

fur Solon 30 und 31 (vgl. die zahlreichen Beriicksichtigungen der Aristot*! iter

Theopbrustos und Phanias, des Aristoteles selbst, Platons und des Platooiker*

Herakleides Pontikos) durchgreifend uberarbeitet und erweitert. Vgl. Wilamowta
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Peiiistratos nicht nur unbehelligt gelassen, sondern auch mit grofster

Ruckacht und Hochachtung behandelt wurde, so hat es damit gcwifs

seine Richtigkeit Denn erne solche Behandlung des an sich ungefahr-

Ijchen, aber hochgeehrten Greises war ein naheliegendes Gebot der

Kiugheit *. Solon hat den Staatsstreich nicht lange ttberlebt; er ist

bereits im Jahre darauf (560/59) gestorben 2
.

Die Haupter der Gegenparteien scheinen Athen verlassen zu haben,

wenigstens sagt das die Chronik von Megakles und den ubrigen Alk-

meoniden 3
. Auch der Philaide Miltiades, der zu den „inachtigen

Minnern *' gehorte 4
, mochte nicht unter einem Alleinherrscher leben 5

und folgte mit Gutheifsung des delphischen Orakels einem Rufe der

eberronesitischen Dolonker 6
, die durch Einftille der thrakischen Apsinthier

I, 265. Hennippos liefs Solon vor dem Volke im Sinne eines Gedichtes reden

:

rtokla diefijX&cv ofiota tov'tok o<V d*<* few* noujfutrwv y(yQa<ptv. E*c y&Q yXmcoav

*t1. (vgl. fiber diese Verse S. 299, Anm. 2). Auch der Aufrof Solons ist nur

cine Umschreibung soloniacher Verse. Frgm. 9. Vgl. dazu Wilamowitz I, 2G4,

Anm. 8. In weiterer Bearbeitung findet sich die ErzShlung des Hennippos bei

Diod. IX, 21 und Diog. Laert. 1 , 49. 50. 53. — In einem Punkte bat sich die

Cberlicferung der Atthis bei Plut. besser crhalten als in der U9n. Nach letzterer

raft Solon das Volk zum bewafineten Widerstande auf, nachdem er vergeblich den

Antrag Aristions bekampft hat, nach Plut. nach der Einnahme der Burg. Auch
nach Ail. V. H. VIII, 16 geschah das, als Peisistratos bereits Tvoavvoe ^y. Der
Gesetzgeber durfte nicht gegen einen gesetzlichen Volksbeschlufs zu den Waffen

nifen, sondern erst gegen einen Gewaltstreich. Vgl. F. Riihl, Jahrb. f. kl. Philol.

Snpplbd. XVIII, S. 692.

1) Plut. Solon 31; vgl. Ail. V. H. VIII, 16; Diod. IX. 21, 4. Uber die an-

^bliche Abreise Solons vgl. S. 298, Anm. 5.

2) Nach Phanias b. Plut. Solon 32 starb Solon im Archontenjahre des Hegesi-

»tratos, der nach Komeas Archon war. In der Chronik war der Tod Solons in

einem bestimmten Archontenjahre verzeichnet. Aristot. 'A9n. 17, 2. Vgl. Ail.

Vm, 16: o <f' ovv I6\wr 6Xtyy> vor (gov vneQytjgtoi utv roV plov ireXevttioer.

Nach Herakleides Pontikos bei Plut Solon 32 soil freilich Solon noch /poVor <rvx*6v

unter Peisistratos gelebt haben; wahrscheinlich ist jedoch auch in -diesem Falle

das Leben Solons nur mit Rucksicht auf seinen Besuch bei Kroisos verlangert

worden. Vgl. S. 298, Anm. 5 und S. 300, Anm. 3. Dann mufste er freilich hun-

dert Jahre alt gewor- den sein. Vgl. Ps. Lukian. Makrob. 18 und dazu Flach,

Gr Lyrik II, 375. Uber sein Grab vgl. S. 222 Anm. und dazu Wilamowitz, Ari-

stoteles I, 262.

3) Plut. Solon 30; Isokr. XVI {tisqI rov C«w/.) 25-26..

4} Vgl. S. 304, Anm. 1 und S. 299, Anm. 2.

5) Hdt. VI, 35: ax&6fitvCy t€ rjj IleiataiQaiov a^xp xai povXofttvov ixnodwy

«w
6) Vgl. Bd. P, 463, Anm. 4. In die daselbst angefuhrte neuere Li He-

ritor ist irrtumlicb Thirion, De civitatibus quae a Graecis in Chersoneso taurica

cooditae fuerunt (Paris 1884) hineingeraten.
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bcdrUngt sich nach Hilte umgeseheu und nach Athen gewandt batten.

Seit dem langen Kriege um Sigeion * waren die Athener auf der Ch er-

roneous wolil bekannt. Peisistratos begiinstigte das L nternehmen.

Seinem weiten Blicke konnte die Bedeutung einer attischen Nieder-

lassung an der grolsen pontischen Handelsstrafse nieht entgeben. Aufser-

dem enttcrntc die Expedition einen geiabrlichen Hivalen und notigte

denselben, gute Beziehungen zu dem attischen Herrscher zu unterhalten,

da er sich ohne KUckhalt an Athen aui die Dauer nicht behaupten

konnte Miitiades durt'te so viele Auswanderer nach der Cherronesos

mitnehmen, als sich ihm anscbliefsen wollten 3
. An den Kiisten des

mittlern Teiles der Halbinsel batten bereits Aeolier und lonier mehrere

kleinere Ptlauzstadte begriindet * , die attischen Kolnnisten iiefsen sich

namentlich auf der treigebliebenen Kehle derselben, in Krithote, Paktye

und Kardia nicder ft

, wo ihncn in erster Linie die Grenzwachc zuticl.

Durcb eine Mauer, welche Miitiades iiber den Istbinos zwischen Kardia

und Paktye ziehen liefs, sperrte er die Halbinsel ab und sicherte sie

gegen die thrakischen Eintalle Dann organisierte er einen cher-

ronesitiscben Staat, der alle Gemeinden der Halbinsel uratafste

und unter seine Hcrrschuft vereinigte 7
. Die Entwickeluug dieses

1) Sie wohnten nordlicb von der Cherronesos bis zum Hebros hin. Strab.

VII, 331, Frgm. 58, Steph. Byz. s. v. Aivos.

2) Vgl. S. 249 ff.

3) Hdt. VI, 36 ;
vgl. Nep. Miltiad. 1 ; Markell. Leb. Thuk. 7 : ol fti* ovv rov

9toy (fnaiy iqujt r\auna i$eX&eiv, ot Sk orx avev yyuifjtjg tov ivqayvov frV $$oO*or

ninoiijxtyai, xxX. b'( xal ngoadovg dvyapty aninep*p6y , fa&elg oi» ftiya fvrafAiyoc

uyrtQ Iff*, rcfe USiywy. Vgl. Ed. Meyer, Philol. XLVIII (N. F. II), 476. Uber

dieZeitderAuswanderungist nichts Naheres iiberliefert, doch fuhrte Mii-

tiades, als er bereits die Cherronesos gesichert hatte, noch zur Zeit des Kroisos

rait dea Lampsakenern Krieg (Hdt. VI, 37). Die Auswanderung fallt also, wenn-

gleich vielleicht nicht in das erste Jahr, so doch in die erste Regierungs-
epoche des Peisistratos, da zwiBchen 556/5 und 539/8 Peisistratos nur vor-

iibergehend iiber Athen herrschte und Kroisos im Jahre 546 sein Reich verlor.

4) Vgl. Bd. V, S. 463.

5) Ephoros, Frgm. 72 (Harpokr. s. v. Ififmf; Suid. s. v.); Ps. Skymnos

700. 711 (EphorosV Strab. VII, 331, Frgm. 50. Pallaskopf auf den Miinzen vou

Krithote: Brandis, Miinz-, Mafs- und Gewichtssystem Vorderasiens , S. 578; Catal.

of the gr. coins in the Brit. Mus. Thrace, p. 194. In Kardia fanden die Athener

bereits Milesier und Klazomenier (Bd. I*, S. 464, Anna. 3). Da anscheinend auch

in Lampsakos starke milesische Elemente waren (Bd. V , S. 467, Anm. 3). so

diirfte dieser Umstand auch zur Verfeindung des Miitiades mit den Lampsakenern

beigetragen haben.

6 y Nach Hdt. VI, 36 war die Mauer 36 Stadien lang, Xcn. Hell. III. 2, 8

tdhlt 37 Stadien. Vgl. Ps. Skylax 67; Strab. VII, 331, Frgm. 54.

Miitiades wurde darum von den Cherronesiten als Oikistes verehrt. Hdt.
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attiscueo Fiustentums beunruhigte namentlich die Lampsakener , die

ihre Ansprtiche und Interesson auf der ihnen gegeniiberliegenden Cher-

n.jiptjos bedroht oder verletzt sahen. Es kam zu einem Kriege, in dem
Miltiadcs in die G etangenschalt der Lampsakener geriet. Abcr die

charter) Drohungen des lydiscben Konigs Kroisos, dessen Gunst sich

Mikiades erworben hatte, bewirkten seine Freilassung *. Als er starb,

•ihrten die Cherronesiten ihn als ihren Oikisten durch Opfer und die

Einsetzung von Wettspielen, von denen die Lampsakener ausgeschlossen

waren *. Da Miltiades kinderlos war, so iolgte ihm seiner Bestimmung

gtinais Stesagoras (II.), der iiltere Sohn seines Halbbruders Ki-

mou (I.) Koalemos 3
.

W&brend die Philaiden auf der Cherronesos sich ein eigenes Fiir-

-tentum begrtiudeten , konnte Peisistratos nur mit l&ngern Unter-

brechungen und unter mancherlei Wechsellallen seine Herrschaft iiber

Aiben behaupten. Obwohl er so schonend, wie moglich, auftrat und

m den Formen der bestehenden Verfassung regierte, so wurde er docb

..nacb nicht langer Zeit", „ehe nocb seine Herrschaft test eingewurzelt

war" von den vereinigten Parteiga ngern des Megakles und
Lykurgos im J a lire 556/5 vertrieben 4

. Seine Giiter wurden

VI, 34. 38: ol leXtvt ipttvu Xkoaovqaimi dimvat cue vofjioi oixiat^ xtX. Vgl. VI,

k<3. Das Prytaneion erwiibnt Hdt. VI, 38. Vgl. VI, 30: ol cfe XeooornatTat

irr^oydufKOi lavra ovv$X*x&rtonv rino naaiutv Jtiy noXitov ol dvvnatevoy-
tt( j«» i 6 fitv xrX. Auch noch zur Zeit des delisch-attischen Bundes bildeten

<iie Cherronesiten einen politiscben Verband und fuhrten bis zum Jahre 447 gc-

mriosRm ihren Pboros nach Atheu ab. Dann losten die Athener den Ver-

t*nd aaf.

1 Hdt VI, 37.

2 Vgl. S. 316, Anm. 7.

3) Hdt. VI, 38. Vgl. S. 305, Anm 1.

4) Hdt. I, GO: ftera o*i ov noXXov %q6vov raivto <fQtn'rt onvTe<; ol' rt jof Mf-

;-azi^oc otaowiitu xtti ol rov Avxovqvov ifeXa&vovai yuv. oVrto (*iv netciatgarog . .

.

i'* irfHrrrfdn ofxtu xiigrn iggi^tofiivtjv fyaiv nntpaXe. Dem Hdt. folgt Aristot. A&n.

'4. 3, er fugt jedoch aas der Atthis hinzu: £xnp lift pera ji]t> Tigtortjy xatdaraatv

t<r' Hyqaiov a()/o>rof, d. h. nacb der bei diesen chronologiscben Angaben iiblichen

inkluaiven ZShlweise im Jahre 556/5 (nach dem Marm. Par. 41 war 555 4 Euthy-

Q«nw Archon). Vgl. uber 561/0 als Jahr des Komeas, in dem Peisistratos zur

Herrecuaft gelangte, S. 311, Anm. 2. Dieses Jahr war bereits Bd. I
1

, 552 Anm.
iorct Verrontangen gefanden (Dancker VI s

, 454 und Clinton, Fast. Hell. II,

Append. 2 : 555; E. Curtius, Gr. Gescb. I
5
, 667, Anm. 142: 558: Ungcr, Jahrb.

f kl Philol. CXXVII [1883], 383 und Toepffer, Quaest. Pisistrateae : 560) Nach

•er Angabe der USn. jetzt auch A. Bauer, Forscb. zu Aristot. 'A9n. 52 und Wi-

Uaowitz, Aristoteles I, 23.

Inbezug auf die Dauer der erst en Tyrannis kommt zunachst die An-
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eingezogen und zum Verkaufe ausgeboten. Der einzige Athener, wel-

cher bei der jedesmaligen Vertreibung des Peisistratos dessen G liter

gabe bei Hdt. I, 61 in Betracht , dafs Peisistratos aus der zweitea Verbannuug

tft* tvJexdtov hove zuriickkehrte. Diese Angabe findet sicb auch bei Aristot.

*A9n. 15, 2 (ivfexititp ixdXtv Ire*), wo sie aus Hdt. entnotnmen zn sein scheint,

obwohl sie gewifs auch in der Chronik stand. (Dadurch wird nun die Zahl Hdts.

gegen ungliickliche Konjekturen geschtitzt. Auf die langere Dauer der Verbannung

weist iibrigens Hdt. auch mit den Worten: xgdroc dUtfv xiX. bin). Nach Aristot.

Pol. V. 12, p. 1315b, v. 30 regiert* Peisistratos von den dreiunddreifsig Jahren,

die vom Staatsstreiche bis zu seinem Tode verflossen (vgl. S. 312 und 313) tbat-

siichlich nur sicbzehn Jahre, es umfafstcn also seine beiden Verbannungen zu-

sanimen sechzehn Jahre, demnach dauerte die erste Verbannung funf bis sechs

Jahre, die zweite zehn bis elf. In der 'A&n. 17, 1 sagt Aristoteles, dafs Peisi-

stratos yon jenen dreiunddreifsig Jahren neunzehn Herrscher war; die Gesamt-

dauer der Verbannungen belief sicb nach dieser Augabe nur auf vierzehn Jahre.

Diese Differenz von zwei Jahren erklart sich leicht dadurch, dafs Aristoteles in

den Politika, wo er auf die kurze Dauer der Tyrannen - Herrschaft besonders hin-

weisen wollte, die beiden Archontenjahre , in denen er vertrieben wurde , zu der

Zeit der Verbannung rechnete, in der 'Adn. dagegen bei der Regiernngszeit mit-

rechoete. — Im wesentlicben erklart so die Differenz auch Wilamowitz I, 23. —
( Vgl. iiber die Abweichungen und Schwankungen, die sich aus der Rechnung nach

Archontenjahren ergeben mufstcn , und iiber andere von einander abweichende

Angaben bei Aristoteles, die in gleicher Weise zu erklaren sind, S. 313).

Die neunzehn Regierungsjahre des Peisistratos und die nahezu sicbzehn des

Hippias in der 'A&n. (vgl. S. 313 ergeben zusammen nahezu sechsunddreifsig

Jahre. Diese Zahl giebt Hdt. V, 65. Da auf Hippias' auch bei inklusiver

Zahlung nicht mehr ala achtzehn Jahre (so Aristot Pol. a. a. 0.) entfallen

kbnnen, so herrschte Peisistratos mindestens achtzehn Jahre und war hochstens

fiinfzchn Jahre verbannt. Also, Dauer der esten Verbannung vier bis funf Jahre,

der zweiten zehn bis elf, erste Ruckkehr etwa 551,0. Nun steht freilich in der

Afrn. 14, 3: Die Gcgner vertrieben den Peisistratos £xiq> fta jittd rij* npwrij*

xatdoraaiy dg>' 'Hyyaiov dQ^ovioC tret o*k dtodcxdrqi fitjd ruvta nfQieXav-

rofiivoe v MtyaxXis tfi ardaei ftihrt er den Peisistratos zurtick. Die Beziehung

von hti dwdfxniip xrX. auf den Beginn der Herrschaft, die npwrq xardoiaate (so

U. Kohler, Ber. d. Berl. Akad. 1892, S. 340), ist ausgeschlossen, sowohl nach

der Ublichen Datierung in der A&n., als auch mit Riicksicht auf find ravin (nicht

fittd Tttvrijr). Es ist also die Zahl verschrieben, da die A9n. auf die zweite Ver-

bannung iiber zehn Jahre und auf beide Verbannungen zusammen vierzehn Jahre

rechnet. Vgl. V. v. Schoefier, Bursians Jahresb. 1893 III, 48; Kenyon, Aristotle
1
,

p. 49; Ad. Bauer, Chronologic des Peisistratos (Festschr. zur 42. Philol. Ver-

sammlung, Wien 1893) 12; Wilamowitz, Aristoteles I, 22.

Das Jahr 551/0 als das der ersten Ruckkehr: Bd. I
1
, 552 Anm.

Duncker und Ad. Bauer: 550; Unger: 552; Wilamowitz: 553/2; E. Curtius und

Joh. Toepffer: 554/3.

Die zweite Tyrannis dauerte nach Hdt. I, 61 nur kurze Zeit. GemaTs
dem Abkommen mit Megakles beiratet Peisistratos dessen Tochter, aber ov fiov-

Xiifjtyoi ol ytvia&ai ix r*]f reoydfiov yvyaix6( i4xva tfilayito ol ov xtnd vdfiof
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zu kaut'en wagte, war Kallias, des Phainippos Sohn, aus dem Ge-

id /je'y >w vtmia ixgvnre laiirt r, yvyi„ pud tte sagt sie es ihrer Matter. Me-

gakles iiber den Bruch des Vertrages emport, versobnt sich mit seinem Gegner,

/bta&aiy 6k 6 IlsioiaTQnroi rtt nonvfttpa in ' iatvtai verlafst das Land. In der 'A$n.

15, 1 heifst cs: find ttk iavra, ai< 4£eneot ro devxegoy etn jidXtoia tp&o/utp ft$id

rqV xa&odoy — oil yd{> noXvy xQ°*oy xttttfyty xiX, Die Zahl ipdofioi ist zweifellos

verschrieben. Aristoteles macht zu der ersten funfjahrigen TyranniB keine Be-

merkung iiber die auffalleud kurze Dauer derselben. („Wirklich so kurze Zeit

nur, wie meine Zahl angiebt, iiber die sich jeder Leser wundern mufs." Wila-

raowitz.) Ferner sind nahezu sieben Jahre mit der Erzahlung Hdts unvereinbar,

endlich wahrte die dritte Regieruug offenbar am langsten, sie wiirde aber. wenn
frf* fidktora ijiJofitp richtig ware, auf sccbs Jahre zusammenschrumpfen. Vgl.

F. Riihl, Rbein. Mus. XLVI (1891), 442; A. Bauer, Forschungen *zu Aristot.

U»ti. 51 ; Wilamowitz , Aristoteles 1 , 23. Clinton , Curtius , Duncker
,

Unger,

Toepffer, Bauer u. a. habcn die Dauer der zweiten Tyrannis auf eiu Jahr oder

anderthalb Jahre beechrankt Wahrscheinlich (siebe weiter unten) erfolgte

die zweite Vertreibung 550/49 (Duncker und Bauer: 549/48; Unger und

Wilamowitz: 551/0; Toepffer: 553/2) und die zweite Ruckkehr im elften

Jahre der Verbannung 539/8. ^Die
%

A&n. rechnet das Jahr der Vertreibung zur

Regierung, das erste Jahr der Verbannung ist also 549/8). In dieses Jahr setzen

die zweite Ruckkehr Duncker und Ad. Bauer, Toepffer kommt auf 543/2. Wila-

mowitz, nimmt, wie E. Curtius, das Jahr 541/0 an und beruft sich auf Eusebios,

aber daselbst steht Vers. Arm. Abr. 1473 = 544/3: Pisistratus Atheniensibus

iterum imperavit (natiirlich ist die zweite Ruckkehr und die Schlacht bei Pallene

gemeint). Hieron. Abr. 1478 Schoene = 539/8: Pisistratus secunda vice Athenis

imperavit. A. P. S. Abr. 1475 = 542/1 ; F. Abr. 1471. In der Vers. Arm. steht

nun die Ermordung Hipparchs Abr. 1498 = 519, das Datum ist also um funf

Jahre verschobeu, es konnte also leicht dieselbe Verschiebung auch vorher statt-

gefunden haben, dann wiirdc die Notiz: Pisistratus etc. Abr. 1478 zu stehen

koinmen.

Nach Aristot. Pol. a. a. 0. lebte Peisistratos als Tyrann dreiunddreifsig

Jahre, von 561/0 bis 529/8 eiuschliefslich (vgl. S. 313), siebzehn Jahre war er

thats&chlich Herrscher, sechzehn Jahre verbannt, namlich die Jahre der Ver-

treibung in die der Verbannung eingerechnet : 556/5 bis 552/1 = 5 Jahre, 550/49

bis 540/39 = 11 Jahre. Er regierte siebzehn Jahre, namlich von 561/0 bis 557/G =
5 Jahre. 551/0 = 1 Jahr, 639/8 bis 529/28 (das Jahr 528/27, in dem er durch

den Tod aus der Herrschaft ausschied, folgerichtig nicht zur Regierung gerechnet)

= 11 Jahre. Nach der 'A&n. regierte er neunzehn Jahre und war vierzehn ver-

bannt , weil Aristoteles jetzt die Jahre der Vertreibung in die Regierung ein-

rechnet. aber das Anfangsjahr 561/0 ausschliefst (vgl. S. 313) 560/59 bis 556/5 =
5 Jahre, 551 0 bis 550/49 = 2 Jahre, 539/8 bis 528/7 = 12 Jahre, insgesamt

neunzehn Jahre. Verbannung: 555/4 bis 552/1 = 4 Jahre, 549,8 bis 540/89 =
10 Jahre.

Der Versuch Ungers, Jahrb. f. klass. Philol. CXXVII (1883), 383 ff, eiue

dreimalige Vertreibung und viermalige Herrschaft nachzuweisen
,

ist, wie

Johann Toepffer, Quaest. Pisistrateae (Dorpat 1886) 115ff. dargethan hat, ganz-

licb verfehlt. Dasselbe gilt von der Annahme Belochs, Rhein. Mus. XLV
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schlechte der Kerykes, einer der beftigsten und riihrigsten Gegner des

Tyrannen

Kauin war Peisistratos entt'crnt, als der Parteihader aufs neue be-

gann. Megakles zcrfiel dabci audi mit der cigenen Partei uud wurde so

in die Enge getrieben, dafs er mit dem Vertriebenen Unterliaudlungen

ankniipfte und ein Abkoinuien trat". Peisistratos sollte aufs neue Herr-

scher werden , aber die Tochter des Megakles heiraten *. Mit dem

machtigcn Geschlechte der Alkmeoniden vcreinigt und gcsttirzt auf

seinen eigencn starken Anhang, konnte es bei der innern Zerruttung

dem Peisistratos nicbt schwcr fallen, die Zligel der Uegierung wie-

der in die Hftnde zu bekommen (um 551/0). Uber die Art, wie

Megakles und Peisistratos zum Zielc gelaugten, war eine romantische

Geschichte verbreitet. Sie verkleideten ein ungewohnlich grofses und

wohlgcstaltetes Wcib Namens Phye aus Paiania mit vollem Waffen-

schmucke als Athena s
. Mit demselben bestieg Peisistratos einen Wagen

(1890), 469; Gr. Gesch. I, 328, Anm. 2, dafs Peisistratos nur einmal yer-

bannt gewesen ware, und dafs Herodotos nur aus zwei verschiedenen Uber-

lieferungen uber denselbcn Vorgang zwei Verbannuogen gemacht hfitte. Die An-

gaben Kerodots werden in diesem Falle durch die vor ihm unabhaugigen, aus der

Atthis stammenden bei Aristot. Pol. und \4&n. gcstiitzt. Belochs Anuabroe wird

freilich yon Ed. Meyer, Gesch. d Altert II, § 474, S. 772 gebilligt, aber mit

Kecht von Ad. Bauer, Chronologic des Peisistratos, Festschr. zur 42. Philologen-

Vcrs. ^Wien 1893), S. 11 bekampft. Auch die Mcinung Beiochs, dafs die chrone-

logischen Angaben mit Ausnahme des Anfangs - und Endjahrcs der Tyrannis

wertlos und nach der Generationsrechnung kunstlich konstruiert waren (ahnlich

Kohler, Ber. d. Berl. Akad. 1892, S. 339), ist nicht genugend begrundet. Vgl.

Bauer a. a. 0., S 5 ft".

1) Hdt. VI, 121. Kallias , des Hypcrechides (Hyperochides. Wilamowitz 1.

265, Anm. 10) Sohn, dessen Tochter Myrrhine Hippias heiratete (Thuk. VI, 55;

Aristoph Ritter 448) , stammtc wohl aus einem andern Zweige des Geachlechts,

wenn cr uberhaupt zu den Kerykes gehdrte, denn Kallias war ein verbreiteter

Namen.

2) Hdt. I, 60; Aristot. 14, 4 (nach Hdt.). Uber die Verheiratung des

Megakles mit Agariste, der Tochter des Kleisthenes von Sikyon vgl. Bd. V.

S. 661, Anm. 4 und 8. 666, Anm. 3. Ihr Name Roisyra (Schol. Aristoph.

Wolk. 48) ist nicht verbiirgt. Vgl. Toepffer, Att. Genealogie, S. 243, Anm. 1 und

Wilamowitz, Aristotcles I, 111, Anm. 20.

3) Hdt. I, 60. Nach Kleidemos b. Athen. XIII, 609c wurde Phye, eine

Tochter des Sokrates, spaterhin von Peisistratos mit Hipparchos vermahlt, nach
it-tot bri Aristot. U&n. 14, 4 (vermutlich Androtion, der Kleidemos uberarbeitetc.

Vgl. S. :*;>. Anm. 1 auf S. 34) war sie keine Burgerliche, sondern i* ioiT KoXXv-

i»v oTtqitronwXti; 9g{ftTa (vgl. Wilamowitz, Aristoteles I, 29, Anm. 1). Die An-
yabc dor iiltern Quellen verdient entschieden den Vorzug. Eine are^rrorrwA*? aus

cincm zum Stadtbezirke gehdrenden Vororte (A. Milchhofer, Demeuordnung des

i
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und trat die Fahrt nach der Stadt an. Herolde cilten voraus und ver-

kilndigten der Bevolkerung, dafs Athena selbst ibn auf ihre Burg zu-

riickiuhre. Das Laud- und Stadtvolk schenkte der Meldung vollen

Glauben, betete das Weib als seine Gftttin an und nahm den Peisi-

stratos auf. Herodotos driickt sein Erstaunen dariiber aus, dafs die

Athener, die docb in dem Rufe standen, die Gescheitesten unter den

Hellenen zu sein, sich durch ein so uberaus plumpes Gaukelspiel tfiu-

scben liefsen l
. Aber es ist kaum zu bezweifeln, dafs die breite Masse

des Volkes damals einer solchen Tiiuschung fahig war

Es kara bald zum Bruche zwischen Megakles und seinem Schwie-

gersohne. Dieser hatte bereits aus erster Ehe drei legitime Sdhne.

H i p p i a s und H i p p a r c h o s waren herangewachsen, und ersterer sollte

als der Alteste Nachfolger werden. Der dritte Sohn Thessalos war

erheblich jlinger als seine Brtider s
. Noch w&hrend seiner crsten Herr-

schaft oder in der Zeit seiner Verbannung hatte dann Peisistratos eine

Kleisthenes, Anbang zu den Abhdl. d. Berl. Akad. 1892, S. 14; C. Wachsmuth,

Stadt Atheo II, 262), mutate in der st&dtischen Bevolkerung so bekannt sein, dafs

das Gaukelspiel kaum gelingen konnte. Paiania lag dagegen jenseits des Hy-

mettos in der Landachaft der Paralier und nicht weit von Alopeke, wo die Alk-

meoniden begiitert waren. — Vgl. noch Polyain. I. 21, 1; Valer. Max. I. 8, 3;

Hermogenes, De invent. II. 185, 21 Spengel und Schol.

1) Hdt. I, 60: TiQrjyfta evt]9soztnoy oj( iyw tiqioxtit /uaxptp xrX. Aristot. Abn.

14, 4 erklarend und zugleich mildernd: xarijyayoy avxov ttQ^aimg xal Xiay anX<3(.

Vgl. dazu Kaibel, Stil und Text der A&n. 154.

2) Das zeigt Grote, Gesch. Griech. IP, 394, Anm. 7 beaonders unter Hinweis

auf Hdt. VI, 105 (vgl. auch VII, 153), wo es heifst, dafs die Atbener dem Boten-

laufer Pheidippides Glauben gescbenkt h&tten, dafs ibm Pan leibhaftig erschienen

ware. Fur geschicbtlich halten den Vorgang auch £. Curtius, Gr. Gesch. P, 346

;

Duncker, Gesch. d. Altert. VI s
, 459 und Ad. Holm, Gr. Gesch. I, 486. — Athena

verscbmfihte es uicht, mit ihren Lieblingen den Wagen zu besteigen. Vgl. nament-

lich II. V, 837. Weiteres bei Welcker, Gr. Gotterl. I, 317; Preller, Gr. Mythol.

1», 371; Sybel, Mythol. d. Uias, S. 259 ff.

3) Hdt. I, 61 : ola di nrudW re ol vnaQX6viojr vsr
t
yuior. Hippias spielte nach

Hdt. a. a. 0. bei den Beratungen inbezug auf die Ruckkehr bereits eine wichtige

Rolle. Vgl. ferner die folgende Anmerkung. Hippias altester Sohn und darum

Nachfolger: Thuk. I, 20; VI, 55; Aristot. A&n. 18, 1. Uber die Sbhne des Pei-

sistratos uberhaupt und die irrtiimlichen Angaben in der A9n. 17, 3 vgl. S. 51,

Anm. 1. Uber den Versuch von Wilamowitz, die letztern aufrecht zu erhalten

vgl. die folgende Anm. Nach der 'A9n. 18, 2 war Thessalos (es handelt sich da-

selbst um den ehelichen, dritten Sohn des P.) ytaiteQog noXv als Hippias und Hip-

parchos. Seinen Namen verdankt er augenscheinlich Verbindungen des Peisistratos

mit thessalischen Dynasten (vgl. Bd. P, S. 245, Anm. 3), die er mit liucksicht

Auf die damalige GroTsmacbtstellung der Thessaler (vgl. Bd. P, 698 ff.) wohl gleich

in Beginn seiner ersten Herrschaft angekniipft haben wird.

Bu.olt, Oriecbi»ch« Oe»chichte. (I. S. Aufl. 21
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Argeierin Namena Timonassa, die Tochter dee Gorgilos und ehe-

malige Frau des Amprakioten ArchinoB aus dera Hause der Kypse-

liden, zum Weibe genommen. Diese eheliche Verbindung mit einer

Fremden war nach attiachem Recbte ein Konkubinat und die in ihr

erzcugten Sohne, Iophon und Hegesistratos galten ais Bastarde l
.

Peisistratos konnte daber aucb ohne formliche Losung der Verbindung *

1) Nach Hdt V, 94 machte Peisistratos sum Tyranuen von Sigeion natfa

toy ituvtov v6&oy 'HynoicjQttToy, ytyoyota i( AQytini ywautos. Aristot. A9n.
17, 3: fao* ivo {vleii) piv ix tjjj yttfttrqi,

r
lnnla$ xal *7nn«p/of, <fpo <T ix

rife AqytUt(, *1o(p(at> xai 'HyqatorQaroe, <$ naquvvfiiov %v QerreXof. (Nach Thuk.
war Thessalos ein legitimer Sohn des P. und kein blofses nttQtavvpuw eines

Sohnes. Vgl. S. 51, Anna. 1) (inyyiptr (vgl. Kaibel, Stil und Text der A9n.

166) yaQ UMlatquiog d£ "AQyovc dvdqog AQyttov ^vymega, J ovofitt i}v roqyiXof,

Ttfittivaaaay, ijv nqorsQoy fa/ev yvvaixa AQ/ivos 6 'ApnQuxwini ltd* Ktnf^Xi-

dtJy. ... yrifiai Si tpaa trp AQytlav ol fity ixntoovta to nQcitoy, ol (f£ xattyoyra

rjy ap/ijV. Hegesistratos wurde sp&testens urn 530 Tyrann von Sigeion, seine

Geburt fallt also vor 550. Uber die Kypseliden in Amprakia vgl. Bd. I*, 642,

Anra. 6 und 657, Anm. 5. — Plut. Cato m. 25: TlMiirtQKiov — — imyri/uaria

roif iyqXtxtus naiai itjy AQyoXid*u Ttfjoivavatty, if us 'loqtcuwta xal 66rr«uUV orraJ

Xiyovoi ytviodat. Vgl. Apophthegm. Peisistr.
, p. 189 D; De fratem. am. 6,

p. 480E. - Wilamowitz I, 112 hilt die Angaben der A9n. inbezug auf Hege-

sistratos und Thessalos fur richtig und sucht lie mit Thuk. I, 20; VI, 55 in Eln-

klang zu bringen. Er sagt: „Die Sohne der Timonassa sind Hegesistratos mit

detn Beinamen Thessalos und Iophon. Das ergiebt eine doppelte Schwierigkeit.

Einmal hat es in Athen keinen Iophou unter den Peisistratiden gegeben ; das ist

sicher, da Thuk. nur die drei andero auf der ehernen Stele gelescn hat, die das

Geschlecht verbannte und dabei naturlieh die Personen vollzahlig nennen mutate.

Ferner sagt Hdt., oafs Hegesistratos Tyrann von Sigeion gewesen sei.
u Es gebe

nur eine Losung fur beides. Iophon habe Sigeion erhalten und sei nie Athener

geworden, Hdt. sei durch den Doppelnamen des Thessalos getauscht worden oder

aber Iophon habe den klangvollen Namen des Brudere ubernommen, als jener sich

in Athen Thessalos zu nennen begonnen habe. — Allein Thuk. VI, 55 redet in-

bezug auf die Stele nur ron den yvi\a%oi afaXtpol und erwahnt darum nur Hip-

pias, Hipparchos und Thessalos (vgl. 1 , 20), Iophon kbnnte also sehr wohl in

Athen gewesen sein. Ferner setzt sich W. mit Hdt. in Widersprach und kann

iiber denselben nur durch die Sberaus unwahrscheinliche Annahme eines Namens-

wechseb beider Briider binwegkommen. Thessalos und Hegesistratos waren in der

That zwei verschiedene Personlichkeiten. Ersterer war nach Thuk. yyqotot, letz-

terer nach Hdt. vo'toc, jener befand sich nach der oligarchischen Quelle der A&n.

18 zur Zeit der Ermordung Hipparchs in Athen, dieser verwaltete nach Hdt. Si-

geion, endlich war Hegesistratos Tyrann, Thessalos dagegen wurde von der demo
kratischen Uberiieferung als Demokrat gefeiert, der alien Ansprtichcn auf die Ty
rannis entsagte. Vgl. S. 52 Anm.

2) Vgl. Wilamowitz, Aristoteles I, 111. In die Phratrien konnten die /uvrfo-

f»ro» nicht aufgenommen werdeu, es sei denn, dafs die Volksgemeinde einen be-

sondern Beschlufs dariiber faiste. Vgl. S. 118, Anm. 4 und Busolt, Miillers

Handb. f. kl. Altert. IV* 202 f. nebst der daselbst angefuhrten Litteratur.
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eine neue rechtsgiiltige Ehe eingehen. Da jedoch etwaige Sohne von

der Tochter des Megakles die Anrechte des Hippias und seiner rechten

Bruder auf die Nachfolge in Frage stellen konnten, und Peisistratos

anch mit den Alkmeoniden, auf denen ein Prevel lastete, nicht bluts-

verwandt werden mochte, so pflegte er mit seinem Weibe nicht, wie

es rich gebuhrte, ehelichen Umgang l
. Ala davon Megakles erfuhr,

geriet er tiber den seinem Hause angethanen Schimpf in h&chsten Zorn

und versShnte sich mit seiner eigenen Partei und auch mit dem Adel

zum Sturze des Peisistratos *. Zum zweitenmale sah sich dieser ge-

notigt, der Koalition seiner Gegner zu weichen; mit seinem ganzen

Hause verliefs er Attika (um 550/49) *.

Zunachst begab er sich nach der chalkidischen Halbinsel und fa&te

auf dem nordwestlichen Teile derselben festen Fufs, indem er die Be-

wohner der Gegend von Rhaikelos.am thermaeischen Golfe zu einer

stadtischen Ansiedelung vereinigte 4
. Dann wandte er sich nach dem

Strymon und dem Pangaion-Gebirge, wo er Goldgruben aus-

1) Hdt. I, 61 {ijUaytio ol ov xata v6pov)\ Aristot. *A&n. 15, 1. Uber die

Glaubwurdigkeit der Erzaklung vgl. Wilamowitz, Aristoteles I, 23, Anm. 36.

2) Hdt I, 61: xaxaXXaoano ri)* tx9W *t««*»T0<m, d. h. nicht, wie es

gewShntich verstanden wird (vgl. Grote, Gesch. Griech. II, 395: E. Curtius, Gr.

Geacb. I
8
, 346; Holm, Gr. Gesch. I, 487), er versShnte aich mit der Partei der

Pediakoi, derm unter araamiai versteht Hdt. zuniichat die eigenen Parteigenossen.

Vgl. I, 60, v. 1 mid 62. Stein bemerkt daher zu Hdt. I, 60: ntQteXawofiexos <fk

rp cram 6 MiyuxXift, n&mlich „von seiner Partei". Nan steht aber bei Hdt vor

n tQieXawofitvoi der Satz: ol 4k ittXdottvits DeutioTQaiov oJtk t* viqs «V aXXtjXotat

itnaciaoav. Dieae ifeXaonyjet waxen oX re toS MtyaxXios oraaidhcu xai ol tov

AvxovQyov. Mithin bexieht rich das niQitlavydfitxoi und spftterhin das xaraXXae-

fftro auf den mit sw* aXXtjXotat ioxaalaaay bezeichneten Konflikt und ij ordoi< kann

an dieser Stelle nor die Gesamthcit der i^aXaaayrtg, die unter F&hrung des Mc-

gakleB und Lykurgos vereinigte Partei der Pediakoi und Paraloi , bezeichnen.

Wenn Megakles aach mit den Paraloi zerfiel, wodurch er mit seinem engern An*

hange isoliert wurde, so erklkrt sich auch leicht sein Antchlufs an Peisistratos.

3) Uber die Chronologic and die Ansicht Belochs, dafs Peisistratos nur einmal

Tertrieben worden ware, vgl. 8. 319 Anm. a. E.

4) Aristot 'A9rt. 15, 2. — Rhaikeloe (Steph. Byz. s. v.
t
PaxrlXoS ' n6X* Maxe-

<foW<r<) nach Schol. Lykophr. 1286 identisch mit Aineia (Hdt. VII, 123; Strab.

VII, 330, Frgm. 21 und 24; Ps. Skymnos 628). Vgl. F. ROM, Rhein. Mas. XLVI
(1891), 442. Bedenkcn gegen die Identitftt mit Rucksicht auf eine aus dem
6. Jahrhundert stammende Mttnze von Aineia aufsert U. Kohler, Ber. d. Berl.

Akad. 1892, 3. 346. — Es ist jetzt verstandlich, weshalb der makedomsche KSnig

Amyntas I. dem vertriebenen Hippias das benachbarte Anthemus zum Wohnsitze

anbot Der durcb den SynoikiBmos bei der dortigen Bevolkerung erlangte EiuflufB

der Peisistratiden sollte den Interessen Makedoniens dienstbar gemacht werden.

21 •
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beutete und Soldner anzuwerben begann l
. Er entschlofe sich, die ver-

lorene Herrschaft mit Waffengewalt wiederzugewinnen. Zu diesem

Zwecke siedelte er nach Eretria Uber. Die dort herrschende Ritier

schaft gestattete ihm, die Stadt zum Sttttzpunkte eines Unternebmen*

zu machen f
. Seine Riistungen wurden von vielen Seiten

;
namentlicb

von Theben und aicherlich auch von Thessalien aus, durch ansehnliche

Geldbeitrage unterstiitzt. Aus Naxos brachte ihm der reiche Lyg-

damis, der zum Adel gehSrte, aber als Volksfuhrer die OUgarchie

gestiirzt hatte, Geld und Mannschaften 9
. Hegesistratos , der Sohu der

Argeierin, fuhrte seinem Vater eintausend in Argos angeworbene Sold-

ner zu 4
.

Im elften Jahre nach seiner Vertreibung, wahrscbeinlich im Jahre

539/8 6
, landete Peisistratos mit seinen Slreitkraften in Attika und be-

setzte zuerst Marathon. Der Ort lag in der Diakria, aus deren Be-

volkerung der Kern seiner Partei bestand. Wahrend er daselbst

lagerte, stromten ihm zahlreiche Anhanger aus Stadt und Land zo

1) Hdt. I, 64; Aristot. A*n. 15, 2. Vgl. Bd. I», 461.

2) Hdt. I, 61; Aristot.
%

A»n. 15, 2. Uber die Ritterachaft von Eretria rgl

Bd. I*, S. 457, Anra. 2.

3^ Hdt. I, 61: xal Na&ios <rqp« <xvt)Q rimypivot 4&tXovTq$, xeJ ovrofAa. t
t
v Jiy-

efrtuif
, nf>o9vfi(nv nXdcrijy nagei^ero xoftloas xai yqr^fAaxa xai avdgag. Ware Lygdanw.

wie gewohnlich (jetzt auch von J. Toepflfer, Rbein. Mua. XLIX, S. 244 gegen asjot

These Quaest. Pieistrateae, Dorpat 1886, S. 148) angenommen wird, ein vertriebenK

Tyrann gewesen, ao bfitte sich wohl Hdt. andera auagedriickt (Ariatol A9*. 15, i

Avydapws tov $a£(ov). Er sagt dann I, 64, dafs Peisistratos Naxos im Kriege uotw

warf xal inirgsxpe Avydrifn. Vgl. 'Afrt. 15, 3. — Aristot. Pol. V. 6, p. 1305a, t. 4i

ol d' o'XtyaQxfai fierapriXXovoi dul dvo (jutUoia tQonove rove tparegtatcrovg, (rm uu

4«y ridixtSai to iiXq&og' nag yap Ixnvog yfverai nqoaxar^ fiaXtara d' oxa» il «"».'

<rt»
(
u0ij rijt oXtyaqxlag yfveo&tti tov y\ytfx6va

,
xa&antQ 4v tfafw Avydaftif, »C

ixvQawijotv vqtcqov itSv Na(iwv. Der Zusatz of xal xxX. trennt zeitlich (rw
ytjasv von dem Sturze der Oligarchic, bei dem Lygdamis zun&chst nur no«n»m

der Volkspartei war. Die Umstande, unter denen der Sturz erfolgte, ertihllf

Aristoteles in der Politeia der Naxier (Frgm. 558 Rose 8 = Atben. VIII, m u*1

Bchlofs seinen Boricht mit den Worten: xai ptyhixn tore cxaaif iyivtio, nv*ra

tovvto< raiy Sa&tov Avydapidoq
, of rind rarnjc axgaxnylag n pamj arf^wr* rr\

naiQido^ Damit ist nicht gesagt, dafs die Tyrannis eine unmittelbare Folf

diescr Strategic war, sondern an6 xavxys xxX. bedeutet nur „von dieser Strater*

aus u
, die Strategic legte den Grund zu der Stellung, von der aus er Tyram<

wurde. Durch die Unterstiitzung des Peisistratos wollte sich ofrenbar Lygdamis

desseu Mitwirkung zur Erlangung der Herrschaft iiber Naxos sichern. — Vgl

noch iiber Lygdamis: Ps. Aristot. Oek. II. 3, p. 1346b, v. 7; Polyain I. S»

I'ber den naxischen Adel der 7iaX*:< vgl. Bd. P, S. 299, Anm. 6.

4) Hdt. I, 61 ; Aristot. A»n. 17, 4. Vgl. dazu S. 49, Anm. 6 auf S. 50.

5) Vgl. S. :U9 Anm.
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Die Regierung trai' erst Malsregeln zur Veiteidigung, als der Aufbrucb

des Peisistratos gegen die Stadt selbst gemeldet wurde. Das ganze

Aiugebot der Biirgerwehr riickte nun ins Feld und stiefs bei Pallene,

nahe am Nordostfufse des Hymettos », auf den Feind. Beim Heiligtum

der Atbena Pallenis * lagerten die Heere eine Zeit lang gegenuber, bis

Peisistratos eines Tages die Stadter eben nacb dem Fruhmahle durch

einen plotzlicben Angriff uberraschte und in die Flucht schlug. Eine

an die Fliehenden gericbtete Aufforderung, dafs ein jeder sich ruhig

uachhause begeben mochte, soil die vollige Auflosung des Heeres be-

wirkt baben. Ohne auf weitern Widerstand zu stofsen, zog Peisi-

stratos in die Stadt ein und iibernahm zum drittenmale die

Herrschaft *

d.

Durch die Erfahrung belehrt, ergriff nun Peisistratos kraftigere

Mafsregeln zur Befestigung seiner Herrscbaft. Er unterhielt eine starke

1) Vgl. S. 76, Anm. 2.

2) Vgl. S. 82, Anm. 2. Hdt. I, 62: ini UaXXnvtfot 'Adenitis Iqov. Aristot.

15, 3 und 17, 4: rqy ini TJaXXijy{<fi puxw (Andok. Myst. 106: ini IlaXXuvlui).

l*ber UaXXtptd als Name des Heiligtums vgl. Kaibel, Stil und Text der 'A9n. 156.

3) Hdt I, 62 -63; Aristot. U&n. 15, 3. Vgl. Aristot. Frgm. 393 Rose 3 and

Amirotion b. Schol. Aristopb. Acharn. 234; Polyain I, 23. Nach Andok. Myst.

10»> w2ren der Urgrofsvater des Redners Leogoras, und dessen Schwiegervater

CUrias Strategen der Atbener in der Schlacht bei Pallene gewesen. Allein

xonachst entetellt Andokides, ein fur die altere Zeit hbcbst unzuverl&ssiger Zeuge,

den gaazen Vorgang, indem er von der Besiegung der Tyrannen in diesem Treflfen

redet Ferner fuhrte doch iiber das gesamte Aufgebot der Biirgerwehr der Pole-

marchos den Oberbefehl. Endlich kann, sofern nicht etwa Andokides die Schlacht

bei Pallene mit spatern Kampfen verwechselt, Leogoras nicht der Urgrofsvater des

Hikers gewesen sein, der am diese Zeit erst geboren wurde, denn sein Sohn, der

ihere Andokides und Grofsvater des Redners, war im Jabre 445 Gesandter und

Hl/O Strategos im samiscben Kriege. Andok. II, 26 nennt selbst seinen Ann-

^mi Leogoras, der oxaouiottf ng6( toi'c rvgayyov: inkt) tov dijfiov . . . elXero

(ulXXov hneattv fittd tov drjpov xai ytvytov xuxona&eiy (so erging es ihm offenbar

virklich nach der Schacbt bei Pallene) pRXXoy 1} nQodotne avteSy xaraotijyai nicht

Vtter seines Grofsvaters, sondern 6 rot; ipod nutQot ngonannot. Naheres dariiber

bei F. Blafs, Att. Beredsamk. P, 282. Der Vater dieses Leogoras war gewifs der

Aadokides, der in einer Inschrift aus der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts als

Sckttzmeister der Athena erscheint. CIA. IV. 3, p. 199. — Bei den Angaben des

Aadokides ist so viel richtig, dais seine Ahnen Gegner des Peisistratos waren,

freilich nicht vniff tov dijftov, sondern als Vorkiimpfer der Adelspartei, denn sic

gtborten zum altesten Adel, obscbon scbwerlich zu den Kerykes. Dittenberger,

Hermes XX, 32; Job. Toepffer, Attische Genealogie 83 und dagegen (namb'ch

jSegen die Zugehorigkeit zu den Kerykes) Blafs a. a. O. P, 281 und Wilamowitz,

Arirtoteles II, S. 74, Anm. 5.
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Sdldnertruppe und verschaftte sich die Mittel dazu toils in Attika

selbst — naraentlich durch eine direkte Naturalsteuer — teils aus seineL

tbrakischen Besitzungen *. Femer nahm er von den ihm verdachtigen

FamUien, die im Lande geblieben waren, Kinder als Geiseln in Ge-

wahrsam *. Aus der langen Verbannung war er jedocb nicht mit der

Leidenschaft eines Emigranten zurttckgekehrt, vielmehr ergriff er das

Staataruder mit weiser Mafsigung. Die Gesetze blieben unver-

ftndert in Kraft, und die Regierung pafste sich den Formen der be-

stchenden Verfassung an. Die Archonten fungierten, wie biiher.

als oberste Beamte, nur trugen die Peisistratiden daftir Sorge, dad

ihnen ergebene Manner gewUhlt wurden und dafs namenthch stets einer

der Ibrigen im Amte war s
. Freilicb konnte es bei der langen Daoer

1) Hdt. I, 64: iQQiCatae rijy JVQttwiia inutovqoutt re noMoioi xai x^ttur

avyodoiot, t<2v pkv avxo&By, toSy <fl a no Zrovfioyos nora/uov avrtovrtay. VgL daiu

S. 323, Anm. 4. inUotyt*: Thuk. VI. 55, 3; 58, 2; Polyain. I. 21, 8. toovqvp*.

Thuk. VI. 57, 1 und 4; Aristoph. Bitter 448; vgl. Schol. Aristoph. Lysiitr. 665

(unechtes Aristoteles Frgm. 394 Rose8
. Vgl. S. 16, Anm. 1); Phot. Hesych. Said.

Et. Magn. a. v. Ivxono&tc. — Berittene Schiitzen (rofo'rai) in skythiseher Tract

erscheinen seit der Peisistratiden - Zeit auf attischcn Vasen. Wahracheiulicb bu

Peisistratos diese Polizeitruppe errichtet. Vgl. Wernicke, Hermes XXVI (1891'.

64. 67. —- Die Erz&hlung von der Entwaffnung des Volkes durch Peai-

Htratos bei Ariatot. U9n. 15, 4 und Polyain I. 21 , 2 iet eine der den Charalrter

eines Strategems tragenden Geschichten, welcbe bei den Atthidographen staaden.

Vgl. S. 34, Anm. 2. Peisistratos. heifst es, liefs das Volk zu einer Waffeomof*

rung nach der U*n. (iiber den Text vgl. 8andys und Wilamowitz, Aristot I, 269,

Anm. 17) im Theseion, nach Polyain im Anakeion antreten und forderte es dsnu

auf, ihm bis su dem Sufsern Burgthore hinauf zu folgen, damit es seine Anspricb.

banter horen konnte. Wahrend er seine Ansprache hielt, nahmen die dan be-

stellten Mannschaften die Waffen fort und verschlossen sie nach der in do

Qebauden nahe beim Theseion, nach Polyain im Heiligtume der Agraulo6. Vgl

dazu Wilamowitz I, 269 ff. Als das dem Peisistratos gemeldet wurde, teirte era

dem Volke mit und bemerkte: to yeyovos (a* ov) xti &av/*aCuv cv{6
f

a)#^i>-

rill * rin#l*oVia< ini itiv iti»y tlytu, rtfr «f* xoirwv [avxof i*i)t*tXjoto9ai. Aber osck

Hdt. I, 64 erliefs Peisistratos bereiu an die rom Schlachtfelde bei PaUene Flieheoden

die Proklainatiou : tapce'eir ... xai anUrai ixaoiov 4ni ta tovrov, und die Athena

leistetcn ihr Folge. Der Tyrann wird schwerlich den gefahrlichen Versuch

macht habeu . das ganse Volk wieder in Wafien zu rersammeln. Nach Thuk. VI.

58, 1 Uefs erst Hippias nach der Ennordung Hipparchs dem Volke die Wsfieo ab-

nohnien. Vgl. auoh die Entwaffnung der Burger durch „die Dreifsig" bei Xec

Hell. 11. 3, 20, die es nahe legte, die Geschichte der alten Tyrannis, urn as*8

solohen Zug su bereichern.

"J) Hdt. I, 64.

31 Hdt. I. 59: IV*. *j 6 n«*iaTQ*io<

«vm«o«{«i< oitt tfrfu* u*w*lXat«^ in( it rottfi uaxtartwot IVcpa rqV note
mW» " «•> Thuk. VI, 54: wal dnntftvcay in I nlf.Vior dj xv^rtm off*

I
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§ 17. Die Herrschaft der Peisistratiden. »27

der Tyrannis nicht ausbleiben, dafa die aoloniachen Staatageaetze mehr

und mehr aufeer Ubung kamen und mmdeatcna teilweiae in Vergeaaen-

beit gerieten, zumal in den letzten Jabren Ilippias die frubera Riick-

aicbten nicht mehr beobachtete

Die Herrachai't dea Peiaiatratoa stand, auch abgeaehen von den

beaondern Vorkehrungen zu ihrer Sicherung, aut f'c8term Boden als

friiber. Seine Gegner hatten auf dem Schlachtfelde eine entecheidende

Niederlage erlitten, die einen waren get'allen, die anderen hatten mit

den Alkmeoniden Attika verlaaaen *. Dadurch erhielt er die

Verfugung iiber umfangreiohe Landkom plexe Dieselben

beatanden bauptaachiich aua QrofagrundbeaitzuDgen dea Adela, die von

Hektemoroi bewirtschaftet wurden. Nun hatte zur Zeit Solons der

Grofagrundbeaitz eine bedrohliche Auadehnung gewonnen, am Ende dea

b- Jahrhunderte war dagegen das Grundeigentura in Attika stark zer-

splittert, und von Hektemoroi findet sich keine Spur 4
. In der Zwi-

scbenzeit hatte sich also eine grofae agrariache Umwftlzung vollzogen.

Dieselbe begann unzweifelhaft unter Peisistratos. Es erscheint zunfichst

auffallend, dafs Peisistratos, in dessen Partei die ttrmere Landbevfilke-

rung den Kern bildete und der gerade das Landvolk begUnstigte, als

apetriy xtti tvvtoiv, xrX. rti o*k vila avrij ij neXt( io$( a&v xetpiyots vo/iote «/e»iro,

nXijy xa&' ooov tttt xiva inepiXovro aqpeiv avxtov iv rafj «p/aff tivat. xrX. Aristot.

'j&n. 16, 1: dtqixu rf* 6 neioiejQcrtot, tSantQ 9tQijnu
f

(r«l xarjH) r^v niXiv ftergiat

xal /iSXXov noXtTtxtSf q TVQayvixcSf. Vgl. 14, 3; 16, 8: $v re yaq totg aXXo(tg

nQongtrro) nayja diouteir xara rovf voftovs. Plut. Solon 31. Archonten zur Zeit

der Tyrannis: ASn. 17, I; 19, 6; Mann. Par. 43—46; rgl. Thuk. VI. 64, 6.

Nach der Atthis soil Peisistratos selbst einer Vorladung vor den Areopag gefolgt

sein. Aristot. U&n. 16, 8; Pol. V. 12, p. 1316 b, r. 21; Plut. Solon 31.

1) Aristot. 'A&n. 22, 1: xoi ydq Hvvtfa roifc (iky £6X*vo< voftovf ayavtaai tijV

rvgavvida 6id id /*q /piprdcri xiX.

2) Hdt I, 64: *«J llMtoioaxoq ply hvgarvtvf A&qvaiatv, 'Ad tjyaim y o*k ol

ftiv iv rjj paxn in$nxMX$aav , el Si avtdy ptx' 'AXxftewviO* i»v lq>ev-

yov ix otxntns. Vgl. Andok. II, 26; Isokr. XVI, 25 -26; XII, 148: roi^

fitXtiarovg twV noXntov^ o»{ ohyaQxutovf Svxas ixfiaXta-v.

3) Auf diese Thatsache und ihre Bedeutung ftir die Entwickeluug dea bauet-

lichen Orundbesitzes in Attika hat bereits F. Cauer , Parteien und Politiker in

Megara und Athen (Stuttgart 1890), S. 95 ff. und Hat Aristoteles u. s. w. (Stutt-

gart 1891), S. 64 hingewiesen. C. nimmt an, dafs Peisistratos diesc Landkomplexe

benutat hatte, am der bauerlichen Bevolkerung ein besseres Los verschaffen , und

dafs die Inhaber der Parcellen durch grdrsere Intensitit der Bewirtachaftung und

hohern Gewinn aus den Ertragen in den Stand gosetzt worden waren, die Grund-

stiicke allmablich als Eigentum zu erwerben. Das Problem lost sich indessen viel

einfacher.

4) Bockh, Sth. Ath. P, 80 f
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regelmafsige Steuer nur einen Zwanzigsten von den Bodenerzeug-

nissen erho]>, mithin eine ausscbliefslicb den Grundbesitz dauernd be-

lastende direkte Abgabe einfuhrte l
. Diese Thatsachen erklaren sicb

einfacb dadurch, dafs Peisistratos die durch den Tod oder die

Verbannung ihrer Eigentiimer herrenlos gewordenen
Landereien, soweit sie zum Grofsgrundbesitz gehorten.

den sie parzel len weise bewirtscbaftenden Hektemoroi
Uberliefs. Andere GrundstuckeJ und bracbliegendes Land benutzte

er dazu, urn mittellose Leute zu Bauern zu raacben. Letztern soli

er zur EinricbtuDg des Wirtschaftsbetriebes Geld vorgeschossen

baben *. Diese bauerliche Kolonisation lag aucb im Interesse des Ty-

rannen selbst. Eine in der Stadt sicb aufhaltende, miifsige und mittel-

lose Menge konnte leicbt zum Aufrubr aufgereizt werden, auf dem

Lande angesiedelt und zerstreut wurde sie ungefohrtich. Als Bauern.

die ihr geniigendes Auskommen batten und mit ihrer eigenen Wirt-

schaft beschaftigt waren, sollten diese Leute weder Zeit, noch Lotf

baben, sich um Staatsangelegenheiten zu kiimmern s
.

1) Thuk. VI. 54, 5: xai 'A&ivutovq eixoorrjr fiovov ngaaaofttyot r«5r yi}t*

pivtav xrX. Es hatte nie bezweifelt werden solien (vgl. F. Cauer a. a. 0. Nicbi

ganz deutlich Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 475, S. 774: „Eine Ertragssteuff

von fiinf Prozent"), dafs ra yiyrostra ausschliefslich die Bodenertrage sind. Vgl

z. B. das solonische Gesetz bei Plat. Solon 24: TieV dk yiyofjiyur dia9sotv hoc;

Kvovs iXutov fiCvor idvxty xtX. Od. IX, 51 u. s. w. So fafst die Steuer aneb

Aristoteles und die von ihm neben Thuk. als Quelle benutzte Atthis auf. U*i

lt>, 4: iifia dk owtfaivtv avrtji xai ra< nQooodovt y(yyso9ai /u(«/Co)pf iftftyalopirK

TW X*>QaC inQtiruro yaQ ano rwv ytyyopiycjy dixit qy. Von einer dtxati bt aocb

die Rede in der Uberliefcrung der Anekdote von Peisistratos und dem Bauer [r$\

weiter unten S. 329, Anm. 1) und bei Diog. Laert. I, 53. Man hat beide Ad

gaben durch die Annahme zu vereinigen gesucht (vgl. Bockh, Sth. Ath. I
1

,

Thumser in Hermanns Gr. Staatsaltert. 6
, § 70, S. 393), dafs Hippias und Hippar-

chos die dtxrft*i in eine eixoari verwandelten. Allein der betreffende Satz des Tba-

kydides be/ieht sich nicht blofs auf Hippias und Hipparchos, sondern auf dtf

^lerrschaft der Peisistratiden uberbaupt, und der fast gleiche Wortlaut bei Thuk

und Aristot. weist darauf bin, dafs Aristoteles in bewufstem Gegensatz zu Thai

die Steuer als eine d$x«m bezeichnete. Thuk. verdient als der besser unterriclnW

Gewahrsmann den Vorzug.
2"\ Aristot. Il9it. U\ I : x«l dr, xa\ re»$ n(nd)potf — aus denen ein grofsfr

Teil dor Anhanger des Peisistratos bestand. Vgl. S. 309, Anm. 2. — nQwinyt£t

q'uit^Trt irpo'v »«\* igyxtciaq, tSvtt d$nrQt'ifta9ai yta>Qyovnas. Vgl. 16, 9. Ail

V. H. IX, 25: Dion. Chrys, I, 358. Es handelt sich also um Vorschiiase zum Be-

triebe einer Banernwtrtschaft, von der bisher mittellose Leute leben konnten, d h

um deren Au»iedclung als Baneru.

3^ Aristot. Its 3: tor re d' ixoitt dro!y /riptr, im pitt ii ry i*r"

<T*«rpn"iw«»» nXXti diMaQpir?* r<rr« t.> /wfnr, x«l orte* (tvno)QoCvr*f r«r fit-

Digitized by Google



§17. Die Herrschaft dcr Peisistratiden.

Bisher hatten die Hektemoroi funf Sechstcl der Ernte an die

Grundberren abfiibren miissen , Peisistratos begniigte sich mit dem
Zwanzigsten. Ferner wurden sie thatsacblicb aus Arbeitern auf Teil-

bau materiell selbstandige Bauern, mochte auch immerhin der Herrscher,

wie der friihere Grundherr, schon mit Riicksicht auf den ihm zufallen-

den Teil des Ertrages sie beaufsichtigt und zur fleifsigen Beatellung dea

Ackers angehalten baben K

So erfullte denn Peisistratos bis zu einem gewissen Grade die

agrardemokratiscbe Forderung der Landaufteilung und befriedigte die

Wiinsche derjenigen, die sicb ibm in der Erwartung einer solcben

Mafsregel angescblossen hatten. Im Landvolke besafs er nun einen

r^iuv xal tiqos xoif idtoif uytet /t*»j* emftvptioi ,uijre <f^oA«'C(w<h*') irjiueXtiadat

imr xoirwr. Vgl. Pol. IV. 5, p. 1292b, v. 25; VI. 4, p. 1318b, v. 9; p. 1319a,

t 30-, Ail. V. H. IX, 25 (cfetfwfc i$ <t/oAjj rot/W — namlich der iv raiS «yo-

W anoozolaCorits — im?ovXr
t
v r«r

fl); Dion. Cbrysost. VII, 107; XXV, 3. Uber
io ix roe aazeoi dneXavxtiy toy S/Xov (Aristot. Pol. V. 10, p 1311a) als Grund-

sati tyrannischer Politik vgl. Bd. I
1
, S. 646, Anm. 2. — Aristophanes Lysistr.

1153 aagt , dafs die Athener unter Hippias die xarwra'xij (den altvaterischen

mit Schafpelz besetzten Bauernkittel) trugen , bis die Lakcdaemonier sie be-

freien halfen xavti rijf xttrojytixqc rdy drjfioy v/xtoy /Xalyay rjunea^ov nafoy. Es

»ar also daraals die bauerliche Politik der Peisistratiden noch im Gedachtnis

.rebliebeD , man fafste sie jedoch als Knechtung auf. Spatere verstauden die

Aofcerung des Aristophanes im Sinne des Aristoteles ; die Peisistratiden , meinte

nan, batten dem Landvolke die als Tracht aufgezwungen, damit es sich

ichimte, in die Stadt zu gehen. Vgl. Pollux VII, 68 ; Suid. s. v. xatuvaxq. Vgl.

F Cauer, Parteien und Politiker in Megara und Athen, S. 92; Wilamowitz, Ari-

rtoteles I, 272.

1) Aristot. 'A&n. 16, 5—6. A. folgert aus einer antiquarischen Anekdote, die

<teo Ursprung des xu9tov nrtXic 111X1 Hymettos erklaren sollte (vgl. S. 34, Anm. 2),

Jus Peisistratos selbst das Land zu bereisen und nach dem Rechten zu sehen

pflfgte. Diese Anekdote ist in verschiedenen Fassungen zur Erklarung des Sprich-

"wtes: xai o<f>ax(Xat notovaiy driXtiety verwandt worden. Diod. IX, 37; Zenob.

Proverb. IV, 76 = Ath. II, 4; Mantissa, Proverb. I, 76
;
Prokop. v. Gaza, Paneg.

in Anast bei Villoison, Anecd. gr. II, 40 (ausgezogeu von Wilamowitz, Aristot. I,

-»2, Anm. 6, dessen Annahme, dafs Pr. ausschliefslich der si9n. nacherzahle,

jrioch nicht richtig ist. Die Erzahlung zeigt deutlich eine Mischung der A9n.
and der Paroemiographen. Vgl. Kaibel, Stil und Text der A&n. 158) ; Suid. s. v.

a?ate;Uapo'f. Von dem Sprichworte sagt Aristoteles nichts und auch bei Diod.

•teht eine Fassung (ebenso wie in der A&n. fehlen die a(pdxekot) , welche die erst

wchtragliche Beziehuug auf das Sprichwort deutlich verrat. Die Bearbeitung

fa Erzahlung fur die Verbindung mit dem Sprichworte riihrt hochst wahrschein-

b'ch von dem Atthidographen und Paroemiographen Demon (S. 9, Anm. 3) her.

VgL Wilamowitz, Aristot. I, 272 f. — Uber den ycpog aQyias vgl. S. 242,

Anm. 1.
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starken, an dem Bestande der Tyrannis unmittelbar interessierten An-

hang l
.

Die alte Bauernschaft, die zur konstitutionellen Partei der Paraler

gehort hatte », nahm die Aufrichtung einer Alleinherrschaft gewife ebenso

widerwillig auf, wie die EinfUbrung der Steuer vom Bodenertrage

Aber auch sie wird aich mit der neuen Regierung bald auagesdhnt haben.

die fur die Hebung der Landwirtechaft besondere Fursorge zeigte und

nacb den langen heftigen Parteikampfen unter Wahrung der bestehen-

den Verfaasungsfonnen Ruhe und Ordnung brachte 8
. Der Bauer hatte

nicht mehr unter den Ubergriffen der ihm verhafsten „machtigen Man

ner" zu leiden, die ihn driickende Konkurrenz der Grofagrundwirt-

schaft 4 war erheblich eingescbr&nkt und sein Eigentum gegen ein Auf-

geben in den Grofagrundbeaitz geschutzt Peisistratos sorgte fenier fur

eine Verbesserung der Rechtspflege auf dem Lande. Er

setzte Landrichter ein, welche in den Dorfern Tennine abhielten, w

dafs die Bauern nicht bei jeder Rechtsstreitigkeit nach der Stadt w

gehen brauchten ft
. Den gttnstigen Eindruck seiner Regierung ver-

starkte Peisistratos durch seine personliche Leutseligkeit , die von deni

hochmtttigen Wesen des Adels vorteilhaft abstach 8
. Durch die ein-

nehmende Art seines Umganges gewann er selbst in den vornehmen

1) Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 475, S. 773 bemerkt freiUch: „Die

alte Forderung der Landaufteilung hat Peisistratos so wenig erfullt, wie 8oI»
*

Allerdings eine allgemeine Landaufteilung, wie sie die Volkspartei xur Zeit So-

lons forderte, hat nicht stattgefunden , es erfolgte aber zweifellos die Umwaa

deluug eines grofsen Teiles des Grofsgrundbesitaes in kleinere sflbstanoigc

Bauernwirtschafteu. E. Meyer sagt § 412 selbst, dafs die Diakrier, also die

Parteigfinger des Peisistratos, eine Landaufteilung gefordert hatten. Es mufofte

also Peisistratos nicht nur die Hauptfbrdcrung seiner Partei unbefriedigt g*-

laasen, sondern sogar noch einen Zwanzigstcn auferlegt haben. Daun lick

sich seine Popularitat und der starke Anhaug der Tyrannis im Laudvolke nicht

gwnUgcnd erkliiren. Die Frage, was mit den grofsen Landkomplexen der

fallonen und verbannten Gegner des Peisistratos geschah , wird von Ed. Meyer

nicht bcriihrt.

2) Vgl. S. 305.

») Aristot. \*&n. 16, 7: ovdiy dt to nXi}&o< ovd' iy roff ZXXok nagm/i****
!»)•» "(•/'jr, tiXX' del naoeex ei o^tr tigr^^r xtd 4t»qh ri}* ^p^ok.

4) Vgl. S. 245, Anm. 1.

5) Aristot .V**. 16, 5: iftd vol rov( vara [djpi)ovc xarc*x£t<a(f ditaat^i

«tt Arittot. Utn. 16, 8:
poiim'v fiVa. fr ci *«> ^W*o«*or. 16, 2: Jh t* y«<> ro* SUok
*t»n*t jr *«< n*do; «•> f0,\ ^'mm nyyuqtZtit Thuk. VL 57, 2

*»• Ji nWair 9% n {i»aodoi 6 'fjinfec. Cber die LeuUeligkeit des PeUistrstw
«'W Ansahl Awkdotcn im Umlauf.

Digitized by Google



§ 17. Die Herrschaft der Peisistratiden. 331

Kreisen zahlreiche Freunde l
. Im Volke war seine Herrschaft so po-

pular, dais man sie vielfach als die „goldene Zeit" pries *.

6.

Die Politik des Peisistratos war aber keine einseitig agrarische.

Seine erfolgreichen maritimen Unternehmungen erhdhten nicht nur die

Hscht und den Einflufo des attischen Staates und das Ansehen des

Herrschers , sondern fbrderten auch durch Erweiterung des Handels-

gebietes und Anknuplung viellacher Beziehungen Handel und In-

dustrie. Der Hauptzweig des attischen Gewerbes und Kunsthand-

•verkes die Thonwaren - Fabrikation trat in eine neue Phase seiner

Entwickelung ein.

Bis tief in das 7. Jahrhundert hinein hatte man in Attika Vasen

des Dipylon-Stiles mit ihrer geometrischen Dekoration und ihren v6llig

unproportionierten Gestalten fabriziert 9
. In diesen Stil waren dann

orientalisierende und mykenische Elemente eingedrungen, es erhielt sich

jedoch der geometrische Grrundton in Technik und Form, Zeichnung

1) Ariatot. 'A9n. 16, 9.

2) Ariatot. 'J&n. 16, 9; Thuk. VI. 54, 5. — Ariatot. *A9n. 16, 7: dto xat noi-

(. . . ,)$to tie »J Bihuot odtov iv(>ayvif 6 ini Kqovov p(o$ itq. (Uber den

Text rgL Kaibel, 8til und Text der 'A9n. 160.) Pb. Platon Hipparch. 229 b: noV-

imr «r r«r naXattSy t/xovoa;, on ravra fiovov to Itij (die Jahre nach der

Ermorduog Hipparcbs) tvqowU iyivvto iv 'Ativan, xov cf* akXov /^oVok (also

»ach die Regierung dea Hippiae und Hipparchos) iyyvq re ifav U&qyatoi tooneg

Kqovov paciXtvovros. Vgl. uber dieae Redensart S. 51, Anm. 1 a. E.

und Wilamowita, Ariatotelea I, 119. - Ed. Meyer, Geach. d. Altert. II, § 475,

S. 775 bemerkt, dafa Jamais das Idealbild des Theseus, dea machtigen, volks-

freondlichen Uerrschers geschaffen worden sei , erst die nMchste Generation habe

dieses Ronig in einen Heroa der Demokratie umgewandelt. Vgl. dazu weiter

untea S. 332, Anm. 6. Lob der Regierung dea Peisistratos achon bei Hdt. 1 , 59.

Aaeh Tbukydides VI. 53, 3 sagt nicht, dafs im Volke die Herrschaft der Peisi-

>trttiden iiberhaupt in achlechtem Andenken war, sondern er bemerkt: iniorn-

ytiff i (fqpof dxoy tijV IJitaiajQajov xai rdSv naidtav jvQavyida /{tAcnsV

"1'vrtjtfar y&oplvip. Indessen die Demokratie betrachtete doch seine Re-

perong, weil sie eine Tyrannis war, als Knechtung des Volkea (Ariatoph. Lysistr.

1150ff.) und nach der Herrschaft der Dreifaig wurden in der vulgiiren demokra-

tnchen Auffassung Peisistratos und seine Sdhne schliefslich zu gemeinen Tyrannen.

VgL Andok. Myst. 106; Iaokr. Panath. 148; negi rov Htvy. 25-26; Diod. X, 16

Hippias und Hipparchos; Quelle wohl Ephoros). Gegen diese Auffassung reagierte

-ana die Forschung der Atthidographen in der Generation vor Ariatotelea. Freund-

lieb* Zfige von Peisistratos berichtete bereits Ephoros (Diod. IX, 37; Polyain.

V, 14) und naturUch Theopompos (Frgm. 147 = Athen. XII, 532 F). Vgl. Wi-

Iwwwiu, Ariatotelea I, 115ff.

3) Bd. I\ 118; II* 199.
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unci Dekoration. JJie Vasenrnaler blieben auch bei ihren Darstellungen

aus dem biirgerlicben Leben und den situations!osen Reiben und Gegen-

tiberstellungen von Tieren, aber an die Stelle der im Lande einheimi-

schen Lieblingstiere der Dipylon-Vasen traten orientalische Tier- und

Fabelgestalten , namentlich Lowen, Sphinge, Greife, Flugelpterde und

Kentauren. Die reiche tigtirlicbe Darstellung verdrangte das Geo-

metrische von den Hauptstreifen und Feldern und aucb als Fuiizierrat

wurden neben ihm vegetabiliscbe Ornamente teils orientalischer , teils

mykenischer Art verwandt. Zugleicb machte die Zeichnung erhebiicbe

Fortschritte. Den Figuren hatten zwar nocb die eckigen und magern

Formen des alten Stile an, aber nie haben an Lebendigkeit und Natur-

wahrheit gewonnen

Der maritime und merkantile Aut'schwung Athens, der gegen Ende

dew 7. Jahrhunderts bereits zur Festsetzung am Hellespontos tuhrte *,

bahnte dann nahere Beziehungen zu Korintbos, Cbalkis und den ionischen

Stadten an Dadurcb erhielt die attische Industrie mancherlei neue

Anregungen *, die durch die von Solon begiinstigte Ansiedelung fremder

Handworker 6 Vesentlich verstarkt wurden. Es entwickelte sich dabei

der Stil der »ch warzfigurigen Vasen, der grofse Fortschritte in

der Technik, kunstlerischen Auflassung und Geschmacksbildung deut-

lich zum Ausdrucke bring! Die blofsen Fiillornamente verschwinden

ebenso die pflanzlichen Motive, die Tierreiben tinden nur noch an

untergeordneter Stelle Verwendung, dagegen treten episch-mythologische

Stoffe in den Vordergrund. Man malt mit Vorliebe Bilder aus dem

Kyklos, backchische Scenen, aui' Athena beziigliche Mytben, Tbaten des

Herakles, wiihrend Theseus wenig berucksichtigt wird 6
. Die Figuren

1) J. Bohlau, Friihattische Vasen, Jahrb. d. arch. Inst. II (1887), 33 ff.

;

v. Itohden, Vasenkunde, Baumeisters Denkmaler, S. 1947 IF.

2) 8. 249 ff.

3) 8. 186. 198. 200. 204. 248 ff.

4) Gegeuiiber W. Klein, Euphronios (Wien 1886) 75, der deu chalkidischen

Einrlufs fur vorwiegend halt, betonen den korinthischen : Loschcke, Arch. Zeit.

1876, S. 108 ff.; J. Bohlau, Jahrb. d. arch. Inst. II (1887), 64; Studniczka, ebenda

II, 154; v. Rohden, Baumeisters Denkmaler 1972; Holwerda, Jahrb. d. arch.

Inst V (1890), 237 ff. — B. Graef, Vortrag in der Berl. arch. GeselUch., Jahrb.

d. arch. Inst. VIII (1893), Beibl. Anzeiger, 8. 14 macht gegen letztere Ansicht

geltend, dafs sich unter den auf der Akropolis gefundenen Scherben von fremden

Vasen (kretischen, rhodischen, naukratitischen , chalkidischen u. s. vt.) nur eine

„ iiufserst geringe Anzahl " korinthischer befindet.

5) Vgl. S. 289, Anui. 7.

B O. Jahn, Einleit. in die Beschreib. d. Vasensamml. d. Konigs Ludwig,

8. 164; C. Robert, Bild und Lied, Philol. Unters. V, Berlin 1881; A Schueider,

Der troische Sagenkrein in der altera griech. Runst, Leipzig 1886. — Theseus
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haben ihre geometrische Stilisierung abgestreift, und ihre naturwahre

Zeichnung macht stufenweise Fortschritte. Auf die Darstellung des

Faltenwurfs l&fst sich die altere schwarzfigurige Malerei noch nicht ein

und sucht dafur durch reiche Musterung der Gew&nder zu entsch&digen.

Ein hervorragendes Werk derselben ist die von A. Francois in Clu-

sium gefundene Vase, die gegen die Mitte der ersten H&lfte des

6. Jahrhunderts von Ergotimos geformt und von Klitias gemalt

wurde f
. Andere bedeutendere Meister waren Exekias und Near-

chos, dann der altere Amasis und Nikosthenes, einer der frucht-

barsten Vertreter des jungern Stils 2
.

So achtungswert aber auch die Leistungen dieser Meister, die tiir

die attische Industrie selbst im ternen Etrurien ein Absatzgebiet er-

oberten, sein mogen, ihr Kunstvermogen war dennoch ein beschranktes

und ihre Erfindungsgabe eine nur maTsige.

Die Maler, welche oft zugleich Former waren, verraochten es nicht,

die bestimmten Momente einer Handlung klar wiederzugeben und biie-

ben oft bei blofser Aneinanderreihung der Figuren stehen. Ihre Ver-

suche, den Faltenwurf nachzubilden , karaen nicht tiber die AnfUnge

hinaus. Auch der Kreis der Darstellungen wurde nicht erweitert, man

begniigte sich mit oft gedankenloser und flUchtiger Wiederholung der

beliebt gewordenen Scenen und anderte nur an ganz aufserlichen Ein-

zelheiten 3
.

Neben dieser erstarrenden schwarzBgurigen Vasen-Fabrikation be-

gann bald nach der Mitte des 6. Jahrhunderts an der Hand einer ent-

wickelungsfahigeren Technik ein neuer Vasenstil, der rotfigurige,

in voller Frische und Kraft emporzubltihen und rasch mit seinen prach-

tigen Schalen und andern Vasenformen den Markt zu erobern *. In

war damals noch nicht so popular, wie unter der Herrschaft der Peisistratiden,

die aogenscheinlich den gerade in der Diakria heimischen Heros (S. 70) sum my-

thischen Vorbilde ibrer Regieruog machten. Vgl. S. 331, Anm. 2.

1) Monum. Inst. IV, 54—57; Beschreibung yon Braun, Annali XX, 299 ff. und

Gerhard, Arch. Zeit. 1850, S. 257 ff., Taf. 23—24. Uber die Zeit vgl. Studniczka,

Beitr. zur Gesch. d. altgr. Tracht, S. 5. 95 ff.; P. Arndt, Stud, zur Vasenkunde

(Leipzig 1887), 32. ff; F. Winter, Mitt. d. arch. Inst. XII (1887), 117; Meisterhans,

Grammatik der attischen Inschriften*, S. VIII, Anm. 1 b.

2) W. Klein, Meistersignaturen' 51 ff.; Loeschcke, Arch. Zeit. 1881, S. 34 ff.

3) Brunn, Probleme u. s. w„ Abhdl. d. bayer. Akad. 1871, 8. 43ff; Troische

Miscellen, Ber. d. bayer. Akad. 1887, S. 229 ff.

4) Fruher setzte man (mit Ausnahme von L. Rofs) die rotfigurigen Vasen

strengen Stils in die Zeit zwischen den Perserkriegen und dem peloponnesischen

Kriege. Infolge des AuftretenH rotfiguriger Vasen im Perserschutte der Akro-

polis (wo ihre Menge zu derjenigen der schwarzfigurigen sich etwa wie 1:3 ver-
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3.14 Viertes Kapitel.

den Arbeiten dea neuen Stiles kommt ein bewufstes, selbat&ndiges Vorwfcrte-

atreben zum Ausdruck. Man beginnt mit Erfolg den Faltenwurf nach-

zubilden, den anatomischen Bau des Leibee zu beacbten und rich von

der alten schematiscben Behandlnng zu befreien. Inbezug auf den

Stoff bevorzogt man Darotellungen aus dem taglichen Leben, bei der

Wahl mythischer Scenen beruckeicbtigt man namentlich auch die

attische Sage und Theseus mehr als Herakles. Die echbpferiache Phan-

tasie und feine Beobachtungsgabe der Meister zeigt sich glanzend in

der aufserordentlichen Mannigfaltigkeit der Motive und in der reichen

Fulle der dem Leben abgelauschten Stellungen und Ziige. Der gesamte

figUrliche Schmuck ist von einem Grundgedanken beherrscht und zu

einer wirklichen Einheit verbunden , der Moment der Handlung mit

dramatischer Lebendigkeit dargestellt

Unter den ersten bedeutenden Meistern des rottigurigen Stile sind

zu erwahnen: Andokides (etwa von 540 bis 520) 1 und Epik-
tetos, darauf folgen der geistvolle, stetig fortschreitende, aber keines-

wegs uberall bahnbrechende Euphronios (etwa 510 bis 470) und

dessen Rivale Euthymidea, ferner Phintias, wahrscheinlich ein

eingewanderter Dorier, Duris, Hieron, der feurige und hochbegabte

halt), sowie anderweitiger Funde und Erwiigungen (namentlich auch epigrapbischer)

sah man sich gendtigt, die Anfange des rotfigurigen Stils in die Zeit der Pei-

sistratiden hinaufzuriicken. Vgl. Loeschcke, Mitt. d. arch. Inst IV (1879),

40 ff. und bei W. Helbig, Die Italiker in der Po-Ebene, S. 129 ff.; Studniczka,
Jahrb. d. arch. Inst. I (1886), 87ff. und II (1887), 159ff.; Fr. Winter, Arch.

Zeit. XLIII (1885), S. 200 und Jahrb. d. arch. Inst. II (1887) 229ff.; Dfimmler,
Jahrb. d. arch. Inst. II (1887), 168ff.; P. Hartwig, Die griech. Meisterschalen

der Bliiteseit des strengen rotfigurigen Stils. Mit Atlas. Berlin und Stuttgart

1893. Vgl. da*u die Anwsige Furtwanglers, Berl. philol. Wochenschr. 1894,

Nr. 4 und 5.

Litteratur im allgemeinen: O. Jahn, Beschreibung der Vasensamm-

lung des Ronigs Ludwig, mit Einleitung, Miinchen 1854; Brunn, Probleme in

der Gesch. der Vasenmalerei, Abhdld. d. bayer. Akad. Phil."Hist. CI. XII, 1871;

Dumont et Chaplain, Les ceramiques de la Grece propre , Paris 1881 ff.;

Furtwangler, Beschreibung der Vasensammlung im Antiquarium der kdnigl.

Museen su BerUn, 2 Bde. 1885; W. Klein, Euphronios, 2. Aufl., Wien 1886;

Die griech. Vasen mit Meistersignaturen , 2. Aufl., Wien 1887; Rayet et Col-
li gnon, Hist, de la ceramiquc grecque, Paris 1887; v. Rohden, Vasenknnde,

Baumeisters Denkmaler, S. 1966ff.
; Catalogue of the greek and etruscan vases in

the Brit. Museum, Vol. II, Black figured vases by H. B. Walters, London

1893.

1) Nach Furtwangler, Berl. philol, Wochenschr. 1894, Nr. 4, 8. 112 fallen

die epochemachenden Amphoren des Andokides in diese Zeit. Auch epigraphische

Erwagungen sprechen fur diesen Ansats: CIA. IV, p. 101, Nr. 878. 216 und dazu

Meisterhans, Grammatik der attischen Inschr.', 8. VIII, Anm. I b.
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Br7 go s und der dem Euphronios nicht nachstehende jiingere Am a bis,

ein aus dem Kreise des Phintias hervorgegangener Meister des grofs-

artigen Stils. Scherben aus dem Perserschutte der Akropolis zeigen den

Stil des Duris, Hieron und Brygos bereits auf der Hohe seiner Ent-

wickelung; es war schon damals die rotfigurige Schalenmalerei in die

Zeit ibrer Blttte eingetreten.

Dieser Fortschritt in der Vasenfabrikation und Malerei
vollzog sich unter dem Einflusse und. in enger Verbindung
mit der grofsen Kunst Um dieselbe Zeit, als sich die schwarz-

figurige Vasen malerei entwickelte, begann man in Athen mit den bis-

her zur Holzschnitzerei verwandten Werkzeugen an die Herstellung

von Steinskulpturen heranzugehen und wahlte dazu ein zwar recht

schlechtes, aber leicht zu bearbeitendes Material, den rait Sand und

Muscheln durchsetxten, mergeligen Kalkstein (Poros) von der Peiraieus-

halbinsel. Zu diesen alten Poros-Skulpturen gehdren die etwa

zwischen 600 und 560 entetandenen, bunt bemalten Giebelrelieis von

der Akropolis, welche Thaten des Herakles und Zeus im Kampfe mit

Tvphon darstellen Vielfach beruhrt sich die figurliche Darstellung

mit den schwarzfigurigen Vasen. Die KUnstler streben zwar die Ge-

stalten ihrer Natur nach zu charakterisieren, aber es gelingt ihnen nur

in AuTserlichkeiten, da ihnen die Kenntnis des Muskel- und Knochen-

baues, der organischen Bewegung, fehlt Bei aller Roheit und ober-

nachlichen Auffassung der meisten Formen kennen sie doch bereits die

Besonderheiten des flachen und statuarischen Reliefs und fuhren sie bis

und ins Einzelne durch. Sie besitzen ferner Geschick in derKomposition und

zeigen in Einzelheiten gute Naturbeobachtung. In den jungern Reliefs treten

unverkennbare Fortschritte hervor. Die Technik hat sich wesentlich ver-

1) Das betont mit Recht Furtwanglcr a. a. 0., Nr. 5, S. 143. liber den

mutmafsli chen Eiofliua des Malers Kimon tod Kleonai, dem u. a. die Aus-

bilduog der pcrspektmschen Darstellung und Gewandbebandlung sugeschrieben

words, vgl. Studnicaka, Jahrb. d. arch. Inat II (1887), 155, der im Gegensatze zu

C. Robert , Archaeol. Mahrchen , Pbilol. Unters. X , 121 beachtenswerte Griinde

dafiir geltend macht, dafs die Angaben in dem Abrisae der Geschichte der Malerei

bei Plin. H. N. XXXV, 55—57 keineswegs blofs auf einer unbaltbaren Konstruk-

tion beruhen, aondem geschicbtlichen Wert baben.

2) Purgold, 'Etpif*. 1884, 3p. 147 ff. (n(v. 7); P. J. Meier, Mitt. d.

arch. Inst. X (1886), 237 ff.; Studnicaka, ebenda XI (1886), 61 ff. (Taf. 2) und

Jahrb. d. arch. Inst. I, 87; Bruckner, Mitt. XIV (1889), 67 ff. (Taf. 2-3); XV
(1890), 84 ff. (Taf. 2). Uber ein derselben Epocbe angehorendes , mit Reliefs ge-

Bchmucktes Grabmal von Lamptrae vgl. Winter, Mitt d. arch. Inst. XIII (1888),

106 ff. — Uber die Porosskulpturen uberhaupt vgl. Lechat, Revue archeol. 1891

I, 304 ff.; II, 12ff. 137 ff.; Overbeck, Gesch. d. gr. Plaatik I
4
, 179 ff.
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bessert, und in den Gestalten pragt sich etwas mehr organisches Leben

aus. Es gelingt bereits vielfach, die Muskulatur im allgemeinen richtig

wiederzugeben.

Auch in der Entwickelung der attischen Plastik 1 be-

gann unter der Herrschaft der Peisistratiden eine neue Epoche. In-

schriften beweisen, dafs nicht wenige ionisch-nesiotische Kttnstler *, Ar-

chermos von Chios, Aristion von Paros, Philermos u. a. in oder fur

Athen th&tig waren. Diese Meister arbeiteten in Marmor und mit ver-

feinerter Meifaeltechnik. Von ihnen rUhrt der grofste Teil der auf der

Akropolis gefundenen, archaischen Frauenstatuen her 8
. Es sind

ruhig aufrechtstehende Gestalten in halb feierlicher, halb zierlich koketter

Haltung. Ihre feinen, faltenreicben Gewander mit reicblich aufgemalten

Verzierungen zeigen eine hochst sorgfiiltige Detailarbeit. W&hrend bei

den filtern und gleichzeitigcn attischen Marmorbildwerken, deren Technik

sich noch an das Schnitzverfahren der Porosakulpturen anlehnt, die

knappen, schematischen Falten sich blofs durch eingeritzte Linien mar-

kieren, sind sie hier vielfach tief unterschnitten und tolgen den richtiger

nachgebildeten Korperformen in naturgemafser Weise. Die Bildung des

Kopfes ist zum Teil noch strong nach dem alten, durch eine ftuiaerliche

mathematische Ronstruktion bestimmten Schema geregelt. Die mandel-

fbrroigen Augen stehen auffallend schrage gegen die Nase geneigt, der

Mund ist nicht mehr, wie bei den attischen Werken, kerbartig durch-

1) Vgl. im allgemeinen: H. Bruun, Gesch. d. gr. Kiinstler, Stuttgart 1857;

Oriech. Runstgeschichte I. Die Anf^nge und die alteste dekorative Kunst, MUn-
chen 1893; Schnaase, Gesch. d. bildenden Kunste. Bd. II unter Mitwirkung des

Verfassers bearb. von C. Friedrichs , Dtisseldorf 1866 : Friedrichs, Bausteine zur

Gesch. d. griech.-rom. Plastik, Berlin 1868, neu bearbeitet von Woltere 1886; Conze,

Beitr. zur. Gesch. d. griech. Plastik, llalle 1869; Lubke, Gesch. der Plastik, Bd. I,

Leipzig 1863, 2. Aufl. 1870; Beule\ Hist. d. l'art grec avant Pericles, Paris 1868,

2. Aufl. 1870: Hist, de la sculpture avant Phidias, Paris 1874; R. Forster, Das

Portriit in der gr. Plastik, Kiel 1882 Vortr. ;
Mitchell, A history of ancient sculp-

ture, London 1883 ; B. Sauer , Die Anfange der statuarischen Gruppe
,
Leipzig

1887. Overbeck, Gcschichte der griech. Plastik, Leipzig 1857; 4. Aufl. 1893.

Vgl. ferner die in der nachstfolgenden Anm. angefuhrten Schriften.

2) Vgl. § 19.

3) G. F. Schneider, Die archaischen Mannorskulpturen auf der Akropolis,

Verhdl. der Gorlitzer Philol. Vers. (1889") 348ff.; Lechat , Statues archaiques

d'Athenes, Bullet, de corr. hell. XIV (1890), 121 ft, 301. 552 ff.; £<xpovXm, Td iv

'j1*Qon6Xd tiytiXfjitrtt xoqiHv aQxaixtjc T^/riyc, Athen 1892; Overbeck, Gesch. d. gr.

Plastik4 185 ff. — Vgl. auch Studniczka, Antenor, Jahrb. d. arch. Inst. II (1887),

135 ff.; Fr. Winter, zur altattischen Kunst, ebenda 216 ff; Uber den Kalbtrager

und seine kunstgeschichtliche Stellung, Mitt. d. arch. Inst. XUI (1888), 113ff ;

B. Sauer, Altnaxische Marmorkunst, ebenda XVII (1892), 37 ff.
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§ 17. Die Herrschaft der Peisistratiden. 33 7

gezogen, die Lippen wohl gebildet und das archaischen Bildwerken eigene,

schmunzelnde L&cheln bat sich von den Mundwinkeln iiber den ganzen

untern Teil dea Gesichts verbreitet. Auch das Haar ist weit besser

wiedergegeben als durch die Buckellockchen oder bandartigen Lockcn

der attischen Meister. Letztere lernten aber rait Erfolg von den frem-

den Kiinstlern und eigneten sicb mit ihrer Technik aueh viel von

ibrem Stil an. Bald vermochten sie das Korperliche lebensvoller zu

gestalten, den Faltenwurf und das Haar naturgeraafser nachzubilden.

Dabei bewahrten sie ihre Selbst&ndigkeit ebensowohl gegeniiber der

weichen Uppigkeit und Zierlichkeit der ionisch- nesiotischen, wie der

grofsern Kraftigkcit und Derbheit der dorischen Kunst. Das zeigt sich

namentlich bei der Stele des Aristion 1 und in den Werken An te-

nors, eines Sohnes des Malers Euraares. Er schuf die von Xerxes

entfiihrten bronzenen Tyranuenmorder, war aber schou unter der Herr-

schaft der Peisistratiden kiinstlerisch th&tig *. Eine mit grofser Sauber-

keit ausgefuhrte weibliche Gestalt dieses Meisters 3 zeigt in der Be-

handlung des zierlich beraalten Gewandes und in der Nachbildung des

Faltenwurfes deutlich den Einflufs der nesiotischen Kunst, aber die

Augen sind bereits gerade gestellt, das Gesicht hat einen mafsvollen

heitern Ausdruck und ist von dem siifsHchen Liicheln befreit, die Pe-

riicken der nesiotischen Figuren sind durch lose Schneckenlockchen er-

setzt. Es ist die Arbeit eines Kiinstlers, der die Fesseln der iiber-

kommenen Formen abzustreifen und iiber die Tradition hinauszukommen

sucht und vermag. Damals wurde der Boden vorbereitet, auf dein die

attische Kunst ihre Blute entfaltete.

Manche Gelegenheit zu kunstlerischem Schaffen ini grofsern Stile

boten die monumentalen Bauten, welche die Stadt schmiickten, den

Glanz des Fiirstentums erhohten, namentlich aber den burgerlichen

Lohnarbeitern und Handweikern zu arbeiten und zu verdienen gaben 4
.

1) Vgl. S. 311, Anm. 1.

2) Studniczka, Jahrb. d. arch. Inst. II (1887), 147.

3) C. Robert, Hermes XXII (18»7), 129 ff.; Studniczka a. a. 0. 135 ff. Die

on Studniczka begriindete Zusammengehorigkeit der Basis mit der Kunstler-

inschrift Antenors und der oben erwahnten weiblichen Statue wurde bestritten von

E. Gardner, Journ. of hell. stud. X, 278 ff. ;
XI, 215, aber bestiitigt von E. Heberdey,

Mitt. d. arch. Inst. XV U890), 126 ff.

4) Thuk. I. 54, 5: t^V re nohv «i'rw> xaAw s* <?itxdafi>jaay. Aristot. Pol. V.

11, p. 1313b, v. 18 ziihlt den von den Peisistratiden bcgonnenen Bau des Olym-

pieion unter den Bauten auf, welche Tyrannen auffuhren liefseu, urn die Uuter-

thanen arm zu raacheu und zu beschiiftigcu. Vgl. Bd. I*', 648, Anm. 3. — Nach

E. Curtius hatte die ganze Stadt durch die Peisistratiden ein anderes Aus.sehen er-

halten. Verhdl. d. Hamburger Philol. Vers. 1855, S. 72 ff.; Att. Stud. II, 46;

Uasolt. Gricehisphe GencliichU. II. Z. Aull. 22
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Zur Verschonerung der Burg, auf der die Peisistratiden, wie die

alten Konige residierten, ist unter ihrer Regierung sicberlich viel gethan

worden Wahrscheinlich haben sie an der WesUeite einen wiirdigen,

fahrbaren Aufgang hergestellt, der an der Stelle der spatern Mittelhalle

der Propylaien auf die Burgflache fuhrte l
. Dann wurde der an der

Nordseite der Burgflache, dicht beim Erechtbeion belegene A then a

-

Tempel ausgebaut und prachtiger ausgestattet Es ist moglich, dafe

dam :ils der ganze Tempel erbaut wurde, wahrscheinlich ruhrt jedocb

von den Peisistratiden nur die sp&ter binzugefligte aufsere Saulenhalle

her, die aus dem festen Kalksteine von Kara (am Hymettos) erbaut

ist. wahrend die Orundmauern aus dem Gesteine der Burg besteben.

Durcb die Saulenhalle wurde der Tempel zu einem dorischen Peri-

Btylos mit je sechs Saulcn an den Fronten und dreizehn an den Lang-

seiten. An der Ost - und Westfront beiand sich eine Vorhalle. Das

Innere gliederte sich in eine nach Osten geoffnete dreiscliiftige Cella,

wo das Kultbild der Gottin gestanden haben wird, und in ein von

Westen zugangliches Hinterhaus (Opisthodoraos) mit einem Hauptraume

und zwei sich daran anschliefsenden Gemachern. Die Gesamtlange des

Tempels betrug in den Fundomenten 34,5 m, in der Architravlange

etwas Uber 33 ra. Er mafs also gerade einhundert Fuls zu 0,33 m
und hiefs darum auch in amtlicher Sprachc Hekatompedon Da

Erliiut. Text zu den Kartcn zur Topogr. Athens 27 ff; Stadtgescbicbte Athens

67 ff. E. Curtius geht indessen entschieden zu weit. Vgl. C. Wachsmuth , Stadt

Athen I, 497 ff.

1) Vgl. uber die Polygonalmauer , die ala Stiitze fur die aufsteigende Bahn

diente, Mitt. d. arch. Inst. XIV (1889), 325; E. Curtius, Stadtgesch. Athens 68.

2) Bei der methodischen Aufraumung der Akropolis iu den Jahren 1885—1889
wurden die Grundmauern des Tempels, fcrner in der Burgniauer vermauerte Poro6-

^ebiilkstiicke und im Schutte ostlich vom Parthenon Saulentrommeln aufgedeckt.

Uber den Tempel vgl. namentlich W. Dorpfeld, Der alte Athena-Tempel auf der

Akropolis, Mitt. d. arch. Inst. XI (1886), 337; XII (1887), 25ff. und 190ff., wo die

Einwendungen E. Petersens, ebenda XII, 62 ff. teilweise widerlegt werden. H. Lol-
ling, Exai6fAnt3ov , Athen 1890 (I**** 1890, S. 627 ff.). L. stellt in dieuer

Schrift 8charfsiunig die Bruchstiicke der die Verwaltung des Hekatompedon durcb

die iiiui'm betreffenden Inschrift (CIA. IV. 3, p. 137—139) zusammen und kommt
mit Dorpfeld in dem ErgebniBse iiberein, dafs der bei der Vcrwiistung der Akro-

polis im Jahre 480 stark durch Feuer beschadigte Tempel wiederhergestellt wurde

und noch im 4. Jahrhundert (nach Dorpfeld noch zur Zeit des Pausanias) existierte.

Man verzicbtete jedocb mindestens auf die Wiederherstellung des Peristyls, dessen

Nordrand dann von der Korenballc des Erechtheions iiberbaut wurde L. sucht nach-

zuweisen, dafs auch nach Erbauung des neuen, grofsen Athena-Tempels (des Par-

thenon) der alte im amtlichen Sprachgebrauche den Namen Hekatompedon oder

>ia/f Exutounetioe bchielt , und dafs jener in die bciden Hauptteile Parthenon

Google
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nach der Verheerung der Burg durch die Perser hochst wahrschein-

lich nur das als Schatzkammer dienende Hinterhaus wiederherge-

stellt wurde, so nannte man fortan diesen Rest des alten Athena-

Tempels schlechtweg Opisthodomos 1
. Aller Wahrscheinlichkeit nach

(Ostcella) and Opisthodomos zerfiel. Gegen diese Ansicht wendet sich mit zwin-

genden Griinden W. Dorp feld, Mitt. XV (.1890), 420. Nach Dorpfeld war der

Opisthodomos das Hinterhaus des alten Tempels, der neue zerfiel in den Neos

Hekatompedos und den Parthenon. F. C. Penrose, On the ancient hecatompedon,

Journ. of hell. stud. XII (1891), 275 ff. setzt das vorpersiscbe Hekatompedon an

die Stelle, wo spater der perikleische Athena-Tempel stand.

An der Identitat des Hekatompedon, dessen Verwaltung durch die -taplat der

Gottin der oben erwahnte, wahrscheinlich im Jahre 485/4 gefafste Volksbeschlufs

regelte (vgl. S. 277, Anm. 6), mit dem beim Erechtheion aufgedeckten Tempel ist

gar nicht zu zweifeln. Dieser Tempel war 100 Fufs zu 0,33 m lang. Vgl. uber

das Mafs Bd. P, S. 621 und Dorpfeld, Mitt. d. arch. Inst. XV, 172. Uber die

Angabe bei Hesych. s. v. Ixatofintdos, dafs der neue Tempel 50 Fufs langer war

als der alte vgl. E. Petersen, Mitt. d. arch. Inst. XII, 67; Dorpfeld ebenda XV,
435. Ferner deckt sich auch seine Einteilung mit der des Hekatompedon im

Volksbeschlusse. Das ngovyiov ist die ostliche Vorhalle, 6 vtuie die Cella, id

oixr
t
ua tuftuiov die 6,20 m X 10,65 m grofse Hintercella, ret oix^ftara sind in den

zwei sicb an dieselbe anschliefsenden Raumen (6,20X4,50, bzw. 4,86 m) wieder-

zufinden.

1) Hdt. VIII, 51 nennt diesen alten Tempel id tQor. Die Perser finden einige

wenige TtSr 'Adnrattov kv r^> ioviaq, lafi/at re iov Iqov xoi nlvqias avdytSnovc

xxX. Da hier von den xapiai die Rede ist , so kann es nicht das Erechtheion

(E. Petersen, Mitt. d. arch. Inst. XII, 63), sondern nur der Athena-Tempel sein.

Vgl. Dorpfeld a. a. 0. XH, 27 ff 191 ff. Das ftiyaqov dieses Tempels: Hdt. VUI.

53, 11. Das nach Westen gewandte /i/yapo* (id npoc kani^v rerQafifiivov): Hdt.

V, 77. Vgl. dazu Dorpfeld a. a. 0. 208. Dais es neben dem Athena-Tempel

einen besonderen Erechtheus-Tempel gab, ergiebt sich aus Hdt. VIII, 65: l«m iv

rj} axQonoXei tavtg "Eqtxteos rod yijytviof Xtyoftivov tivai *»>dc, «V ly iXatu it xui

SaXatJoa ivi, xrk. Dieser Tempel ist id Iqov bei Hdt. VIII. 54 , 8 und 41 , 9

(ygl. Petersen a. a. O.). Die Athener, die dem Herodotos die Geschichten er-

zahlten, redeten natiirlich nur von dem (in der betreffenden Erz&blung gerade in

Frage kommenden) Tempel, und das scheint die schwankende Bezeichnung Hdts.

eranlafst zu haben, zumal die im Athena-Tempel verehrte Gottin ebenso Polias

war, wie die in der Polias-Cella des Erechtheions. Welcher Tempel V, 72 und 77

gemeint ist, lftfst sich nicht mit Sicherheit entscheiden (Petersen und Dorpfeld

sind verschiedener Ansicht), V, 90 handelt es sich wohl um den Athena-Tempel.

Jedenfalls uberragte letzterer Tempel der Stadtgottin bo sehr alle iibrigen Heilig-

tiimer auf der Burg, namentlich auch das kleine Erechtheion, dafs man inn ohne

Besorgnis vor einem Mifsverstandnis rd Uqov nennen konnte. Dieser Tempel ist

ohne Frage id leQov bei Thuk. I, 126 mit dem fto/ttif , an dem die Kyloneier

Schutz suchen; npdf rd ayaXpa bei Hdt. V, 71 (vgl. Plut. Solon 12: i^avtfs

<fi too idovf xftoxriv xXtooxi\v xr\.), sicherlich der neue Athena-Tempel der vaog

bei Xen. Hell. II. 3, 20 und 6 r«<J< bei Aristot. Hist. an. VI. 24, p. 577 b, v. 30.

22*
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scbmiickte den Giebel seiner Stirnseite eine von ionischen Kunstlem

gearbeitete Gigantomachie , von der sich Bruchstucke , namentlich

Das Erechtheion heifst CIA. I, 322 urkundlich: 6 veto; n iv xij nolei, ir f f,

agyniov ityaXua.

Da bei Xen. a. a. 0. der vaos auf der Burg, wohin die den Burgern abp>

Watien gebracht wurden, nur der Parthenon sein kann, so meint dieser

Autor den alten Athena-Tempel, wenn er I. 6, 1 sagt: 6 naXmoe A9vf;

vsaif iv ItOqvatt iv%nin**n (im Jahre 4065). Vgi. dazu Demosth. XXIV g.

Timokr.) 136: xai ol xn/uiai 4rp' tav 6 'Omo&ofofAoe ivengijodq, xtd ol xtir xr;

&eov xal ol xojv dXXutv &tciv iv r£ olxr\[4«Ti xovxta P
taavt

iatq r
t

XQtaiq avxoiq lyi-

vkxo. Demosth. meint offenbar dasseibe Ereignis, iiber das Xenophon berichtet

Vgl. Dorpfeld, Mitt. d. arch. Inst. XII, 203. Auf die Wiederherstellung des Tern-

pels bezieht sich CIA. II, 829. Vgl. Dorpfeld a. a. O. 46. tlgxatos rtwc:

CIA. I, 93; II, 74. 163 (vgl. Dorpfeld a. a. 0. 50), 672. 733. 735 (Inventar de*

aQyaioi Kftu'c, vgl. Dorpfeld a. a. O. 196); 751. 758; Schol. Aristoph. Lysistr. 2r>

(Volksbeschlufs aus Kleisthenischer Zeit gegen die Athener, die es mit Kleomene,

gehalten batten: xul a'vayQ«tpavxe< tiq oxnXqv /oixijv iaxiauv er noXu soft

roV agx^'oy veuiv. Da nagd xov dgyaiov vtoiv offenbar in dem Volksbesehlu >

selbst stand, so kann es sich hier nur urn das Erechtheion handeln [vgl. Wilimo

witz, Philol. Unters. I, 71], — CIA. II, 464 steht dgXato< veue xj< A^va ( D«-

Xiddoq); CIA. II, 332 und Mitt. d. arch. Inst. VIII, 59, v. 25: dxgondXti nagd r<>

vsui xrjs A&nviig rijc l1o{XuiSoq). Die CIA. II, 464 gebrauchte Formel verbindet ami

vervollstiindigt die in den beiden andern Inschriften und im Schol. Aristoph. Lysistr

273. Im Inventar des dgyaioq vctoe CIA. II, 733 und 735 befinden sich Schalen, die

der Athena Polias geweiht sind. Freilich war die im Athena-Tempel verehrte Gottiu

ebenso Polias (CIA. 1, 273 : II, 163. 649 ;
Dorpfeld a. a. 0. 192), wie die in der Poliaa-OlU

des Erechtheions, aber wenn Philochoros, Frgm. 146 (Dionys. Hal. Dcin. 3) sagte: Cru»

$ii xov ilohaffoc vetCv ciatXdovoa, xal dioa tie xo Jlardgoinov, im xt'r pwuor Sr*fi*v

xov 'Egxeiov Jtoq xov vno rp iXaftf vaxixeixo, so meinte er das Erechtheion. Das-

seibe gilt von Strab. IX, 396: dgzaioq vetof 6 xTi( floXuidoq iv if 6 dap«sto; Ujro;

xal fJ naodtvuiv Sv 4notr
taev *lxxtvoc (Dorpfeld sieht sich genotigt, einen Irrtinn

Strabons anzunehmen). Demnach mufs das Polias-Erechtheus-Heiligtum zur Udict-

scheidung von dem neu errichteten, unter den Peisistratiden mindestens auagf-

bauten Athena-Tempel amtlich 6 dgyaiof rstSq genannt worden sein und diesen

Namen auch nach der Erbauung des Parthenon und dem eigenen Ausbau der

kein volliger Neubau war) beibehalten haben. Dafs das Uekatompedon alter als

6. Jahrhundert war, folgt keineswegs aus Od. VIII, 81 (Athena divt <f' tg*z**<

nvxivov duftov) und II. II, 546—551 (J?;ftov Tgey^oq fteyaXr, xogoq, ,',V jior'Jtfi*

9gi\p(, Jioe 9vydxtjg. xixt o*k £cfttoeoc agovga — xdd &' iv A»t]vgs tloer im f»*

n(ovi v*i<p. "Ev&a di fitv xavgoioi xal dgretoig iXdovxai Kovgoi A9*t
va(wv iHOtiftt"-

pivtov ivtnvxtov)
y
denn die Verse sind vermutlich erst in der Peisistratiden -Zen

cntstanden, und erstere Stelle bezieht sich auf das Ueiligtum o<ler den Konigs-

palast des Erechthcus (Aeschyl. Eumen. 855), letztere nicht notwendig auf dec

Athena-Tempel. Vgl. die verschiedenen ErklSrungen von E. Petereen a, a. 0. <?'-

und Dorpfeld a. a. O. 26. 207.

Es fragt sich nun, wie der altere Athena* Tempel hiefs, wenn er nicht der

«p/rrfof rfw'f der Urkunden war. Die Inventare der Schatzmeister Urkunden glif
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von Athena, der Mittel- und Hauptfigur, erhalten haben. Die Giebel-

dern sich im 5. Jahrhundert (CIA. 1, 117 ff.) nach Gegenstiindcn iv llgcrctp,

iv it£ rtiZ up Exaiofintdip und iv TtZ IlugOtrtZvi, in deti Ubergabe- Urkunden des

4. Jahrhunderts (CIA. II, 642 ff.) kommt nebcn dcm Neos Hekatompedos der Par-

thenon und Opisthodomos (II, 052, v. 24 ; 660, v. 61 ; 720 B, v. 32; 721 B, v. 23) vor.

Parthenon uud Opisthodomos wareii nach gleichzeitigen Inventaren verschiedene

Raume. Vgl. Dorpfeld, Mitt. d. arch. Inst. XII, 204. Im Opisthodomos wurden

im 5. Jahrhundert die Barbestiinde des Schatzes der Athena, seit 536/4 auch die

der andcru Gotter aufbewahrt. CIA. I, 32. Zahlung e* tuv 'ornn&odofiov: CIA.

I, 273, v. 10; vgl. Nr. 101. AUe vier Raume sind in dem neuen pcrikleischen

Athena-Teropel nicht unterzubriugcu. Lolliugs Einteilung desselben in den Par-

thenon (grofse Ostcella) und Opisthodomos und Identifizierung des Neos Heka-

tompedos mit dem Hekatompedon oder alteru Athena - Tempel ist unhaltbar.

Dorpfeld, Mitt. d. arch. Inst. XV, 426 ff. zeigt, dafs der nQovnos notwendig mit

dem veuig ^Hekatompedos) zusammengebort uud Proneos, Neos Hekatompedos uud

Parthenon Raume desselben Tempcls waren. Der vetif 6 'Ixaropnedoi war die

grofse Ostcella mit dem Goldelfeubein-Bilde der Parthenos (vgl. namentlich CIA.

II, G67. 670. 710. 727 und dazu U. Kohler, Mitt. d. arch. Inst. V, 80 ff".; Dorpfeld,

ebenda VI, 283 ff. ; XII. 40; XV, 430 ff*.), der Partheuou die hiutere Westcella.

Letzterer Name war bereits im Gebrauch, als das Bild des Pbeidias nocb gar

nicht Parthenos hiefs ^Michaelis, Parthenon, Anna. 75; Dorpfeld XV, 430) uud ist

also nicht von diesem abgeleitet, sondern wahrscheiulich von dcm Beiuamen der

Athena Polias zur Unterscheidung von dem Ilinterhause des alteru Tempcls ge-

bildet worden. Allmahh'ch ging dauu der Name Parthenon auf den ganzen Tem-

pel iiber, der auch bisweilen nach dcm Vorderhause Hekatompedos oder Hekatom-

pedon genanut wurde. Lykurgos im Patm. Lex. rhet. Bullet, d. corr. hell. I, 150;

Hesych. s. v. 'Exaro/jnedoi. Weiteres bei Michaelis, Parthenon, Anm. 68 und

Jahn-Michaelis, Paus. descr. arcis Atheu. (1880), p. 13.

Nach den Iuventareu wurden im Neos Hekatompedos namentlich kostbare

Weihegeschenke , im Parthenon neben einzelncn Weibegeschenken allcrlci Pomp-

gerate aufbewahrt, vou Geld ist nirgeuds die Rede. Dorpfeld, Mitt. XII. 35; XV,
420. Die Barbestaudc des Opisthodomos miissen sich also, wie in friihercr Zeit,

so auch nach Erbauung des periklciscben Tcmpels im Hinterhause des altera be-

funden haben. Dazu stimmt gut die Verordnung vom Jabre 435/4 (CIA. 1, 32):

Tapttv4o9i» to r^< ^f**jy«««f XQWMU iv T<p ini cTe^»« roC dmaSodufAov, id dt idv

aXXwr »t<av iv t<£ in ' opia^a, d. h. in dem zur Rechten und in dem zur Liuken

belegeueu oixyuu des Opisthodomos. Dorpfeld a. a. O. XII. 38. 210. Mit diesem

Ergebnisse Dorpfclds stimmt E. Curtius, Vortr. in d. Berl. arch. Gesellsch., Jahrb*

d. arch. Inst. 180O, Beibl. Anzeig. 163 und Stadtgesch. Athens 132 ubcrcin. Wah-
rend jedoch Dorpfeld annimmt, dafs nach der Verwiistung der Akropolis durch die

Perser das gauze Hekatompedon mit Ausnahme des Peristyls wiederhergestellt worden

sei, ist E. Curtius der jedeufalls richtigern Ansicht, dafs man mit Rucksicht auf

den gleich geplanten Bau eines neuen Tempels nur das als Schatzkammer dieuende

Hinterhaus wieder in Stand setzte. Bei Dorpfelds Annahme ist die Erbauung der

Korenhalle des Erechtheions kaum zu verstehen, da sie von der Ostcella des wie-

derhergestellten Tempels vollig verdeckt worden wiire. Anderseits ist die

amtlicheBezeichnungdesSchatzhauscsalso^niff^ocfo/iocschlecht-
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figuren bestanden, ebenso wie die Kranzleisten, aus parischem Mannor,

die Dachziegel aus naxischem l
.

Sudostlich von der Burg nach dem Ilissos zu, wo sich ein alter

heiliger Befcirk des olympischen Zeus befand, begann Peisistratos die-

sem Gotte einen grofsartigcn Tempel zu erbauen. Von diesem Olyro-

pieion scheint jedoch infolge des Sturzes des Fiirstenhauses nur die

erste Fundaraentierung ausgefUhrt worden zu sein. Jahrhundertelang blieb

das Werk liegen, bis Antiochos IV. Epiphanes von Syrien (175—164)

dem romischen Bauraoister Cossutius die Fortftihrung des Baues Uber-

trug. Derselbe begann rait Benutzung der alten Fundamentierung

einen vollst&ndigen Neubau, von dem der erbaltene Uberrest eines ge-

waltigen Dipteros mit acht Frontsaulen in korinthischem Stil herruhrt

Aber auch diesen Bau unterbracb dor Tod 'des Konigs, und erst Ha-

drian hat den Tempel vollendet *.

Stidwestilch von Olyrapieion errichtete Peisistratos in dem Pythion,
einer alten Kultstatte des pythischen Apollon , einen neuen Tempel 9

.

Verrautlich ist in dieser Zeit auch der jungere Tempel des Dio-

hin durchaus treffend, da es eben das allein stehen gebliebene Hinterhaus

war. Es diente nicht mehr als Kultstatte, sondern nur als Schatzkammer und

heifst deshalb auch o<»of, nicbt vetoc. Vgl. Harpokr. s. v. bmo&oJofioc — —
6 otxot 6 omo&ev rov veto rnf li&qvnt (also ein vom Athenatempel gesondertes

Haus) ovim xaXttrtu, iv <jj nnetiSerfo id /prj^erra. Vgl. Suid. Phot. Hesych. s.

Bekker, Anecd. gr. I. 286, 27: U&uvboi to xttfutior raiv zvnuaTuy iah> Icquv,

\v Znto9ev rov raov rijc V^^nf. Vgl. die Zusammenstellung der bezugiichen

Glossen bei Michaelis, Parthenon, S. 293 und JahnMichaelis, Paus. descriptio arcis

Athen., p. 18 und 19.

1) Studniczka, Mitt. d. arch. Inst XI (1886), 185 ff.; Overbeck , Griech.

Plastik4 193.

2) Uber das Olyrapieion vgl. Thuk. II, 15: Aristot. Pol. V. 11, p. 1313b

(vgl. S. 337, Aura. 4): Vitruv. VII, Praef. 15; Liv. XLI, 20; Strab. IX, 396;

Veil. Paterc. I. 10; Pun. XXXVI. 6, 45 (vgl. Dorpfeld, Mitt. d. arch. Inst XI,

344); Sueton, Aug. 60; Paun. I. 18, 6; Cass. Dio LXIX, 16; Philostr. Vit Sophist.

I. 25, 3 u. s. w Sammlung der bezugiichen Stellen bei E. Curtius, Stadtgesch.

Athens, p. XLU — Revett and Stuart, Altert. von Athen III, 10, Taf. 7—10;
'Etpq/A. uQxatol. 1862, p. 26 (mit Plan); Loeschcke, De Paus. descript. urb. Athen.

quaest. (Dorpat 1883, Progr), p. 11; A. Milchhofer, Baumeisters Denkm Athen,

S. 35 (des Separatabdruckes) ; E Curtius, Erlauternd. Text zu den sieben Karten

zur Topogr. Athens, S. 47; Atlas von Athen, Bl. X; Stadtgesch. Athens 74. 268;

L. Revier, The Olympieion at Athens, Papers of the American School at Athens

I (1885), p. 183 ff.

3) Hesych. a. v. iv Hv9(u> /e<r«i; Phot. Suid. s. v. Jlv9iov. Vgl. C. Wachs-
muth, Stadt Athen I, 500; E. Curtius, Stadtgesch. Athens, S. 74. Vgl. uber das

Pythion, S. 72, Anm. 1 und 8. 88 , Anm. 2. Uber den von dem jungern Pei-

sistratos in dem Pythion errichteteu Altar weiter unten.
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nysos im Lenaion am Siidfufse der Burg entstanden Ferner schrieb

Tbeopompos dem Peisistratos die Erbauung des Gymnasions im Ly-
keion zu. Allerdinga batte der Herrscher zu Lykos, dem Heros der

Diakria niihere Beziehungen, doch der wohlunterrichtete Philochoros

f>e2eichnete Perikles als den Erbauer des Lykeions *.

Besondere Aufmerksamkeit schenkte Peisistratos der Versorgung
der Stadt mit reichlicbem und gutem Wasser. Bei der trockenen

Lape Athens und der Vermehrung der Einwobnerzabl gehorte die

L'isung der Wasserfrage zu den dringendsten Bediirfnissen der Biirger-

H-haft und bot der Regierung eine Gelegenheit, sich im Stadtvolke

Dank und Popularitat zu erwerben. Unmittelbar bezeugt ist freilich

nor, dafs die Peisistratiden die Quelle Kallirrhoe in einen Rohren-

brunnen mit neun Offnungen (Enneakrunos) fafsten 3
, aber hochst

wakrseheinlich verdankte ihnen die Stadt noch ein bedeutenderes Wasser -

werk. Im 6. Jahrbundert ist der alte, aus mehreren Quellen und Tief-

brunnen bestebende Stadtbrunnen , der sich am ostlichen Fufse des

Pnyxfelsens in der Axe der Propylaien befand, durch die Anlage einer

aus dem obern Ilissos-Thale kommenden Wasserleitung , eines mach-

tigen Wasserbehfilters und eines Brunnenhauses vergrofsert worden.

Allen Anzeichen nach gehort dieses Wasserwerk zu den Bauten der

Peisistratiden *.

f.

Die Tempelbauten und sakralen Stiftungen waren Ziige einer Po-

litik, die bereits die klugen Tyrannen von Korinthos und Sikyon in

woblverstandenem eigenem Interesse befolgt batten. Wiihrend jedoeb

i^ne naraentlich Delphi und Olympia zu gewinnen und daduroh von

tufteo her ihre Stellung im Innern zu befestigcn gesucht batten, baute

Peisistratos den Tempel der Stadtgottin aus und errichtete auch dem
ten und olympischen Gotte in Atben sell»st Ili'iligtiimer. Aber

ie Peiswtratidon begntigtcn sic li nicht nur mit Bauten, sondern sorgten

ich fur <!!•• 1 >arbringung der Opfer und die Veranstaltung der offent-

!Q Feste 5
. EQppiaa und Ilipparchos ordneten personlich den Fest-

l) E. Cur- radtgeach Athena, S. 7s mil Plan. Vgl. ubor das Leuaion
Q

S. 168, Anm. 8.

M & B8, Anm. 4.

w *\ Anm 1 !iut ^ noch iiber die antiken Wasserbauten

^107ff. 120ff.; Milchhofer, Krliiut.

33ff.; E. Curtius, Stadtg.-scb.
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zug an den grofsen Panathcnaien l
, die im Jahre 566/5, als der

Philaide Hippokleides Archon war, als penteterisches , mit gymnischen

Wettkiimpfen verbundenes Feat eingefiihrt worden waren. Seitdem

feierte man in jedera dritten olympischen Jahre, kurz vor den Pythien,

das jahrlichc Fest der Stadtgottin mit hoherm Glanze. Aller Wahr-

scheinlichkeit nach haben die Peisistratiden vie! zur Erweiterung und

Kegelung des Festprogramms beigetragen, da das junge Hochfest gegen

Ende ihrer Regierung in voller Ausbildung erscbeint *,

1) Vgl. die S. 93, Anm. 1 angcfuhrte Litteratur.

2) Pherekydes nach Didymos b. Markell. Thuk. 3: 'Innoxkeidijc
,

itf' oi ap-

Xoyros Ilavttd qyaut iiedij (vgl. S. 304, Anm. 5). Euseb. Vers. Arm Abr. 1451 =
566/5 (01. 53 , 3): Atheniensiutn agon gymnicus institutus est. Hieron. Abr.

1451 : Agon gymnicus, quern Panatheneon vocant, actus. Vgl. CIA. II, 331: //«-

r«&r
t
yaicjv roiv [ityti'kmv lip yrin tx<; aytun xi\. Aristot. 'ji§n. 59, 1 : rcJr /7«»-«-

0>
t
raiwv . . . tov yvpvixcv ttytuvu. Volksbcschlufs bci Demosth. XVIII (v. Kr.)

116. Die grosseu Panathcnaien, Uaya&$vtuu ia fiiyaXa (CIA. 1, 9. 31. 37. 188.

419; II, 162c. 25 n u s w. wurden unter Umstanden auch im amtlichen Sprach-

gebrauche (Ditteuberger
,
Syllogc, Nr. 36, Anm. 22) nuvttiiqrtuu genanut. Die

jahrb'chen Panathcnaien heifscn biswcilen //. r« xor' frtavrdV (CIA. II, 163; oder

17 tu fitx().'. (Lys. XXI, 2—4), mciBt einfach Jlavuft i'vttiu (Dittenberger
,

Sylloge,

Nr. 380 = CIA. II, 163).

Gegeniibcr dem Zeuguisse des Pherekydes und der im letzteu Grunde in der

Atthis wurzelnden Angabc bei Eusebios kann es nicht ins Gewicht fallen , weun

es im Schol. Aristeid. Pauath
, p. 323 Dindorf heifst, dafs Erichthonios die kleinen

Panathcnaien stiftete, ra <fl ptyaXtt nnoCaxQttroq inoiqae. In ueuern die Regierung

der Peisistratiden iiher Gebiihr verherrlichenden Darstellungeu wird alfo mit Un-

recht die Stiftung der grofsen Panathenaieu dem Peisistratos zugeschrieben. Beloch,

Griech. Gech. I, 329. Ed. Meyer, Gesch. d. Altcrt. II, § 482, S. 785 be-

merkt: „Durch das panathenaeische Fest, das cr geschaffeu bat, hat Peisistratos

die gymnastische und musischc liildung zum Eigentum des gauzen Volkes go-

macht." Aber 45 413, S 665 best man: „Der grofse Aufschwung, den Atheu ge-

nommen, fand seinen iiufsern Ausdruck in dem im Jahre 566, vielleicbt auf

Antrag des Peisistratos begriindetcn Feste der Panathenaeen." Naher liegt

freilich der Gedanke, dafs die Anregung zu der Stiftung von den Philaiden oder

Alkmeonidcn ausging, die sich mit Eifer und Erfolg an den grofsen Wcttspieleu

beteiligten und in Atheu cine leitendc Kolle spieltcn (vgl. S. 304, Anm. 6 und

8. 306, Anm. 1), wahreud Peisistratos damals erst aus dem armen Landvolkc, das

doch wenig Iuteressc fiir gymnische Agone hattc, seine Partei zu bilden begann

und. agrardemokratische Politik trieb (vgl. S. 30Sf.).

Nach Ed. Meyer sollen im Jahre 566 die Panathcnaien im Gegensatze zu den

Kulten der cinzelnen Gaue und Hciligtiimer in ein Nationalfest der gesamten, zu

einem StaatHwesen ppoinigten Burgerschaft Attikas umgewandelt wordeu seiu.

Auch diese schonc Absioht hat schwerlich mitgewirkt. Die staatliche Einigung

hatte sich schon liingst vollzogen (und zwar nach Ed. Meyers allerdings irriger

Ansicht wcsentlich durch Solon, vgl. dariiber S. 267 Anm.), und ei:>e Stiftung mit

cincr derartigeo Tendena pafst doch wahrlich nicht in die Zeit heftiger regionaler
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Urepriinglicb bestand wobl das Fest hauptsachlicb aus einer Pro-

zession nacb der Burg, wo man der Gottin am 28. Hekatombaion zum
Danke fiir die Ernte ein neues Gewand und ein grofses Opfer dar-

brachte *. Frtihzeitig mogen dann Rofs- und Wagenrennen die Vor-

feier belebt haben *, die bei den grofsen Panathenaien imrner grofsere

Ausdehnung gewann. Mehrere Tage 8 dauerten die bippischen und

gymniscben Agone, die Wettvortrage der aus den homeriscben Epen

recitierenden Rbapsoden 4 und die von Perikles erweiterten musikalischen

Aufiuhrungen *. Eine aucb an dem jahrlicben Feste statttindende n&cht-

liche Feier (Pannychis) mit Fackellauf bildete den tbergang von den

Agonen 6 zum bochsten Festtage , an dem sich der Festzug , wie bei

Parteikampfe. — Was die Stellung der Peisistratiden zu den Panathenaien be-

trifft, so ist nur so viel gewifs, dafs sie die Stadt- und Staatsgottin durch den

Umbau und die Ausschmiickung ihres Tempels elirtcu und sich auch cifrig der

Veranstaltung ihres Hauptfestes und der Festordnung annahmen Tliuk. 1 , 21 ;

VI, 56, Aristot. 'A9n. 18; Pb. Plat. Hipparch. 228 B
1) Das Hochfcst ifi TQtrp tf&ironos: Schol. Plat. Pol. 327 a; vgl. Eurip.

Ilerakl. 777. Naheres bei A. Michaelis, Parthenon 320; K. F. Hermann, Gottes-

dienstl. Altert., § 54, 14; A. Motnmsen, Heortologic 127 ff. ;
Chronologic 112. Vgl.

auch Nissen, Rhein. Mus. XL (1885), 321). Iubezug auf den Peplos vgl. II. VI,

271 ff.; Schol. Plat. Pol. 327 a; Schol. Aristoph. Hitter 5G9; Schol. Eurip. Hek.

468; Harpokr. s. v. nenXo(. Mehr aufser in den angefiihrten Schriften bei Schu-

bert, Hermes X, 448 ff. ; Studniczka, Beitr. zur Gesch. d. altgr. Tracht, Abhdl. d.

arch, epigr. Seminars d. Univcrs. Wien VI (188G), 136 ff; Wilamowitz, Euripid.

Herakles I, 346; Kohler, Mitt. d. arch. Inst. VIII (1883;, 57 ff; Dorpfeld ebeuda

XII (1887), 199ff; Foucart, Bull d. corresp. hell. XIII (1889), 107 ff [Anfertigung

durch die dgyaafirat].

2) Marm. Par. 18. Weiteres bei Michaelis a. a. 0. 324. Vgl. auch Bd. P,

S. 588 Anm.

3) In spaterer Zeit wohl nicht weniger als sechs. Vgl. H. Sauppe, Comment,

de inscr. Panath. Ind. schol. Gott. 1858, p. 7; A. Mommsen, Heortologic 204.

4) Ps. Plat. Hipparch. 228 B; Lykurg. g. Leokr. 102.

5) Plut. Perikl. 13. Vgl. dazu E. Reisch, De musicis Graecorum certamini-

bus (Wien 1885, Diss.) 10 ff.

6) CIA. II, 163. Naheres aufser in dcu S. 93 , Anm. 1 erwahnteu Schriften

bei N. Wccklcin, Hermes VII, 440ff. Vgl. auch S. 166, Anm. 2 und S. 271,

Anm. 1. Uber die als Siegespreise verteilten Amphoren mit 01 von deu

Baumen der Gottin vgl. Monum. d. Inst. X, Tav. 47 ff. und dazu die Beschreibuug

von de Witte, Aunali d. Inst. XLIX, 294 ff. ;
Michaelis, Parthenon 322 ft. ; L. v. Ur-

lichs, Beitr. zur Kunstgeachichte, Leipzig 1885; Bauraeister, Denkmiiler, S. H5lff.

Die Preise wurdeu im 5. und 4. Jahrhundert von den zehu (zur Zeit des Aristo-

teles aus den Phylen erlosten), auf vier Jahre bestellten «dAo*cr«« iiberreicht,

denen die Leitung der Wettkampfe und des Festzuges oblag und die zugleich in

Gemeinschaft mit dem Rate fur die Anfertigung des Peplos und die Hcrstellung der

dlkriige sorgten.
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den kleinen Panathenaien , in der Morgenfrtihe 1 unter Beteiligung der

gesamten Burgerscbat't und ihrer Beamtcn vorn ftufsern Kerameikos aus

in Bewegung gesetzt 8
. Eine der Gottin auf dera grofsen Altare vor

ihrem Tempel dargebrachte Ilekatombe, von der dann das ganze Volk

gespeist wurde, bildete den Abschlufs des Festes 3
.

Ein demokratischer Tyrann raufste darauf bedacbt sein, gegeniiber

den Kulten und Festen der Adelsgeschlechter, wie es die Pandia und

Theoinia waren 4
, volkstiimliche Kulte zu begiinstigen und Feste zu

veran8talten , die das Volk belustigten und zugleicb vom politischen

Leben abzogen. Schon Periandros und Kleisthenes batten darum den

Kultus des den Segen des Land- und Weinbaus spendenden Dionysos

gehoben 5
, da derselbe einen biiuerlicben , demokratischen Zug hatte

und seinem Wesen nacb mit allerlei Lustbarkeiten und Possen ver-

bunden war Fiir Peisistratos, der als Fiihrer der Diakrier einpor-

gekommen war und seinen st&rksten Anbang im Landvolke besafs, lag

die Pflege dieses Kultus besonders nahe. Gerade in der weinbauenden

Diakria, in Ikaria, Marathon, Brauron und anderwarts hatte derselbe

starke Wurzeln geschlagen, aber auch in den andern Landgemeinden

Attikas wurde im Poseideon cin derblustiges, echt bauerliches Dionysos-

test begangen 6
.

In der Altstadt hatte dieser Dionysos keine hervorragendere Kult-

statten, denn Stammgott der alten Geschlechter war Dionysos als Me-

lanaigis odcr Wogengott und als Pater Theoinos 7
. Allerdings ehrte

man in Athen den Gott des Weinbaues und der Fruchtbarkeit durch

1) CIA. II, 163, v. 34.

2) Uber den aufscrn Keramikos vgl. S. 97, Anm. 4 auf S. 98 und iiber den

Weg des FestzugeB aufser den S. 93, Anm. 1 erwahnten Schriften, C. Wachs-

muth, Stadt Athen I, 285; Loeschcke, Die EnneakrunosepiBode (Dorpat 1883,

Progr.) 13f.; Wilamowitz. Philol. Unters. I, 203; E. Curtiua, Ber. d. Beri. Akad.

1884, S. 504; Stadtgeschichte Athens, S. 85.

3) Aristoph. Wolk. 386 und Schol.; CIA. I, 188; II, 163 (Dittenberger,

Sylloge, Nr. 380); 741a, v. 36. Naheres in den angefuhrten Schriften.

4) Pandia: Wilamowitz, Philol. Unters. I, 133; A. Mommsen, Heortologie,

S. 60, Anm. 1. Theoinia: S. 74, Anm. 2.

6) Bd. P, 652. 665.

6) 7a uar' ayQovt Jurvioia. Ein Bild des Baucrnfestes bei Aristoph. Acharn.

241 ff. Vgl. CIA. II, 578; Aesch. g. Tim. 157; Bekker, Anecd. gr. I. 235, 6;

Schol. Plat. Pol. 475 D; Hesych. s. v. Jiorveut. Naheres bei K. F. Hermann,

Gottesdienstl. Alterth., § 57, Anm. 8ff.; A. Mommsen, Heortologie 323 ff.: Scho-

mann, Gr. Altert. II
1

. 489ff. ; Stengel, Miillers Handb. d. kl. Altertumsw. V.

3, 161 ff.

7) Vgl S 71, Anm 1; 8 74, Anm. 2; S. 115, Anm. 3; S. 118, Anm. 2.
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§ 17. Die Herrscbaft der Peisistratiden. 347

zwei grofse Feste, die Lenaien und die altionischen Anthesterien oder

altera Dionysien, aber das Heiligtum, das den Mittelpunkt dieser Feste

bildete, das des Dionysos in Limnai oder das Lenaion 1
,

lag in der

vorstadtinchen Niederung siidlich von der Burg, und der Kultus des

Lenaien - und Anthesteriengottes war nahe mit dem eupatridischen

Konigtume und dem Adel verkntipft s
. Aller Wahrscheinlichkeit nacb

hat Peisistratos , der vermutlich dem Dionysos am Siidrafse der Burg

einen neuen Tempel erbaute 3
, die grofsen, stadtischen Dio-

nysien eingefiihrt oder wenigstens zu ihrer spatern Bedeutung erhoben

und damit zugleich gegenuber den lokalen Festen der Einzelgemeinden

ein sie uberragendes Fest des Qesamtstaates geschaffen *. Man feierte

das vom Archon geleitete 6 Fest an den unmittelbar den Pandia vor-

angehenden Tagen vom 9. bis 13. Elaphebolion (April), wodurch jene,

vermutlich nicht ohne Absicbt in Schatten gestellt werden 6
.

Unter den Festlichkeiten traten bei den stadtischen Dionysien die

dramatischen Auffuhrungen in den Vordergrund 7
. Die An-

tange derselben wurzeln in dem bei den Dionysosfesten iiblichen

Mummenscbanze und den durch Arion in Korinthos klinstlerisch aus-

gebildeten Chorgesangen , die von dem wahrscheinlich um den Altar

gruppierten Chor unter rhythmischen und mimischen Bewegungen in

1) Vgl. S. 88, Anm. 2.

2) Vgl. S. 74, Anm. 2 und S. 155, Anm. 3.

3) Vgl. S. 343, Anm. 1.

4) Ubcr die Stiftung oder Ncugcstaltung des Festes durch Peisistratos vgl.

Wilamowitz, Philol. Unters. I, 133 ; VII (Homer. Unters.) 209. 248; Hermes XXI,

621; Euripid. Herakles I, 86; II, 48. — Wo kein Mifsverstandnis mbglich war,

nannte man das Fest schlechthiu raJiovvoia: CIA. I, 31. 38. 40; II, 467. 553

u. s. w. A. id /AtydXa: CIA. II, 251. 311, v. 37; 312. 331, r. 75; 480—482

u. b. w. J. ta 4v tarn: CIA. II, 300. 341. 383. 402. 444—446 u. s. w. Uber

die Dauer des Festes Tgl. S. 171, Anm. 2 und A. Mommsen ,
Heortologie

387 ff. — Vgl. im allgemeinen K. F. Hermann, Gottesdienstl. Altert., § 59: Scho-

mann, Gr. Altert. II s
, 498 ff.; Preller, Gr. Myth. I", 555 ff.; Stengel, Miillers

Handb. d. kl. Altert. V. 3, 166 f. Vgl. auch U. Kohler, Mitt. d. arch. Inst. Ill

(1878), 104 ff. 229 ff.; A. Muller, Gr. Buhnenaltertumer, Freiburg 1886.

5) S. 171, Anm. 2.

6) Wilamowitz, Philol. Unters. I, 133.

7) Quellen und Litteratur bei A. Muller a. a. 0. und K. Sittl, Gr.

Litteraturgesch. HI (Miinchen 1887), 129 ff. Vgl. namentlich F. G. Welcker, Die

gr. Tragodien, 3 Bd. Bonn 1839-1841; Th. Bergk, Gr. Litteraturgesch. Ill,

255 ff.; Hiller, Rhein. Mus. XXXIX (1884), 321 ff.; U. v. Wilamowita-Mollendorf,

Hermes XXI (1886), 597 ff. und Euripides Herakles I (Berlin 1889), 64 ff.; Oeh-

michen, MuUers Handb. d. kl. Altert. V. 3, 181 ff: Christ ebenda VII, 141 ff. und

Oehmichen, Die Anfange der dramatischen Wettkampfe, Ber. d. bayer. Akad

1889 II, 103-167.
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antistrophischera Wccbsel vorgetrageu wurden und Stoflfe aus den aui

den Gott beziiglichen Mythen behandelten. Da die Mitglieder des

Chores, die das Gefolge des Gottes darstellten, Bockfelle trugen, so hielV

ihr Gesang Tragodia l
.

Allmahlich wurde der Chorfiihrer und Vortanzer selbstandiger,

sonderte sich vom Chor ab 2 und trat ihnen als Schauspieler (f;roxi<-

ir^) gegeniiber 3
, indem er unter Zurucksetzung der eigenen Indivi-

dualist im Sinne eines andern sprach und eine Begebenheit aus dem

Leben des Gottes als etwas Gegenwartiges darstellte. Er trug dabei

auch das der Personlichkeit, die er gerade vorstellte, angepafste Kostuiu

und konnte durch Umkleiden die Kolle wechseln. Sein Vortrag gab

dem Chor, der durchaus im Vordergrunde des Scliaustuckes stand,

reichlichen Anlafs, seine Empfindungen Uber das ihm Berichtete in

langeren Gesaugen auszudrucken. Urspriinglich iibernahm der Dicbter

zugleich die Einiibung des Chora und die Kolle des Schauspielcrs 4
.

Als altester Tragodiendichter oder Schauspieler gait vielfaci

ThespiB 8 und zwar offenbar deshalb, weil er der alteste Tragiker

1) iQciyuv ^6r
t

. Et. Magu. 704, 0: TQuytpfht, on t« noXXa at /opcx ix i^"-

Qtov avyioravto oi' 4 ixtiXovr TQuyore. Vgl. Athcn. XIV, 630c; II, 40b; Di'.-i

Laert. Ill, 50 und dazu Hiller, Rbein. Mus. XXXIX (1884), 321. I'ber die

kiin&tlerischc Ausbildung des Ditbyrambos (vgl. Aristot. Poet. 4, p. 1449a) dnrcii

Arion vgl. Bd. I
1
,

G;V2, Anm. 4.

2) Vgl. Aristot. Poet. 4, p. 1449 a, v. 9: Ursprung der Tragodie onC i*-

i$UQX0VTti)V JOV di&VQttfJpOV xtX.

3) v7ioxQitr
t g als einer, der auf die Fragen des Chorfuhrers antwortete, gr-

deutet bei Pollux IV, 123. Vgl. dazu G. Curtius, Verhdl. d. skchs. Gesellsch. i

Wissensch. 1880 III, 1488.; Rhein. Mus. XXIII, 255ff. — Moglicherweise hid,

der Schauspieler inoxgfrw, weil er die Wortc eines andern wiedergab. Sommer

brodt, Rbein. Mus. XXII, 510ff.
;
XXV, 439ff.; XXX, 450ff.; Heimsoth, De w

t'noxoirij? commcntatio, Bonn 1874.

4) Vgl. Plut. Solou 29; Aristoph. Weep. 1478.

5) Aristopb. Wesp. 1478: op/ot>'/it»*o> rr,e vvxioe ovdiy nuitxtu
|
lagftti txtit

oi; Status ^ymvf^io. Ps. Plat. Minos 321a: »J d'e TQaytpdia datl nakatoy irbtt*

oi'y tie oioyrtu and Geantdoe itQ^ajufyrj ovd' and prW/or xiX. Vgl. Plat. Solon

29 (Hermippos); Horat. A. P. 270; Suid. s. v. Stoni;; Suid. Phot. s. v. otV**

npoV Toy Jmwa<n\ Erstcr Schauspieler: Diog. Laert. Ill, 50; Clem. Alex Strom

1, 3G5P. Vgl. aber Pollux IV, 123: ikeo\ d ' ]v iQ«nsZ* «>/«««, iff' *> *f

Giomdoe tie m dynptie rote xogntaie arttx^h uTo. — Die Angabe, dafa er aos dec

durch seiuen Dionysoskultus bekaunten Ik aria stammte, beruht augenschdulich

nicbt auf wirklicber Uberlieferung, soudern auf einer blofsen Kombination. Vgi

Wilamowitz, Hermes XXI (1880), S. 020, Anm. 2. — Die unter seiuem N*n>«

verbreitcten Stiicke waren Falschungcn Vgl. Suid. s. v. Gtann: Diog. Laer

V, 92 und dazu Hiller, Rbein. Mus. XXXIX U884), 337; Daub, DeSuidae biogr

Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. XII, 412.
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war, dessen Name sich sp&terhin erhalten hatte. Er verdankte das

dera Urastande, dafa er im Jahre 534 bei der ersten Auft'iihrung von

Tragodien an den wahrscheinlich daraals gestifteten stadtischen Dio-

npien den Preis errang l
. Nach Thespis traten die Athener Choi-

rilos* und der Phliasier Pr a tin as A als Tragodiendichter hervor und

:mden namentlich mit ihren Satyrspielen vielen Beifall.

<y
ft*

Im Zusammenhange mit der Pflege des Dionysoskultus stand die

Verbreitung der orphischen Lehre* und die Hebung des eleu-

\) Marm. Par. 58: dtp' ov &6ams 6 notijrijj (itpuyrj) nQtoroe of iditfaSt (<fp)a|ju«

rV «>f(fi xai f)ii&ii 6 (i)e«yo( i&Xov frij UII(JJll) nQxovxof 'A9(r
t
yrj<n . . . .)

>biqv toi> nooiiqov. Die Erganzung ermoglicht Suid. s. v. Siant^: 4d*(d*«$e 6i in\

ipai'ujs" *«» (' X)Xvfinuidos (01. 61 = 636/2) und der Umstand, dafs 01. 61, 4

Herakleides Archon war. Uber die Urkundlichkeit der Angabe vgl. Wilamowitz,

PhiloL Unters. VII H884), 248, Anm. 13. Eine Anekdote lafst ihn noch zu Leb-

^ten Solons Tragodien aufftihren. Plut. Solon 29; Diog. Laert. I, 59. Damit

'teht die Datierung bei Euseb. Vers. Arm. Abr. 1428 = 589, Hieron. Abr. 1426
TM im Zusammenhange. Vgl. S. 258, Anm. 3.

2; Said. s. v. XoiofXof llOqyaiof jfjaytxof to*' OXv/jntaJi xa9eig (it aytoyctf

nl 01. 64 = 524/0. Cyrill. c. Inlian I, 13: 01. 74; Euseb. Vers. Arm. Abr.

l'&J = 484 (01. 74, 1), vermutlich iofolge einer Verwechselung mit dem Samier

Ohoiriloa. Er soil dreizehn Sifge errungen baben. Pans. I. 14, 3; Schol. Aristoph.

Frosche 73; Suid. s. v. 2orpoxXrj<;. Plot, de meiris 3: 'Hyfxn ply jiaoiXtvf \v

Aotpiic< ty £arvQtn( (aus einem unbekannten Komiker) ;
vgl. A. F. Naeke, Cboerili

^amii quae supersunt etc. (Leipzig 1817), S. 257.

3) Suid. s. v. ngtaiyat (01. 70); Paus. II. 13, 6; Athen. I, 22a. Vgl Welcker,

S*trr?piel, S. 276 ff.; K. F. Hermann, Philol. Ill, 507; Bcrgk, Gr. Litteraturgescb.

beausg. von Hinrichs III, 261 ;
Wilamowitz, Hermes XX (1885), 67 ff. Die Frag-

mente riihren von Satyrspielen her. Blafs , Jahrb. f. kl. Philol. CXXXVI1I
\Wh 663.

4) Lobeck , De carminibus Orphicis, Konigsberg 1824; de Orphei aetate,

*beoda 1826; Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis,

tbenda 1829 (grandlegend) ; Gerhard, Orpheus und die Orphiker, Abhdl. d. Berl.

Ak*d. 1861, S. 22 ff.; P. Schuster, De veteris Orphicae Theologiae indole atque

engine, Leipzig 1869; Wilamowitz, Homer. Untersuchungen , Philol. Unters. VII
1-S84;

T 199 ff.; O. Gruppe, Die griechischen Kulte und Mythen (Leipzig 1887) I,

•)12— 6>77 ; Die rhapsodiscbe Theogonie , Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. XVII
1^90 689 ff.; Susemihl, Diss, de theog. orph. forma antiquissima, Grcifswald
W*>: Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 457-460; Erwin Rohde, Psyche
Freiburg und Leipzig 1890—1894) 395 ff. Von wesentlicher Bedeutung sind die

fWwhungen O. Kerns: De Orphei, Epimenidis, Pherecydis theogoniis, Berlin

Diss.; Empedokles und die Orphiker, Archiv f. Gesch. d. Philos. I (1888),

fo* ft; vgl. II (1889), 387 ff. [Uberlieferung der orphischen Koai^a] ;
Theogoniae

°rpl>icae fragraenta nova, Hermes XXIII (1888), 479 ff.; Zu den orphischen

Hymnen, ebenda XXIV (1889), 498 ff.; Die Pharmakeutriai am Kypseloskasten,
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sinischen Kultus 1
. Jene war ein Erzeugnis des grofsen sittlich-

religiosen Gahrungsprozesses , in dera sich das Hellenentum seit dem

7. Jahihundert befunden hatte *. Die GSttergestalten des Epos waren

in den Kultus eingedrungen und hatten die naturwuchsigen Machte der

Volksreligion vermenscblicht und in ethische Wesen umgestaltei Die

Jahrb. d. arch. Instit. Ill (1888), 234 ff.
;
Orphischer Totenkult, Aus der Anomia,

Festschrift fur C. Robert (Berlin 1890) 86 ff.; Eubuleus und Triptolemos, Mitt. d.

arch. Inst. XVI (1891), S. Iff.; das Kultbild der Gottinneu von Eleusis, ebenda

XVII (1892), 125 ff: C Smith, Orphic myths on Attic Vases, Journ. of hell. stud.

XI (1892), 343 ff — Die unter dem Namen des Orpheus iiberlieferten UQyovuv-
xixa (Epos in 1384 Hexametern) und /l»*uo sind erst in nacbchristlicher

Zeit gegen Ende des Altertums entstanden. Den zum grofeen Teil auch erst in

dieser Zeit verfafsten orphischen Hymnen sind altere aus dem 1. und 2. Jahr-

hundert n. Cbr. beigemiscbt. Dagegen haben 0. Kern, De Orphei etc. und

F. Diimmler, Arch. f. Gesch. d. Philos. VII, 147 ff. nacbgewiesen , dafs die Frag-

mente der rhapsodischen Theogonie nicht erst dem 2. Jahrhundert n. Chr.

(wie Schuster a. a. 0. darzuthun suchte), sondern noch der Zeit vor Platon an*

gehoren. Nicht zwingende Einwande gegen Kern von Ed. ZeUer, Philos. d. Gr.

I
6

(1892), 96 ff.

1) Uber die neueren Ausgrabungen in Eleusis vgl. S. 65. Grundlegend ist

Lobecks in der vorherg. Anna, angefiihrtes Werk. K. 0. Miiller, Eleusinien in

Ersch und Grubers Allgem. Eocykl. I, 33, S. 287 ff; Preller, Demeter und Per-

sephone, Hamburg 1837; Paulys Realencyklop. Ill, 87 ff; V, 312 ff; Griech.

Mythol. 3 621 ff; Gr. W. Nitzsch, De Eleusiniorum ratione publica, Kiel 1843; De
Eteusiniorum actione et argumento, Kiel 1846; Chr. Petersen, Der geheime Gottes-

dienst der Griechen, Hamburg 1848; H. Sauppe, Die Mysterieninschrift ron An-

dania, Abhdl. d. Gott GeseUsch. d. Wiss. 1859, S. 217 ff; Ed. Gerhard, Bilder-

kreis von Eleusis, Abhdl. d. Berlin. Akad. 1862. 1863. 1865; A. Mommsen, Heor-

tologie (Leipzig 1864) 222 ff; K. Strube, Studien iiber den Bilderkreis von Eleusis,

Leipzig 1870; R. Forster, Der Raub und die Kiickkehr der Persephone, Stuttgart

1874; H. Sauppe, Attica et Eleusinia, Index schol. Gott 1880/1; P. Foucart, Le
culte de Pluton dans la religion dleusinienne , Bullet, d. corr. hell. VII (1883),

387 ff; Wilamowitz, Philol. Unters. Vn (1884), 207 ff; E. Curtius, Athen und

Eleusis, Deutsche Rundschau XXXIX ^1884)* 200 ff; Dittenberger, Die eleusini-

schen Keryken, Hermes XX (1885), 1—40; A. Nebe, De mysteriorum Eleusinio-

rum tempore et administratione, Halle 1887, Diss.; Job. Toepffer, Attische Gcnea-

logie, Berlin 1889, S. 24 ff. [Der eleusinische Priesteradel.] Baumeisters Denk
maler, Eleusinia, S. 470 ff; P. Stengel, Mullen Handb. d. kl. Altertums. V. 3,

lloff. ; Rosehers Mythol. Lexikon II, Art. Iakchos und Kora und Demeter;
Erw. Rohde, Psyche (Freiburg und Leipzig 1890—1894) 256 ff. Vgl. endlich

die in der vorhergehenden Anm. augefiihrten Abhdl. 0. Kerns in den Mitt. d. arch.

Inst., in denen die Annahme von Wilamowitz widerlegt wird, dafs die spiitere Ge-
staltung des elousinischen Kultus auf orphischen Einflnfs zuruckzufuhren sei.

2) Nagelsbach, Die nachhomerische Theologie des griech. Volksglaubens,

NUrubcrg 1857: Wilamowitz, Philol. Unters. VII, 199 ff; Beloch , Gr. Gesch
I, 234 ft.; Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums II, § 376 - 379. 449—452; Erwin Rohde
a. a. 0.
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einzelnen Getter verloren aber allmahlich bei den hoher Gebildeten an

Selbst&ndigkeit und Individualist, als sich unter dem Einfluls der vor-

geschrittenern sittlichen und sozialen Anschauungen die Idee einer die

Welt and ihre Ordnung beherrschenden und bestimmenden gottlichen

Allmacbt entwickelte und zugleich eine ethischere Auft'assung des gott-

licben Wesens geltend machte. Man begann die Gutter als Triiger des

in Zeus verkorperten Inbegriffes der gottlichen Allmacht und ewigen

Weltordnung zu betrachen l
.

W&hrend so die Religion des ionischen Epos und mit ihr auch

manche Legende eine f'reilich den Kultus nicht beruhrende, rationali-

stische Umge8taltung erluhr, verbreitete sich mit dem wirtschaftlichen

and potitischen Emporkommen der untern Stande die Verehrung volks-

tumlicherer Gottbeiten. Die auf himmlischer Hdhe thronenden, den

Menschen entriickten Olympier befriedigten nicht das religiose Bediirf-

nis des Volkes, in dem der Einzelne das Elend und die Biirde des

Lebens in voller Schwere empfand * und dariiber hinaus nur ein

leeres, trostloses Schattendasein im Hades zu erwarten hatte. Das hef-

tigere Verlangen nach unmittelbaren Beziehungen zur Gottheit, nach

Erlosung vom irdischen Leiden und nach bessern Hoffhungen fiir das

Jenseits begunstigte die Ausbreitung des orgiastischen Dionysoskultus,

an den sich der Unsterblichkeitsglaube kniipfte. Man wandte sich aber

auch den lokalen Erd- und Naturgottern zu, die den Anbau des

Ackers segneten und die Seelen der Verstorbenen in ihre Tiefe auf-

nahmen, wo sie nicht blofs wesenlose Schatten waren, sondern bewufste

Wesen blieben und die Erinnerung an ihr irdisches Leben behielten.

Die wachsende Bedeutung des Kultus der Unterirdischen und des Un-

1) Sehon in der Telemachie (Od. IV, 236) heifst es: «ra> tooV SXXors £XXa>\

lt*i uyaiMSr x$ xaxoV re dido?, dvvaxai yaq anavxa. Hesiod. Theog. 74. 885

;

Hymcus au Apoli. 133; Archilochos, Frgm. 88; Terpandros, Frgm. 1: Zsv ndyxtuy

nunw ayqvwQ. Kallinos, Frgm. 1, t. 9 und 12: MoiQai, il/uap/uivov. Bei

Mimnermos , Frgm. 2 sind too* gleichbedentend mit Ztvg , ebenso Semonides,

Frgm. 1 Oe6( mit Z*t>$ (xiXos fit* 2*v$ Ijjre* paQvxrvnoq ntiyxtav So*' lor*). Frgm.

7 tetzt in gleicher Bedeutung too'$, 'oXvpmoi and Z«i»V. Bezeichnend ist auch

Solon, Frgm. 4 und 13. Vgl. F. F. C. Fischer, De deo Aeschyleo, Amsterdam

1892, Diss, und dazu N. Wecklein , Berl. phUol. Wochenachr. 1894, Nr. 15,

Sp. 453.

2) II. XVII, 446: ov fiiy yuq xl iaxiv 6^vQ<6rtQov aydgdi |
navxmy , ocaa

« y«i«y im nvtiti i« xa\ Ipne*. Vgl. Od. XVIII, 130. Hesiod. Erg. 90 ff. 160ff.:

di fiiQia XvyQa xar' aVtoWnov? dXdXuxai' nXtiij piv yetQ yaia xaxdSy ,
nXet^

It JcAnooa. v. 176 ff.: vvv yc?o <fi? yivot iox\ oidqoioy ovdi not* fya? |
nav-

«wrai xafuirov xai oi^vos, ovdi n vvxtqiq
\
<p9ei$6/ueyoi- /aAfnar dh too* datcovet

u^/tyaf.
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sterblichkeitsglaubens fUr das Volks- und Staatsleben zeigt sich in der

EinfUhrung der Blutsiihne und in der Hegelung des Blutrechtes K

Im Mittelpunkte dieses Kultus standen die chthonische De meter
und ihre Tochter Kore (Persephone) 8

. Viell'ach wurden mit ihnen

andere verwandte Gottheiten verbunden und zwar haufig zu einer

Dreiheit s
, aber wahrend die Benennung dcrselben schwankt, kehren

Demeter und Kore uberall wieder. Das horaerische Epos verrat keine

Kenntnis von diesem Kultus. Persephone erscheint da als die furcht-

bare fIerrin im Totenreiche , Demeter durchaus nur als Gottin des

Ackersegens *. Erst in nachhomeriseher Zeit traten Demeter und Kore

1) Vgl. Bd. P, 504; IP, 229.

2) Bd Homer heifst die Gottin HtQaetfoptia. — ntgottfovn: CIA. II, 1995.

3765. — 4>tQaetf6vn{a) bei Pindar, Simonides in krctischcn und spatern attiscben

Inschriften: CIA. II, 1774. 2225. 2718. 2729 u. s. w. +f(#<<ra"tt : CIA. II, 699

und auf der Sesselinschrift des Dionysostheaters: CIA. Ill, 293. Vgl. Plat.

Kratyl. 404 c und Demosth L1V (g. Konon) 8, daraus Hesych. s. v. 4>fQi(fdrru>v.

Die attischen Dichter sagen meist HtQaiqarin: Aeschyl. Choeph. 483; Euripid.

Orest. 904; Phoin. 684; Hel. 173; Aristoph. Thesm. 287; Froschc 671. Auf den

Vasenbilderu begegnen sehr schwankende Formen: TltQotfaia
,

IJfQOuitfaia
,

4>tgo-

tfatta; 4>tQtqaott. — nr^tyoveia war nach Hesych. s. v. die lakonische Form.

(n)r,Quf6i {t auf einem Helm a us Lokroi Epizephyrioi. IGA., Nr. 538 = Kaibel,

Inscr. gr. Sicil. et Italiae, Nr. G31. Naheres und iiber die Deutung des Nameus
vgl. bei R. Forster, Raub der Persephone, S. 276 ff. und L. Bloch, Roscbers Myth.

Lex. II, Art. Kora, Sp. 1286 ff.

3) So bliihte in Hermione der Kultus der unterirdischen Demeter in Ver-

bindung mit dem unterirdischen Zeus unter dem Namen Klymenos und mit der

Kore (auch Mcliboia genannt. Lasos b. Athen. XIV, 624a): Bd. P, S. 209,

Anm. 6. In Korinthos: Demeter, Kore, Pluton. Vgl. Paus. II. 18, 3. In

Triphylien: Demeter, Kore, Hades. Vgl. Strab. VIII, 344. In Amorgos:
Demeter, Kore, Zeus Kubuleus , in Mykonos: Demeter, Kore, Zeus Buleus.

Vgl. Bd. P, 297, Anm. 3. In Delos: Demeter, Persephone, Zeus Eubuleus und

andere ^^oVio*. Vgl. Bullet, d. corr. hell. XIV, 505, Anm. 4. Weitere Nachweise

bei Foucart, Bullet, d. corr. hell. VII (1883). 402; vgl. auch die Zuaammenstellung

L. Blochs a. a. 0., Sp. 1288 ff. Auch in Eleusis verehrte man neben Demeter

und Kore den Pluton: CIA II, 834b. Es treten daselbst aber noch zwei Triaden

auf: rui deal mit Triptolemos und 6 3«o'c, »; mit Eubuleus verbunden. Vgl.

CIA. IV. 2, Nr. 27b; II, 1620b, c; III, 1108. 1109. — Erw. Rohde, Psyche 195,

Anm. 3 wendet sich mit Recht gegen die Ubertragung bestimmter Namen
(Xoscbcke, Dorpater Prop. 1883, S. 16) auf die unbestimmt gelassenen Gottheiten

6 9tug und »j Gegen die ldentifizieruug des eleusinischen Eubuleus mit

ZftV Fvt»v).fr< durch 0. Kern, Mitt. d. arch. Inst. XVI (1891), 12 vgl. Erw.

Kohdi> ft. ft. 0. 696, der erstern wohl richtigcr als eine von Zeus Eubuleus abge-

treniite, zum Horos herabgesetzte Gestalt auffafst.

4) II. IX. 167 569; Od. X, 491. 534. — Demeter: II. II, 696; V, 500; XIII,

322; XXI, 76; od. V, 125. Das Verhaltnis zwiechen Mutter und Tochter keunt
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in die engste Verbindung und tauschten gegenseitig ihre Eigenschat'ten

aus, so dafs beide chthoniscbe Gottbeiten wurden, die den Anbau des

Ackers and die Seelen der Verstorbenen anter ihrer Obhut batten l
.

Obschon auch an andern Orten der Kultus der beiden Gottinnen *

den an ihra Teilnehmenden HofFnungen auf ein besseres Los im unter-

irdischen Seelenreiche erweckt haben mag, so hat sich docb nur in

Eleusis und in den von Eleusis abhangigen Kultstiitten eine inner-

liche Verbindung zwiscben solchen Hoffnungen und dem Kultus

ausgebildet 3
. Den Ursprung desselben erkl&rt die im homerischen

Hymnus auf Demeter 4 erhaltene , eleusiniscbe Legende 6
. Kore wird

von Ai'doneus ohne Demeters Wissen, aber im Einverst&ndnisse mit

Zeus 6
, nach dem Hades entfuhrt Ihre Mutter meidet darauf den

< >lyrapos und durchstreift in Gestalt einer alten Frau die Erde. In

Eleusis findet sie im Hause des Keleos und der Metaneira als Pflegerin

ibres Knaben Aufhahme. Als dann ihre gottliche Natur offenbar wird,

befiehlt sie, ihr einen Tempel und Altar zu errichten und verspricht die

Einsetzung der Weihen. In diesem Tempel weilt sie in ibrem Grolle

ge3ondert von den andern Gottern, und die Erde tragt keine Frucht,

bis Zeus den Hermes zu Hades sendet und ibm die Entlassung der

Persephone an die Oberwelt anbefiehlt. Hades gehorcht, reicbt aber der

Persephone einen Granatkern, der sie verpflichtet, zu ihm zurttck-

nur der spit interpolierte Vers II. XIV, 326 und die gleichfalls spate Nekyia: Od.

XI, 217; vgl. W. Mannhardt, Mythol. Forsch. (Strafsburg 1884) 225 ff. Ob Homer

hereto den Mythos vom Raube kannte, ist zweifelhaft (vgl. die Litteratnr tiber

die Streitfrage bei L. Bloch a. a. 0., Sp. 1311), sicherlich war ibm aber der fur

den eleusinischen Glauben besonders wicbtige Zug ron der periodischen Wieder-

kebr der Geranbten unbekannt. Vgl. Lehrs, Populiire Aufsatze* 277 ff.

1) Freilich blieb in der Volksvorstellung Persephone vorwiegend Unterwelts-

konigin, deren Natur sich aber durch die Ankindung an Demeter gemildert batte.

Vgl. die Zusammenstellung von L. Bloch a. a. 0., Sp. 1320 ff. und 1333.

2) Uber den in der Peloponnesos verbreiteten, uralten Kultus der eleusinischen

Demeter, deren Name nicht von dem attischen Orte Eleusis herkommt, vgl.

Bd. I*, S. 307, Anm. 3 und L. Bloch a. a. O., Sp. 1337.

3) Erw. Rohde, Psyche 258.

4) Vgl. Bd. P, 146.

5) Uber die urspriingliche Gestalt und die verschiedenen Fassungen der

Legende vgl. Preller, Demeter und Persephone 5fJff. ; R. Forster, Der Raub und

die Ruckkehr der Persephone, Stuttgart 1874; A. Zimmermann, De Proserpinae

raptu et reditu fabulas varias etc., Lingen 1882, Progr.; W. Mannhavdt, Mythol.

Forsch. (Strafsburg 1884) 202ff.; A. Gemoll, Die horn. Hymnen (Leipzig 1886)

276 ff. [daselbst Zusammenstellung der neuern Litteratur]; L. Bloch, Roschers

Mythol. Lex. II, Art. Kora, Sp. 1311 ff.

6) Horn. Hymn. 2. 30. 77. 414; Hesiod. Theog. 914.

Bosolt. Griechlsche 0««cUicbU. II. *. Au9. 23
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zukehren und den dritten Teil des Jahrea in der Unterwdt zu ver-

wcilen. Hermes bringt Persephone zu ihrer Mutter. Bevor die Got-

tinnen nach dem Wunsche des Zeus zum Olympos aufsteigen, stiftet De-

meter, wie sie verheifsen, den heiligen Dienst, nach dessen Ordnungen

man sie in Zukunft verehren solL Sie selbst lehrt die eleusinischen

Ftirsten Triptolemos, Diokles, Eumolpos und Keleos die Weihen und

Kultgebr&uche

Der alteleusinisehe Kultus war also der Gottesdienst einer einzelnen

Gemeinde und mit der Kenntnis der Kultgebr&uche auch das Prieater-

tum der Gottinnen auf jene vier Fiirsten und deren Nachkommen be-

schriinkt Der Kreis der Geweihtcn erweiterte sich in umfassendem

Mafse, als Eleusis im Laufe des 7. Jahrhunderts auf Grund eincs Ver-

trages mit dem attischen Staate vereinigt 3 und der eleusinische Dienst zu

einera attischen Staatskultus erhoben wurde. Als dann Athen sich zu

einer politischen Grofsmacht und zum geistigen Mittelpunkt von Hellas

entwickelte, gewann der eleusinieche Kultus fur ganz Griechenland Be-

deutung 4
. Zu den Weihen wurden alle Hellenen , aber keine Bar-

baren, ohne Unterschied des Geschlechts und des Alters, ja sogar

1) Horn. Hymu. 273: CQyta 6* avrq iyutv vno&jonfiai, ais ay Irtttxtt ivay{a>s

tQdovies ifiCv pivot lXaoxr
t
ode. Anwcisung zur SQr

tafiO0i'vi UgeSy und zu den

oftyta durch die Gottin, v. 474 ff.

2) Uber Eumolpos vgl. S. 77, Anm. 3. Triptolemos gait als Stammvater der

am Kultus beteiligten eleusinischen Geschlechter der K\xxu>*{Jai und KoiQautfat.

Vgl. Job. Toepffer, Attische Gencalogie 101 ff. Geschlechter, die sich von Diokles

und Keleos ableiteten, sind nicht bekannt. — Ein Geheimdienst war der eleu-

sinische Kultus nicht in strongerm Sinne als der vieler gegen Unberechtigte

abgeschlossenen Kultgenosscnschaften Gricchenlands. Vgl. Lobeck ,
Aglaopha-

mus 272 ff.

3) Vgl. Paus. I. 38, 3; II. 14, 2 und dazu S. 77, Anm. 1. Vgl. ferner

A. Mommsen, Heortologie 63 ; U. Kohler, Mitt. d. arch. Inst. IV (1879), 268 ; Wi-

lamowitz, Philol. Unters. I, I26ff. ; Joh. Toepffer, Att. Genealogie 4£ff.

4) Um 440 verordneten die Atbener, dafs die Bundner ebenso, wie die Athener

selbst Erstlingsgaben von der Ernte den Gottinnen darbringen sollten, zugleich for-

dcrtcn sie auch die iibrigeu hellenischen Stadte auf, gemaTs der Vatersitte und

dem delphischen Spruche solche Gaben nach Eleusis zu seoden. CIA. IV. 2,

Nr. 27 b (Dittcnberger, Sylloge inscr. gr. , Nr. 13). Im 4. Jahrhundert brachten

noch viele StSdtc Erstlingsgaben nach Eleusis, und diejenigen, die es unterliefscn,

wurden oft vom delphischen Gotte dazu ermahnt. Isokr. Paneg. 31. Mit dem
Sinken der athenischen Macht horten auch die «n«e/nr» auf. Im Jahre 329/8 er-

hielt Eleusis aufser von den Atbenern selbst nur noch von den attischen Kleruchen

Erstlingsgaben. Foucart, Bullet, d. corr. bell. VIII (1884), 207. Spaterhin wurde

das Darbringen der anaqxat wieder haufiger. CIA. Ill, 85; Aristeid. Eleus. 417;

Panath. 167. Vgl. dazu Nebe, De Eleusiniorum tempore et administratione publica

^Halle 1886, Diss.) 12f.
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Sklaven, zugelassen. Die einzige Vorbedingung fur die Aufnahme war
rituale Reinheit. Daher waren die mit einer Blutschuld Behafteten und

die wegen einer Blutthat Angeklagten ausgeschlossen *.

Bei der Vereinigung mit A then verlor zwar Eleusis seine

politische Sonderstellung, und auch die Terapelverwaltung ging auf den

attischen Staat Uber 8
, aber die hohen Priestergeschlechter fandcn Auf-

nahme in den herrschenden Adel Athens. Die vier Oberpriester hatten,

wenigstens in spaterer Zeit, sogar das Ehrenrecht der lebenslanglichen

Speisung im Prytaneion s
. Demeter wurde neben Zeus und Apollon,

den Stammgottern dee attischen Adels, in die feierliche Schwurformel

aufgenommen 4 und die eleusinischen Gottheiten erhiolten am Fufse der

Burg ein Heiligtum, das st&dtische Eleusinion 6
. Die hochste Priester-

wiirde, die des Hierophantes, der bei der Mysterienfoier die hei-

ligen Dinge zeigte und die das mystische Drama begleitenden Ges&nge

anstimmte, blieb im erblichen Besitze der Eumolpiden 6
. Die Ge-

samtheit dieses Geschlechts hatte ferner das erbliche Vorrecht, fur eine

dem Ritualgesetz entsprechende Feier des eleusinischen Festes Sorge zu

tragen, die sich miindlich fortpflanzenden Satzungen des heiligen Rechts

auszulegen und in Religionsprozessen , die sich auf die Mysterien be-

zogen, unter dem Vorsitze des Basileus Recht zu sprechen 7
.

1) Hdt. VIII, 65; Isokr. IV, 157; Plut. de exil. 17, p. 607 B; Iuliau, Or. VII,

239. Einweihang von Sklaven: CIA. II, 834b; vgl. IV, 1; II, 1661; Theophilos,

Frgm. b. Kock, Com. att. frgm. II, 473. Uber die Befleckung durch Blutschuld

vgl. S. 229, uber den Ausschlufs der mit einer Blutschuld Behaftetcn Oder wegen

einer Blutthat Angeklagten yon alien vdfHjia vgl. S. 230, Anm. 4. Weiteres bei

Lobeck, Aglaophamus 15 ff.; Job. Toepffer, Attische Genealogie 77; Erw. Rohde,

Psyche, S. 263, Anm. 2.

2) Vgl. S. 77, Anm. 1.

3) R. Schoell, Hermes VI (1872), 14 f. 32; Wilamowitz, Philol. Untersuch.

I, 126. Vgl. dazu die Bemerkungen A. Mommsens, Burs. Jahresb. 1889 III, 240.

4) Aristoph. Ritt. 941; Demosth. LII (g. Kallipp.), 9; Deinarch. im Schol.

Aiscb. I, 114; Pollux VIII, 122. — CIA. I, 9. 13; II, 49b. 578. — W. Hofmann,

De iurandi formulis apud Athenienses (Strafsburg 1886, Diss.) 26 ft.

5) Vgl. S. 89 Anm. und dazu L. von Sybel, Mitt. d. arch. Inst. IV, 845 ff.;

O. Kern, ebenda XVII, 133.

6) Vgl. S. 73, Anm. 3. — Uber das tftdvuv der le<ia vgl. 'tkpift. ap/moA.

1883, p. 81; CIA. Ill, 713; Harpokr.; Phot. Suid. Hesycb. s. v. UQo<pavt^. —
Gesang: 'Eyij^. «>/o«oA. 1883, p. 79; CIA. Ill, 713; Arrian, Epikt. III. 21, 16;

Philostr. V. Soph. II, 20. Weiteres bei Lobeck, Aglaophamus 47 ff.; Toepffer,

Att. Genealogie 46 ff. — Uber die Hierophantis, die ebenfalls aus dem Ge-

scblechte der Eumolpiden war, vgl. Toepffer a. a. 0. 61 ff.

7) CIA. IU, 5. - CIA. IV. 2, 27b, II, 834a; ttpif*. dQXmoX. 1887, p. 111.

Vgl. Ps. Lys. g. Andok. 10; Andok. Myst. 116. Uber die attischen Exegeten-

23»
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Andere Vorrechte mufste der eleusinische Adel mit den zu den

attischen Eupatriden gehorenden Kerykes 1 teilen. Die Befugnis zur

Einweihung in die Mysterien stand ebenaowohl den Kerykes wie den

Eumolpiden zu *. Ersteres Geschlecht stellte auch die drei Priester, die

ihrera Range nach dem Hierophantes am nachsten standen, den Dadu-
chos oder Fackeltrager, den Mysterienherold (Keryx) und Altar-

priester 8
.

Die oberste Leitung des My sterienfestes ging auf „den

Konig", das sakrale Oberhaupt Athens, iiber, dem in geschichtlicher

Zeit namentlich bei der Anordnung des Festzuges und bei den Opfern

fiir Rat und Volk vier Epimeletai der Mysterien zur Seite standen.

Letztere wirkten auch bei der dem „Konig" obliegenden Verpachtung

der eleusinischen Tempeigiiter mit 4
.

Nach und infolge der Vereinigung mit Attika vollzogen sich ein-

greifende Umgestaltungen des Kultus und des Programmes der My-

sterienfeste. Der homerische Hymnus nennt Triptolemos nur unter

den eleusinischen Fiirsten, denen Demeter ihre Weihen lehrte, in der

attischen Legende erscheint er scbon im 6- Jahrhundert als Stifter und

Kollegien Bd. I', 679, Anm. 3. — Demosth. XXII (g. Audrot.) 27; vgl. Plut.

Alkib. 27 ; Thuk. VIII, 53. Weiterea bei Toepffer a. a. O. 66.

1) Vgl. S. 94, Anm. 5.

2) CIA. IV. 1, v. 23: n(v)etv tf" e?(vo* roi() odat x«i Ev(f*o\nut<vv).

Die Einweihung war unabhangig von der Bekleidung eines priesterlichen Amtes

and stand alien Angehorigen der beiden Geschlechter zu. Dittenberger, Hermes

XX, 31. Vgl. CIA. II, 605; "E^. op/atoA. 1883, p. 81, Nr. 10; Plut de exil.

17. Weiteres bei Toepffer, Att. Genealogie 77; P. Stengel, Miillers Handb. d.

kl. Altert V. 3, 122.

3) <f yfov x<>e (die Fackel war ein Attribut der Kore , das dann aucb auf

Demeter und Iackchos iibergingl: Andok. Myst. 127; Schol. Aesch. ID, 18;

Aristeid. XIX, 417. Im 5. und 4. Jahrhundert war das Amt mehrere Generationen

hindurch im Besitze der zu den Kerykes gehorenden Familie des Kallias. Vgl.

Dittenberger, Hermes XX, 11, wo nachgewiesen wird, dafs es stets den Kerykes

verblieb. Der Daduchos trug, wie der Hierophantes die <rroA»J
,

xb^ij und das

ax(>6<piov. Vgl. Athen. I, 21 ; Plut. Aristeid. 5 und S. 77 , Anm. 3. Beiden zu-

sammen lag vor dem Beginne der Mysterien die neonate (S. 230, Anm. 4) ob,

d. h. die feierliche Proklamation, wodarch Barbaren und die mit einer Blutschuld Be-

hafteten oder wegen einer Blutthat Angeklagten ausgeschlosscn warden. Isokr.

IV, 157; Schol. Aristoph. Froscho 369; Origines c. Cels. HI, 486. — Mit dem
Hierophantes hatte er auch die Darbringang der Erstlingsgaben von der Ernte

fur Gottinnen anzubefehlen. CIA. IV, 27 b. Das Amt war ebenso, wie das des

xijQvS (in romischer Zeit ffpoxijev*: CIA. ni , 261) und das des inl tA /top?

ItQtvs (CIA. IV, 1) lebenBlanglich. Naheres uber letztere Priester und ihre wenig

bekanntcn Funktionen bei A. Mommsen, Heortologie 234 ff. ; Strube, Bilderkreis

von Eleuais 30 ff.; Dittenberger a. a. 0., Job. Toepffer, Att. Genealogie 86.

4) Vgl. S. 165, Anm. 2; S. 166, Anm. 1 und S. 136, Anm. 2.
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Verbreiter des im Hymnus bereits vorauBgesetzten Ackerbaues. Demeter

sollte ihn mit der Feldfrucht beschenkt und zur Verbreitung des Ge-

treidebaues ausgesandt haben. Attischer Einflufs verschaffte dem Tri-

ptolemos im eleusinischen Kultus einen hervorragenden Platz K In dem
urn 440 gefafsten Volksbeschlusse tiber die eleusinischen Erstlingsgaben

ist er mit den Gottinnen zu einer Dreiheit verbunden f
.

Von grofserer Bedeutung wurde die Einwirkung des Dionysos-

kultus. Iakchos 3
, der mystische Dionysos, gehorte bereits im

5- Jahrhundert zu den Hauptgestalten des eleusinischen Kultus 4
, war

ihm aber ursprllnglich fremd. Im homeriscben Hymnus kommt er nicbt

vor, ferner fehlt in dem zahlreichen eleusinischen Priester-Personal ein

Iakchospriester , und auch das Kultbild im eleusinischen Heiligtume

(Telesterion) stellte die beiden Gottinnen ohne Iakchos dar 5
. Dagegen

hatte letzterer in Athen ein Heiligtum mit einem Kultbilde 6
, das all-

jahrlich bei dem grofsen Mysterienfeste „ ausgeftihrt " und in Eleusis in

Empfang genommen wurde 7
. Dieser chthonische Gott 8 war also in

1) Daretellung der Aussendung des Triptolemos bereits auf schwarzfigurigen

Vasen (vgl. S. 332), dann namentlich auf einer Vase des Hieron (vgl. 8. 334):

Strube, Bilderkreis von Eleusis 5ff.; L. Blocb, Roachers Mythol. Lex. II, Art.

Kora, Sp. 1344. 1349. 1369 f. — Auch nach der Lehre der Orphiker erhielteu Eubu-

leus und Triptolemos von Demeter das Gescbenk des Ackerbaues. Paus. I. 14, 3

;

Orph. Hymn. 41, e. Weiteres bei Lobeck, Aglaopbamus 818 ff.; R. Fbrster, Raub

der Persephone 40 ff.; L. Bloch a. a. 0., Sp. 1317 ff. Der hom. Hymnus setet

v. 306 den Betrieb des Ackerbaues voraus.

2) Vgl. 3. 352 Anm. 3.

3) Die neuere Litteratur bei Hofer , Roscbers Mythol. Lex. 11 , Iff., Art.

Iakchos.

4) "fcjffof-Rufen der Mysteu: Hdt VIII, 65 (vgl. Trautwein, Hermes XXV,
527. 561). — Vgl. Pind. Isthm. VI, 3: XaXxoxgorov na^edgoy Jafuire^ot . . . Jto-

yvcov. Soph. Antig. 1120. Bei Strab. X, 468 heifst Iakchos aQxnr^K pv-

<n"jp<ttt» und rifr Jt)f4^g<X dnifiwy. Vgl. Schol. Aristoph. Frosch. 343; Aristeid.

Eleus. 30.

5) 0. Kern, Mitt. d. arch. Inst. XVII (1892), 138 ff.

6) hxXitor: Plut. Aristeid. 27; Paus. I. 2, 4. Vgl. E. Curtius, Stadtgesch.

von Athen, p. XXIV und 204.

7) iiayttv tov'Iukxov: Plut. Them. 15; Cam ill. 19 . . ifrXnvvur roV "Ia*xor :

Plut. Alkib. 34. roV 'laxXov 4* «<rrfoj *EXevoTvdd6 niftntiv. Plut. Phok. 28. —
nQonifinuv toV laxxov. CIA. II, 467. 471. Vgl. 'Etfnf*. op/oioi. 1887, p. 175,

Nr. 36, v. 21: 'F.Xevairi tov '/odx/ou vnoSoX ^-

8) Iakchos war von dem Dionysos, wie ihn der attische Kultus auffafste,

recht verschieden, wurde ihm aber oft gleichgesetzt. Strab. X, 468; Schol.

Aristoph. Frosche 324. 404 ;
Heaych. Suid. s. v. "laxxos. Vgl. Sophokles b. Strab.

XV, 687; Plat. Phaedr. 265 b; Schol. Sophokl. Antigone 1115. Aristophanes

trennt in den „Froschen i4
beide. Vgl. Arrian. Anab. II. 16, 3: Ufyraloi Jiovvaov
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Athen zuhau8e und wurde von dort in den eleusinischen Gotterkreis

eingeftihrt 1
, wodurch sich auch die heilige Handlung, deren Dar-

stellung den Mittelpunkt des Festes bildete, um einen Akt erweiterte.

Alljahrlich feierte man zwei Mysterienfeste. Die kleinen My-

sterien wurden im Anthesterion (Marz) zu Agra, einem Vororte Athens,

am Ilissos begangen *. Sie waren eine vorbereitende Feier, da der

Einweihung in die grofsen Mysterien die Vorweihe in die kleinen vor-

angehen mufste. Im Ubrigen fehlt es an genaueren Nachrichten iiber

den Verlauf und das Wesen dieses Festes 8
.

Die Feier der grofsen Mysterien begann in Athen spatestens am
16. Boedromion (September). An diesem Tage imterzogen sich die

Mysten einer grofsen Reinigung im Meere *. Feierliche Umziige und

ToV Jt6( xai KoQtji oijiovotv, aXXov tovxoy Jtovvaov xai fivanxof xovxip ttfi

Jtovvay, Qtfaiy, inqdtxai. Cic. de nat. deor. II. 24, 62. Meist gait Iak-

chos als Sohn der Persephone und des Zeus jfoVioj, bisweilen heifst or Gemahl

der Demeter oder Sohn des Dionysos. Die Orphiker identifizierten ihn mit dem
thrakischen Zagreus oder dem phrygischen Sabazios. Ygl. die Znsammenstellung

der Angaben bei Hofer, Koschers Mythol. Lex. II, 2 ff., Art. Jakchos.

1) Q. Kern, Mitt. d. arch. Inst. XVII (1892), 142 ist der Ansicht, dab das

Ansehen des Iakchos wesentlich dadurch gehoben worden sei , daTs der Sieg bei

Salamis auf den lakchos-Tag fiel.

2) Vgl. S. 90 Anm. — Im Anthesterion : Pint. Demetr. 26. Vgl. Ad. Schmidt,

Gr. Chronologie, S. 290 [19—21 Anthesterion]. Um die Frubjahrsnachtgleiche:

A. Mommsen, Burs. Jahresb. 1889 III, 240. — Bekker, Anecd. gr. I. 326, 24 und

33-1, 11: 'Aygat' xu)(>(ov ?£<o tqf noXsutf, leooy JrifujxQOi, 4y y to' fuxQa ft vaxt,out

ayetat. Polyain. V, 17; CIA. I, 200c. 273e. f; Af*rp(of iv Uypns). CIA. D,

315: r^c 9vote{) %y e&voav iv ro*(s nQ)6s "Ayonv fivax^qloi^. Weitere Angaben bei

E. Curtius, Stadtgesch. von Athen, p. XXIV.
3) Plat. Gorg. 497 c; Plut. Demetr. 26; Schol. Aristoph. Pint. 845. — In der

Stiftungslegende spielt Herakies eine hervorragendo Rolle. Schol. Aristoph. Plut.

845. 1013; Diod. IV, 14. Demeter trat bei der Feier hinter Persephone (Schol.

Aristoph. Plut. 845; Athen. VI
, 63) und Dionysos zuriick. Steph. Byz. s. t.

Uyoa (r« fiixgd ftvoxqQta — fi<f*lf*a rwv ntgi Juivvaov). Erw. Rohde, Psyche

262 erklart die kleinen Mysterien fur eine Iakchosfeier, doch gehen die Ansichten

dariiber sehr auseinander. Gegen einen Kultus des Iakchos zu Agra namentlich

Strube, Bilderkreis von Eleusis 56. 65. 78 ff. 84. 97. — Reinigung bei dem Feste:

Polyain. V, 17. Weiteres bei A. Mommsen, Ileortologie 373 ff.; L. Bloch,

Roschers Mythol. Lex. II, Sp. 1338, Art. Kora und Hofer ebenda II, Sp. 8, Art.

Jakchos.

4) Der 13. und 14. Boedromion waren, wenigstens in romischer Zeit, Rust-

tago: CIA. Ill, 5 uud dazu A. Mommsen, Burs. Jahresb. 1889 III, 238. Beim

Begin uc des Festes gebot der Bas ileus durch eine n p© (vgl. S. 230,

Anm. 4 uud 8. 356, Anm. 3) alien Unberechtigten sich fern zu halten. Schol.

Aristoph. Frosche 371: Pollux VIII, 90; Philostr. Vit. ApoU. IV, 18; Lukian,

Demon 34; Alex. 38. — Die Reinigung fand am 16. Boedromion statt; dieser
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§17. Die Herr&chaft der Peisistratideu.

Opfer raogen die nacbsten Tage ausgefullt haben l
. Das Band zwischen

dem st&dtiscben und eleusiniscben Abscbnitte des Festes bildete der

Festzug nacb dem vier Stunden entfemten Eleusis. Am 19 Boedro-

mion wurde das Bild dee jungen lakebos aus dem lakebeiou gebolt

und in grofser Prozession auf der heiligen Strafse den elcusinischen

Gdttinnen zugeflibrt. Die mit Myrthen geschraiickten und Fackeln tra-

genden Mysten riefen unausgesetzt den Nameu dee Gottes und stimmten

beim Durchschreiten des Marktes das lakcbos-Lied an. Da auf dem
Wege allerlei religiose BrSuche vollzogen wurden, so kam der ohnehin

scbwerfttfbge, aus vielen Tausenden zusammengesetzte Zug erst nacbts

(also am 20.) bei Fackclachein in Eleusis an 8
. An den nacbsten

Tag hiefs aX«dt fivoiui. Polyain. Ill, 11; Plut. Pbok. f. ; de glor Athen. 7;

vgl. "E<ffiu. aQfiaok. 1887, p. 177, v. 20. Dicsc religiosen Rciuiguugeu, welche das

£:mze Feet begleiteteu, hatten fur die Mysten einc grofee Bcdcutuug. Uber Soiot

fitarat bci Aristoph Frosch. 835 iin Sinne der „Reincn" und ootovv in der Be-

deutuag ritualer Ueiuigung uud Siibue vgl. Erw. Robde, Psyche, S. 265, Anm. 2.

Vgl. uber Anstalten zur Keiuigung auch W. Dorpfeld, Mitt, d arcb. Inst. XIV
(1889), 124.

1) Vermutuugen iiber den Verlauf des Festes bei A. Momrasen, Heortologie

221 ff. uud Bursians Jahrcsb. 1889 111, 238. Vgl. aucb Nebe , De mysteriorum

Eleusiniorum tempore etc , Halle 1886, Diss.

2) Nacb Plut. Camill. 19; Pbok. 28 und Schol. Aristoph. Frosche 324

rail' (ivajnoimy iaii q eixd(, iy 3 toV
v
/«x/o* itdyovoi) fand die „AusfUbrung des

lakebos (vgl. S. 357, Anm. 7j am 20. Boedromion statt, nacb CIA. Ill, 5 (nicht

vor der Zeit Hadrians) dagegen am 19. Nacb Hdt. VIII , 65 batte Dikaios die

Vision des lakchoszuges vor dem Scblacbttage bei Salamis, der mit dem Iakchos-

Tage, d. h. dem 20. Boedromion zusammengefallen seiu soil. Polyain. III. 11, 2;

Plut. Them. 15 (wo die Vision auf den Schlacbttag selbst verlegt wird). Mit

A. Mommsen, Heortologie 227 ff. und Dittenberger, Syllog. inscr. gr., Nr. 387 (CIA.

HI, 5) ist anzunebmeu, dafs der Zug am Licbttage des 19. die Stadt verliefs und

nach Anbrucb der Nacbt, mitbin am 20., dem eigentlicben Iakcbos-Tage, in Eleusis

eintraf. Vgl. Euripid. lou. 1076: aia/vrofjm tov noXivftvo* 9e6y ti nagd xaXXi-

X<j(>ot<n naynti Xn/Anada de<DQ6v tlxitdutv ot/'trm iyyifioi avnvot tav. Andok. Myst.

121: to dexarp latnpivov — tats d' eix«ai, ftvar^foK tovtote xtX. — Die Mond-
finsternis vom 20 21. September 331 fand statt ntgl ijr tuv ftvax^aiy reSy

l49ijvpat ttQ/rlv. Plut. Alex. 21. Uber den aequinoktionalen Sounenstand zur Zeit

des Festes vgl. Berl. pbilol. Wocbenschr. 1886, Nr. 45, Sp. 1407 ff. Kats- und
Volksbeschliisse fehlen vom 19. bis 23. Boedromion einschlielslich, denn

CIA. II, 303 ist die Erganzung (fl)o(qcfpoftttSyoc eixoar^)i kaum biureicbend ge-

sicbert.

lakchos «Jp«iOf &eo<: Aristoph. Frosche 395. — lakchos-Rufen der Mysten:

S. 357, Anm. 4 Chor der Mysten: Aristoph. Fr5sche 325 ff. — lakcbos-Lied:

Hesych. Suid. s. v. "J«x/oc; Hesych. s. v. JtayoQ«(. Naheres uber den Zug bei

A. Mommsen, Heortologie 224 ff.; Schomann, Gr. Altert. IP, 886 ff.; P. Stengel,

Miillers Handbuch d. kl. Altertumsw. V. 3, 124; Hofer, Roscbers Mythol. Lex.

II, 7ff., Art. lakebos.
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360 Viertea Kapitel.

Tagen fand die Hauptfeier atatt , die unter Opfern 1
, Reinigungen *,

Fasten 3 und frohlichen Nachtfeaten am Geatade 4 begangen wurde.

Den Mittel- und Glanzpunkt des Featea bildeten die heiligen Hand-

lungen (dqw^eva) in dem nur den Eingeweihten zuganglichen Weibe-

tempel (Teleaterion). Wir sind iiber dieaelben nur ungenugend durch

die Angaben spater Schriftateller unterrichtet, da das den Scbauenden

auferlegte Gebeimnis 6 gut bewabrt wurde. So viel atebt indesaen feat,

dafa weder Predigten mit Entwickelung der Allegorie gehalten, nocb

Lebren einer reinern, iiber den VolkBglauben binauagehenden Religion

entbtillt wurden e
. Man stellte viehnebr die beilige Geecbichte vom

Raube der Kore, dem Irren der Demeter und der Wiedervereinigung

der Gottinnen in pantomimiachen Bildern dar, die mit bturgiscben

Ges&ngen, vom Hierophanten gesprochenen heiligen Formeln und dem
Vorzeigen von Gotterbildern , sowie allerlei beiligem Gerat begleitet

wurden 7
.

Das iScbauen der heiligen Handlung erfullte die Geweibten mit

der zuversichtlicben Hoffhung, dais aie im Jenaeits ein anderea Los

haben wurden ala die Ungeweibten, dafs ihnen dort ein wirklicbes,

aeligea Leben, jenen dagegen ScblimmeB bevoratande. Die Huld der

Gottinnen sendet auch bereita in dieeem Leben Pluto8, den Reicbtuma-

1) CIA. IV, 27 b; II, 467 (Dittenberger, Sylloge inacr. gr. 347). Uber CIA.

I, 5 vgl. A. Mommaen, Burs. Jahreab. 1889 III, 244. Euripid. Hiket. Iff. Wei-

terea in den in der vorhergebenden Anm. angefuhrten Schriften. — Ed. Meyer,

Geach. d. Altert.
, § 460, S. 730 sagt: „Das Demeterfeat von Eleusis bestebt aua

absurden Zeremonien and derben Spa&en."

2) Vgl. 8. 358, Anm. 4.

3) Clem. Alex. Protrept. II, 21. Vgl. Roacher, Jahrb. f. kl. Philol. CXXXVII
(1888), 523 f.

4) Sophokl. Oed. K. 1045; Aeachyl. im Schol. dazu; Euripid. Ion. 1075 ff.;

Ariatoph. Frosche 325 ff. 371. 344 ff. 445.

5) Ariatoph. Ritter 282; Pa. Lya. g. Andok. 51; Paua. I. 38, 7 u. a. w.

6) Daa iat daa Ergebnia Lobecka, Aglaophamua 6ff. Vgl. R. Forater, Raub
der Persephone 18 ff.; Erwin Rohde, Payche 265 ff.

7) Lobeck, Aglaophamua 69 ff; Erw. Robde, Payche 267. Die Mysterien be-

standcn hauptaachlich aua der Vorfuhrung der bciligcu Handluiig. Daber heifst ea

Andok. Myster. 11. 12: zo prorata notttv und 6gdv rd ytyvoptva. Ea gab weniger

zu horen als zu aehen, die voll Eingeweihten hiefoen inonrai. Uber das <paiv$i*

der leitd durch den Hierophantea vgl. S. 355, Anm. 6. Daa Schauen tritt stets

als das Wesentliche hervor. Vgl. Homer. Hymn. 480: olpioc, og idtt' ontontv

*t>. Pindar. Frgm. 137, Bergk P, 429: "Okptot otrns Mtor xtiva ktX. Sophoklea,

Frgm. 7f>3, Nauck: ol taint dtgx^vus riXij. Eurip. Herakl. 631: to pvtntov

vgyi' tvTixn**' ifti*. Vgl. Hippol. 24. Andok. Myat. 31: ftefivtjo^e xo« /wooxau
io/V »eoiy hi l$t>d. Pa. Lya. g. Andok. 51: ovros ivttvi axoX^v

, ptpov/uerof to

Ugd tntdtixvvt rote dfivtjioii xai tint rtf tptuvfi rd dndt)Qt]ra.
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§ 17. Die Herrschaft der Peisistratiden. 361

s-pender, als Heerdgenossen ins Haas l
. Allein das geistliche Verdienst

des Geweihtseins entscheidet Uber das bessere Los im Hades, eia

Uoterschied zwischen Gut und Bose wird nicht gemacht 2
. Mit Aus-

oahme der mit Blutschuld Behafteten und daher ritual Unreinen wurde

jedennann ohne Priifung seines Lebens und Charakters zu den Weihen

zugelassen. Vielfach faiste man freilich die Einweihung auch als eine

sittliche Forderung auf 3
, aber die Mysten erapfingen weder eine Auf-

forderang zu veranderter Lebensfuhrung , noch eine neue und eigene

Bestimmung ihrer Gesinnung *.

Wie den Geweihten jene feste Zuversicht eingefltilst wurde, dariiber

-alst sich nichts Sicheres feststellen B
. Wabrscheinlich wurde aber am

1; Horn. Hymn. 480: ToA/Sio*, of xdo*' onuney imx^orttuv af^QioTnuy
| 6q &'

iii'i liQtav, of x" eppoooe, ovno9* opolrjy
\
alaav l/et, tpfHpevos vnd Cotptp

ne»e,n. Pindar. Frgm. 137, Bergk I
4

, 429: OXfiio( forte iduv xeiv' ua too

/**»•'. oide fAky piov xeXevxav | oldey dt dtoadoxoy op/«V. Sophokles, Frgm. 733

Naock (Plut. de aud. poet. 4): <oc rp*co A/hot |
xetyoi pooxtay ot xttvxa dtQx&ivx$$

r<i$ I potato' 4$ AXdov xoiade yo\q ftovoif txet
\

$r,v Iffn, xoiq <f* aXXoiot nayx*

ixti xaxa. Vgl. Aristoph. Frosche 455 ff. ; Isokr. Paneg. 28: xijy xeXexr)v
y

ijc ol f*e-

io«/oVrec ntQl re xfc tot plov xtXtvxijs xal xov ov/unaviog attuyog r,dtovt rag iX-

niiti ixovoiy; *Etpqfi. aQxaioX. 1883, p. 81: das xaXov fx xeSv fivOTr}Q(aty
y
ov (jlovov

tirai
j
roy 9avaxoy &yijtois ov xaxoV, aXX* aya&oy. Phantasievolle Scbilderung der

verschiedenen Ortlichkeiten im Hades, des Aufenthaltes der Geweihten beim Pala&le

ies Platon in Myrthenhainen beim heitern Lichte der Sonne, der Meineidigen in

km finstern Schlammpruhle u. s. w. bei Aristoph. Frosche 137 ff. 144. 159. 163.

mtL 279 ff. 289 ff. 31 Iff. 454 ff. Auf dem Bilde Polygnots in der Halle der Kni-

•iier zu Delphi sah man die Ungeweihten , welchc die Mysterien gering geacbtet

aatten, in zerbrochenen Scherben Wasser in ein durchldchertes Fafs schopfen.

Pans. X. 31, 9. 11. Weiteres bei Lobeck, Aglaopbamus 61 ff. 69 ff.

2) Bezeichnend ist derAnspruch des Diogenes: xi Xiyeis, itptj, xQtitxoya poiQav

*itt Uaiatxiaty 6 xX4nxijs ano&ttvtoy q
%

EnafAtiy<ovdas , on fAffivijxat; Plut. de aud.

poet. 4; Laert. Diog. VI, 39. Vgl. Erw. Rohde, Psyche 272 ff.

3) Andok. Myst 31 ; Diod. V. 49, 6.

4) Erwin Bobde a. a. 0. 282 ff.

5} Man hat nicht mit Unrecbt die Weihen mit „den Gnadenmitteln der cbriat-

licben Kirche" verglichen (Schomann, Gr. Altert. II
s
,
397) oder sie geradezu „ein

Sakrament" genannt (Wilamowitz, Philol. Unters. VII, 208). — Erw. Robde,

Psyche 268 ff. wendet sich gegen die symbolisch-naturalistische Deutung der dgoi-

nfvu, der gemafs Demeter als Erde, Persephone als Saatkorn, Raub und Wieder-

Tereinigang als Versenkung des Samens in die Erde und Aufkeimen der Saat aus

iw Tiefe aufzufassen wftre (Preller, Demeter und Persephone , S. 8 ; Gr. Mythol.

I'. 5&2; Strube, Bilderkreis von Eleusis 57 ; A. Mommsen
,

Heortologie 67 ff.

;

L Bloch, Roschers Mythol. Lex. II, 1320, Art. Kora). Die Mysten sollen durch

tit Auschauuug der natursymbolischen, mythisch eingekleideten Hundlung zu der

£iasieht gebracht worden sein , dafs das Schicksal des Samenkornes ein Vorbild

der measchlichen Seele ware, die ebenfalls verschwande, urn wieder aufzuleben.
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Yiertes Kapitel.

Scblusse doe inystischcn Dramas den Glaubigen, wie im Hymnus, die

besonderc Gnade der Girttinnen geradezu verkiindigt *.

Ira Anschlusse an die Mysterienfeicr fanden an den letzten Tagen

des Festes gymniscbe, hippische und musiscbe Wettk&mpfe statt *.

In alterer Zeit veranstaltete man dieselben in jedem dritten und funften

Jabre, spfiterhin j&hrlicb, aber die in das vierte olympische Jabr fallende

penteteri8cbe Feier wurde mit grofserem Glanze begangen 3
.

Die Herrscbaft der Pcisistratiden bat auf die Hebung und Aus-

bildung des eleusiniscben Kultus gewifs einen erheblichen, obscbon nicbt

naber bestiinmbaren Einflufs ausgetibt *. In ibrc Zeit fallt die £ r -

bauung eines neucn Heiligtums, das mebr als doppelt so grofs,

wie das bisberige war 5
.

h.

Unraittelbarer treten die naben Beziebungcn der Peisistratiden zu den

Orpbikern 6 hervor, deren Lebren und Brauche auf einer eigentiim-

Rohde bemerkt, dafs, abgeseben von andern Bedenken, die Analogic selbst nicbt

einmal zutrifft. Dieselbe wSre nur vorbanden, wenn die Seele nach voriibergehen-

dem Eingebcn in die Erdtiefe zu neuem Dasein auf die Erde zuriickkehrte. Eine

Palingenesie ist aber dem eleusiniscben Kultus fremd. Man erfubr aucb in Eleusis

nicbt, dafs, sondern wie die des Lcibcs ledige Seele leben wcrdc; der elcusi-

niscbe Kultus setzte den dem allgemein verbreiteten Scelenkultus zugrunde liegen-

den Qlauben an ein bewufstes Fort leben der Seele nach ibrer Trennung vom
Leibe bei den Eingeweihten voraus. Eine dem Einzelnen uberlassene symbolisch-

allegoriscbe Deutuug mufste ferner zu schwankend und zu wecbselnd sein, als

dafs darauf die uberall ausgesprocliene, bestimmte Cberzeugung Ton dem seligeu

Lose der Geweihtcu im Jenseits hatte beruben konnen.

1) Erwin Robde, Psyche 275.

2) Plut. Sympos. II. 2, 1 , p. 635: *Ey 'EkivoTvt ptra ru (Avoi^ta r/jf nerrij-

yvgaoi itK(ia{ovot)e. — Gymniscbe und hippische Agonc erwMhnt schon Pindar

01. IX, 150; Istbm. I, 80.

3) 'fkftfj. ngfftioA. 1883, p. 110— 1260, v. 50: avfinttr xtfaaXatoy ItQtvoi xal)

ItQtltus eis ir,y TQicttjQtSa rcSr 'EXtvotviwy xai ttf rijV rteyierijQfda xrX. (im Jabre

829/8 = 01. 112, 4). Ebenda 1887, p. 3, v. 25: rfjs nayi}(yvQc)m nay 'EXcv-

civiuv jtir fieyaXtoy. Eleusinia 01. 112, 1 und 2: Dittenberger
,

Sylloge inscr.

gr., Nr. 374 = CIA. II, 741. Aristot. U&n. 54, 7: §(M *i) mmmftdts pltt

(piy $ ti); JqXov ... TtraQtii efi lEXtv{pfyi)a xiX. Mann. Par. Ep. 17: rfg?' or

iv 'Ekevalyt 6 yvpyixoe (uywy iiidti) xrX. Weiteres namentlicb bei Nebe, De Eleu-

siniorum tempore etc. (Halle 188G, Diss.) 16 ff. und dazu A. Mommsen, Burs.

Jahreaber. 1889 III, 2J9.

4) Vgl. S. 350, Anm. 1.

5) 0. Rubensohn, Die Mysterienheiligttimer in Eleusis und Samotbrake (Berlin

1892 ) 20 ff. und Taf. 1.

6) Uber die neuere Litteratur vgl. S. 349, Anm. 4 und dazu Orphica rec.

Eug. Abel, Leipzig 1885 (Samml. d. Fragmente).
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§17. Die Herrschaft der Peisistratideu.

lichen Verbindung griechischer Spekulation und griecliischen Ritual-

weBens mit Ztigen aus dem thrakischen Bakchoakultus beruhton. Auch
der von ihnen als Heiland und Stifter ihrer bakchischen Weihen ver-

ehrte Orpheus 1 war nach der Sage thrakischer Herkuntt *. In seiner

urspriinglichen Gestalt wesentlich ein gottbegeisterter, mit bestrickender

Macht der Tone ausgestatteter apollinischer Sanger, ein mythisches Vor-

bild der Aoeden 5
, wurde er zum zauberhal't wirkenden Arzt und Rei-

nigungspriester, zum Seher und Vermittler gottlicher Offenbarung *.

Orphische Gemeinden, die unter Abwendung von den staatlichen

Gottesdiensten ihren eigenen Kultus pflegten, bildeten sich nicht vor

der Mitte des 6. Jahrhunderts 5
. Wenngleich solche Sekten sich zuerst

1) Hdt. II, 81 : rotVr* 'OQ<pixoiai xaXtofiivoiat xai Hax/ixotat. Aristoph. Frosch.

1032 : XtQpevs ply y«p jtXeraf it ' itfiiy xmidtite xxX. Euripid. Hippolyt. 053

;

l)o(p£a x' avnxr
J

l/o)** ftdx^evs xtX. Rhes. 943: fAvatnqluy ?t tioy anoQQtjrajy qayas

Me&y 'Ogyevt xtX. Alkest. 966; Plat. Protag. 316D; Ps. Demosth. XXV (g.

Ariatog. A.) 11; Ephoros, Frgm. 65 bei Diod. V, 64; Diod. III. 65, 6; Ps.

Apollod. Bibl. I. 3, 2; Cic. de uat. deor. Ill, 53.

2) Eurip. Alk. 966; Androtion, Frgm. 36, b. Ail. P. II. VIII, 6; Strab. VII,

330 (Kikone; vgl. Diod. V, 77); Strab. X, 471; Diod. III. 65, 6; Paus. II.

30, 2; III. 13, 2; V. 26, 3; VI. 20, 18; IX. 30, 4. Nach Al. Rieae, Jahrb. f.

kl. Philol. CXV (1877) 225 ff. ware O. erst von den attischen Orphikern zum
Thraker gemacbt worden.

3) Orpheus, ein Sohn der Selene und der Musen (Plat. Rep. II, 364 E) war,

wie der von den Musen im Wettstreit besiegte und ihm an die Seite gestellte

Thamyris (II. II, 595; Plat. Ion. 533
;
Rep. X, 620 A; Norn. VIII, 629E; Strab. X,

471 ; Paus. IX. 30, 2) deshalb ein Thraker, weil die urspriinglich von den thrakischen

Pieres bewohnte Landachaft Pierien am Orympos (Hdt. VII, 112; Thuk. II, 99;

Strab. X, 471) als die Heimat der Musen gait. II. XVI, 112; II, 491; Heaiod.

Theog. 25. 52 u. s. w. Erg. 1; Sc. Here. 206; Strab. IX, 410; X, 471. Weiteres

bei Giaeke, Thrakisch-pelaagische StSmme u. s. w. (Leipzig 1858) 26 ff. 117. Vgl.

auch Ed. Meyer, Geach. d. Altert. II, § 44 Anna.; § 267. In Pierien aollten auch

die Muaen die zerstreuten Glieder dea O. geaammelt haben , als er wegen Nicht-

achtung des Dionyaos von den Mainaden zerrisaen wurde. Aeschyl. Bassarides

Nauck I, S. 7; Eurip. Bakch. 552 ff.; vgl. Ps. Apollod. Bibl. I. 3, 2; Paus. IX.

30, 3 (In dieaer Legende erleidet der Prieater daaselbe, was in der von ihm vor-

gefuhrten heiligen Handlung der Mysterien der Gott zu erleiden hatte. Prokl.

zu Plat. Rep, p. 398; Erw. Rohde, Payche 411, Anm. 6]. Mit den Pierea wan-

derte Orpheus nach dem Paugaion. — 0. als apollinischer Sanger: Pind. Pyth.

IV, 176; vgl. Glaukos von Rhegion b. Plut. d. mus. 7. 10. Verehrer des Apollon

oder Helios: Aeschyl . Bassarides a. a. O. Wunderbare Kraft der Tone: Simo-

nides, Frgm. 40 Bergk, P. L. Gr. Ill4
, 408. — Erste bekannte Erwahnung bei

Ibykos von Rhegion, Frgm. 10 A b. Bergk III
4
, 241: oyo/mixXviot tyqpijV.

4) Lobeck, Aglaophamus 235 ff. 292.

5) Erw. Rohde, Psyche, S. 397, Anm. 2; Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II,

§ 460.
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Viertes Kapitel.

in Unteritalien und Sicilien entwickelt haben mogen, so tritt doch friib-

zeitig als der eigentliche Herd des orphischen Wesens Athen hervox,

wo namentlich der am Hofe der Peisistratiden lebende Onomakritos

als orpbiscber Apostel eine riibrige Thatigkeit entfaltete l
.

Der Glaube und das religiose Leben der Orpbiker beruhte aul

bestimmten Lehren, die in zablreicben Scbriften tbeologiscben und ri-

tualen Inbalts dargestellt waren. Darunter befanden sich mebrere thec-

goniscbe Dichtungen, die zwar in den Grundzugen ubereinstimmten,

aber in der weitern Ausfuhrung derselben vielfach von einander ab-

wichen *. Die Hauptschriften der Sekte wollten als Werke des vol

Apollon inspirierten 5 Orpbeus selbst gelten , es wurden aber auch

Scbriften mebr oder weniger orpbiscben Charakters unter dem Namen

von Personlichkeiten in Umlauf gesetzt, die wie Epimenides, als be-

riihrate Reinigungspriester galten und denen man gebeimnisvolle Weis-

heit und ubernaturUche Eigenschaften zuscbrieb 4
. Die Verfaaser der

Orpbika waren anonym, jedocb meinte man, sie vielfach erraten oder

erkennen zu konnen. Nach Aristoteles stellte Onomakritos die Lehren

des Orpbeus in dichterischer Form dar 6
. Man betrachtete ibn naroent-

1) Paus. VIII. 37, 5: 'Oyo/uaxgaog Jtayvow avvi&itxt id ogytu. Uber seiitf

Thiitigkeit am Hofe der Peisistratiden und seinen Verkehr mit Hipparchos t^I.

Abschnitt k. — Erw. Rohde a. a. 0. 398 bemerkt, daft die Mehrzahl der bfl

Clem. Strom. 333 A. uod Suid. s. v. tyqpivV angefiihrten Verfasser orpbiscber Gt-

dichte aus Unteritalien und Sicilien stammt und in Verbindung mit den Pytha

goreiern steht. Vgl. das S. 363, Anm. 3 angeftihrte Ibykos-Fragment. — Am Hofe

der Peisistratiden hielten sicb Zopyros von Herakleia und Orpheus von Krotcra

auf, die ebenfalls als Verfasser orpbiscber Gedichte galten. Vgl. Suid. &

'OQytvg KQonuyuiit]; und Tzetzes, Proleg. in Aristoph. bei Kitschl, Alex. Bibi. ft>

(Opusc. I, 207). lndessen die Verwertung spezifiscb attischer Sagen zeigt docL

dafs Attika der Nahrboden des orphischen Wesens war. Vgl. O. Kern, Hermes

XXV (1890), 10.

2) 0. Gruppe, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. XVII (1890), 689 ff.; Erw. RoWe.

Psyche 404, Anm. 3.

3) Rhaps. Theog. Frgm. 49. Abel, p. 69.

4) Vgl. S. 212 und dazu O. Kern, De Orphei, Epimenidis, PherecydU tbeo

goniis, Berlin 1888, Diss.; Wilamowitz, Euripides' Hippolytos 224. 243.

5) Philoponos zu Aristot. de anima I. 5, p. 1410 b, v. 28: iv roig 'O^tni;

xaXovpiroif in tot (vgl. ntQl C. y*v. II. 1, p. 734 a, v. 19: iv roif xaXwpUm;
0Q<fi<o<; tneoi) =s Frgm. 7 Rose': Xiyopivotc eoi«, tntuft, fir, doxti bppt'mf tirtu

rti tnt}
t

cJ( xa\ avtog iv toic ntgi <piXo9o<p(ag Xiytf at'tov juir ydg eiot rs iiy-

flora, ravra de cpijotv 'OyofiuxQttov ir tneot xatateivat. Vgl. Paus. VIII. 31, 3:

OvofiaxQiioc <pytiv iv tots ineat. Cic. de nat. deor. I, 38: Orpbeum poetaxn docet

Aristoteles nunquam fuisse et hoc Orphicum carmen Pytbagorei ferunt cuiosdaro

fuisse Cercopis. Suid. s. v. 'Ogtftv'g' — Upotg Xoyovg iv QtnfHf>d(a*c xd'. if>«rr»

dk tlvat 9koyvr\tov tov QeooaXov, o« dk Kigxtonog tov Uv9nyogtiov. Vgl. Clem
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§17. Die Herrschaft der Peisistratiden.

lich als Verfasser „ der Weihen " (reletai)
t
die sich auf den praktischen

Gottesdienst bezogen und wahrscheinlich die heilige Geschichte zu den

im Mittelpunkt der Kultur stehenden heiligen Handlungen (dtna^eva)

enthielten ».

Die orphische Theogonie scbilderte im Anschlusse an Hesiodos die

Entwickelung der Welt aus den Urbestandteilen bis zur Mannigfaltig-

keit des einheitlich geordneten Kosmoa. Eine Reihe von gottlich-

kosraischen M&chten und Gestalten, die auseinander hervorgehen, ldst

sich nacbeinander in der WeltbilduDg und Weltregierung ab. Sie er-

scheinen fast als personifizierte Begriffe, obschon sie die mythische,

sinnlich - begrenzte Verkorperung nocb nicht vollig abgestreift baben.

Aus dem Chaos, dem unendlichen Raume, und dem Ather, dem leich-

ten, feuerigen Urstoffe, bildet Chronos, die Zeit, das Weltei. Aus

diesem geht Erikapaios oder Phanes, die erste belebende Macht, hervor.

Die Welt ist nichts anderes als eine Entfaltung seines Wesens *. Als

dann Zeus GStterkonig geworden ist, verschlingt er den Erikapaios und

nimmt die Urmacht v6llig in sein eigenes Wesen auf s
,
um, zura All

geworden, dasselbe wieder aus sich berauszusetzen und Neubildner der

Welt zu werden. „Zeus ist das Haupt, Zeus Mitte, aus Zeus ist alles

Strom. 833 A. Nach Tatian ad. Gr. 44 hStte Onomakritos rd ets \>$qxa dratpe-

(fo/ieva zusammengestellt («twr«r«;f$««). Clem. Strom. 332 D, der aber dem Tatian

folgt, macht Onomakritos zum Verfasser der fit ^Qqpitt <peg6fieva noirlft«ta. Vgl.

Sext. Emp. Pyrrh. Ill, 80; Math. IX, 361. Onomakritos war auch nur <fi«**r9f

nicht Erfinder der zgrpjjoi des Musaios. Hdt. VII, 6. Ed. Meyer, Gesch. d.

Altert. II, § 454, S. 737 betont mit Recht, dafs die orphische Dichtung notwendig

anonym oder vielmehr pseudepigraph war, geht aber su weit, wenn er sagt, die

Erz&hlung Herodots (von der Th&Ugkeit des Onomakritos als Orakelsammler,

wobei er sich auf einer Falschung ertappen liefs) habe den Anlafs zu der Hypo-
these gegeben, dafs Onomakritos der Verfasser der 'Oo<pued xaXovptva enij ge-

wesen sei. Es ist das selbst nur eine Vermutung , die erst der Begriindung

bedarf.

1) Suid. s. v. 'OQtpsvf — xeXerds' ofioltas di <paoi xal lavras XtvoftaxQtjov.

Inbezug auf die fiir die orphische Tbeologie besonders bedeutsame Legende von

der Zerreifsung des Zagrcns sagt PaaB. VIII. 37, 5: itatm di OfuiQov "Ovofxd-

xptro< naQaXafltov tw»- Tudvatv to ovofta Movvoy re ovyt&qxey ogyia, xal elvat

rove Titavai rdi JwvvtHp ttov na9ij
i
udra>v inoitiatv attrovgyoi'g. Diod. V. 75 , 4 :

xovxov di toy &s6v (Jtovvaov) — oV 'Opqp«t>f xara roc rtXtrds nagidatxi

Siaonaiuevov t'mo xtov Tirdvwv. Inbezug auf die Bedeutung von rtXeral vgl. Plat.

Rep. II, 364 E: Xvoas re xal xadaQftol ddtxijfidrwx — as di] itfords xaXofeiv. —
Als Verfasser einer Theogonie wird Orpheus nirgends genanut.

2) Rhaps. Frgm. 48—78; Orph. Hymn. VI, 4: vgl. Lobeck, Aglaophamus

478 ff.; Diels bei 0. Kern, De Orphei etc. theogoniis 21 f.

3) Rhaps. Frgm. 120—122.
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Vierte* Kapitel.

z*-eebatten" *. Am Ende der genealogischen Gotterreihe stent der

• hth*>niK-he L>i'»nysos-Zagreus, der Sobn des Zeus und der Persephone v

Zeus hat ihn zur Weltherrschaft bestimmt und ihm schon als Knaben

das rfwpter gegeben, aber auf Anstiften Heras bringen ihn die wieder

naeh der Herrscbalt traehtenden Titanen mit List in ihre Gewalt

Durch wiederholte Yerwandelungen sucht er sich seinen Feinden zu

entziehen, aber schlieulich wird er in der Gestalt eines Stieres von

ibcen zerris*en und verzehrt. Nur sein Herz wird von Athena ge-

reitet und zu Zeus gebracht Aus ihm erzeugt der Vater mit Semele

(b?n neuen Dionvsos" 3
. So ersteht wieder das eine Gotteswesen, das

durch den Frevel der Titanen, der Urkraft des Bosen *, in die Vielheit

der Dinge dieser Welt ubergegangen war b
.

In dieser heiligen Geschichte, welche die mythische Begrundung

ritualer Akte entbait, ist der zum Inbegriff der Gottheit gewordene,

hellenische Zeus 6 mit Dionysos - Zagreus verbunden. Die eigentliche

Heimat des ietztern waren die thrakischen Kiistenlander und die dar-

iiber liegenden Berglandschaften , wo er bei den einzelnen Stararaen

unter verschiedenen Namen, wie Sabos, Sabazios, Bassareus, verehrt

wurde 7
. Er tindet sich auch bei den mit den Thrakern nahe ver-

1, Orph. Frgm. 33 (Plat. Nom. IV, 715 D 46 (= Ps. Aristot. de mundo 7
f

p. 401a, v. 29: iv toi( bptfixoiy ov xaxtag Xe'yttan Zfix xstpaXrj, Zet'C ftiaaa' JU<

<T 4x mina tervxtm] 123. Vgl. Lobcck a. a. O. 520 ft. ; Gruppe, Jahrb. f. kl

Philol. Supplbd. XVII (1891, 704 ff. ; Erw. Rohde, Psyche, S. 405, Anm. 2.

2) Orphische Sage bei Nonn. Dion. VI, 165 '.vgl Kallimachos, Frgm 171

Schneider; Euphorion, Frgm. 14. 15 Meinecke, Anal. Alex., p. 48); Tzetw* zu

Lyk. 355. Zagreus Name des Hades: Alkmaionis, Frgm. 3. Mit dem in orgi»-

stischen Nachtfesten gefeierten Dionysos identisch bei Euripides, Kret. Frgm.

472, 11 (fvxunokov Zayqiati). Harpokr. s. v. Xevxif — oJ r« fiax/ura itXovuim

Xcvxq oxitfovTtti, <f«o x&oviov piv ttyat to tpvtcy, /96yu>y <fi xai xir x^f flff-

oi)<f6vr}{ Jioyvaoy. Hesych. s. v. Zayqtvs. Mehr bei Lobeck, Aglaopbamus 552ff

;

Robde, Psyche, S. 409, Anm. 2.

3) Ouomakritos b. Paus. VIII. 37, 5 ; Diod. V. 75, 4 ;
Kallimachos, Frgm. 71

Schneider und Euphorion, Frgm. 14. 15 Meinecke, Anal. Alex., p. 48 (Txetxes w
Lyk. 208); Plut. de es. earn. 7, p. 996 c; de Is. et Osir. 35, p. 364 F; Orph.

Frgm. 196. 2<J0. Rhapsodien, Frgm. 195. 198. 199. Verwandlungen und Stier-

gestalt: Nonn. Dion. VI, 197 ff. Uber die Stiergestalt des Dionysos vgl. 8. 156

Anm.

4) Orph. Frgm. 102. 97. Vgl. Hesiod. Theog. 155; Plat Nom. Ill, 701 c.

5) Erw. Rhode, Psyche, S. 412, der darauf hinweist, dafs die Vorstellang.

nach welcher das Sonderdasein der Dinge durch einen Frevel in die Welt kam, den

Theologen des 6. Jahrhunderts gelaufig sein mufste.

6) Vgl. S. 351, Anm. 1.

7) Schol. Aristoph. Wesp. 9: la^tov rov Jwyvaoy ol Sq^xB( xaXoiaiy. Scbol

Aristoph. Vog. 875; Lysistr. 388; Diod. IV, 4; Makrob. Sat. I. 18, 11; Harpokr
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§ 17. Die Herrschaft der Peisistratiden. IW7

wandten Phrygern und zwar in enger Verbindung rait der von den

Orphikern der Demeter gleichgesetzten Kybele, der grolsen Got tin des

Naturlebens rait ibren Korybantenscharen l
.

Der Kultua dieses Oottos trug einen durchaus orgiastischen Cha-

rakter. Die Diener des Dionysos sammelten sicb in seltsamer Ver-

kleidung, init langen Gewandern, ubergeworlenen Rehtellen und flattern-

den Haaren, nachts bei Fackclschein auf Berghoben. Durch die lar-

raende Musik eherner Becken, grofser Handpauken und tieftonender

Floten aufgeregt, eilte die Schar, Schlangen, Dolche oder Thyrsoast&be

haltend, mit gellendem Jauchzen in wirbclnden Tanzen iiber die Berge

hin ». Im „ heiligen Wahnsinn von dem namentlich Frauen ergriffen

wurden 3
, stiirzten sie sich auf die zum Opfer ausersebenen Tiere, zer-

rissen sie und verschlangen das robe Fleisch 4
. Diese bis zur Manie

und visionftren Uberreizung 5 gesteigerte Erregung war der eigentliche

s. v. .li^o/; Phot. s. v. £afiov<; Hesych. s. v.; Phot. s. v. tvok a«?oi, — Baaaa-

Qtt'c Bekker, Anecd. gr. 222, 26 (BaaaaQtt)( Jtcvvoof); Hesych. Etym. M. s. v.

BaaaaQtu. — Dionysos- Orakel am Pangaion: Hdt. VII, 111; vgl. Eurip. Hekub.

1267; Rhcs. 964ff; Dio Cass. 54, 34; Paua. IX. 30, 9; Suet. Aug. 94 — vgl.

auch Aeachylos b. Strab. X, 470; Hdt. V, 7; Pomp. Mela II, 18. — Weiteres bei

Lobeck, Aglaophamus 289 ff.; Ad. Rapp, Die Beziehungeu dea Dionysoskultus zu

Thrakien und Kleinasien, Stuttgart 1882; P. Kretachmer, Aus der Auomia, Arch.

Unters. f. C. Robert (Berlin 1890il7ff; F. A. Voigt, Roschera Mythol. Lex. I,

Sp. 1031 ff, Art. Dionysos; Erw. Rohde, Psyche, S. 299 ff.

1) Aristoph. Vog. 874 und Schol. 'fifer* Frgm. 3 Mein.; Strab. X, 470; Hesych.

s. v. SajiaCiOi. — Eurip. Bakch. 58. — Vgl. Bd. F, S. 177, Anm. 7 und dazu

Ed. Meyer, Gesch. der Troas (Leipzig 1877) 24 ff.; Gesch. d. Altert. I, 253; II,

§ 455, F. A. Voigt a. a. 0., Sp. 1085. — Gleichsetzung mit der Demeter: Lobeck,

Aglaophamus G52ff.; R. Forster, Raub der Persephone 40. 51 ff.

2) Strab. X, 470/1 (Acschylos Edonoi, Frgm. 57, vgl. 59. 64); Plut. Alex. 2;

Symp. IV. 6, 2, p. 672 (rvxiiXia); VI. 7, 2, p. 692 F (Jiovvoos vvxtiqivos) ; vgl.

Euripid. Bakch. 138 ff. 485 ff. 673; Aristoph. Lysistr. 388 mit Schol., Schol.

Aristoph. Vog. 874; Kallixenos b. Athen. V, 198 E; vgl. XIV, 659 F; Verg. Georg.

IV, 521; Serv. Aen. IV, 303; Ovid Fast. 457 ff.; Plin. II. N. XVI, 144; Polyain.

Strat. IV, 1; Schol. Pers. I, 99. 101. Mehr bei Lobeck, Aglaophamus 561 ff.

*05ff. 1041 ff: Ad. Rapp, Rhein. Mus. XXVII, Iff; F. A. Voigt, Roschera Myth.

Lex. I, Sp. 1035 ff, Art. Dionysos; Erw. Rohde, Psyche 302ff.

3) Euripid. a. a. 0.; Propert. 1. 3, 5; F. A. Voigt a. a. O., Sp. 1036.

4) Euripid. Bakch. 137. 725. 737; Apoll. Rhod. I, 636; Luk. Bakch. 2; Phot,

s. v. v$?(>tZctV] Hesych. s. v. ulyifav.

5) Platon sagt: Nur in der Bcsessenheit (*ajsX6^ai) achopfen dio Bakchen

aus den Fliissen Milch und Honig, nicht aber, wenn Bie wieder ifttfQorts sind.

Ion 534 A. Vgl. Eurip. Bakch. 141 f. 692ff — Berauschende Getriinke, denen die

Thraker sehr ergeben waren (Plat. Norn. I, 637 E; Athen. X, 447 B. O) durften

dio Erregung gesteigert haben.
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368 Viertes Kapitel.

Zweck des orgiastischen Dienstes, denn roan feierte bei den in jedem

zweiten Jahre begangenen Festen die Wiederkehr des Gottes aus seineni

GeiBterreiche 1 und glaubte, dafs man in dem iiberspannten Zustande

mit dem Gotte und seinem Gefolge in die nacbste Beziehung trate *.

Die Lustempfindung deB Schmeraea oder Empfindungslosigkeit,

welche sich bei den Teilnebmern an den Orgien zeigte erklarte man

durch die Ekstasis, d. h. man glaubte, dafs die Seele des Besessenen

aus dem Leibe ausgetreten ware und sich mit der Gottheit vereinigt

hatte *. In diesem Zustande vermag die Seele auch in die Zukunft zu

1) Diod. IV. 3, 2: Jove Bouotovs koI to^c aXXov< "Elisorf ... x<nadtT(cu r«c

TQUtijQtfas &va(a( Jtoyvotp x<*l tor 9t6v vofil&w koto rov XQO"0" tovtov noKic9ai

toV naQti tots ay&QWTtovf in up uv it a;. Trieterische Feste in Thrakien: Ovid
#

Metam. VI, 587; IX, 641. Orgiastische trieterische Dionysosfeste aof dem Par-

nassos (Paus. X. 4, 2; vgl. 32, 7), in Alea (Paus. VIII. 23, 1), in Andros (Pans.

VI, 36, 1); in Mytilene ^Ail. P. H. XIII, 2) und an andern Orten. Vgl. Lobeck.

Aglaophomus , 8. 570; S. Weniger, Ober das Kolleginm der 16 Franen und den

Dionysosdienst in Elis (Weimar 1883, Progr.) 8.

2) Bakchos selbst unter den Tanzenden: Euripid. Bakch. 145ff. 306. 913 ff.

1006; Hypsip. Frgm. 752. Nacbgeahmtes , die Anwesenheit des Unsichtbaren

npiiren lassendes Stiergebriill : Aeschylos Edonoi, Frgm. 57. Uber das Vorkommen
dieses Glaubens bei verwandten orgiastischen Kulten vgl. F. A. Voigt a. a. 0.,

Sp. 1041. Herbeirufung des Stiergottes (vgl. 8. 166) durch die elischen Weiber:

Plut. Qoaest. gr. 36 = Bergk, P. L. Gr. IIP, 656 Carm. pop. 6. Vgl. Plut. Is.

et Osir. 35, p. 364 F; Pans. VI. 26, 1; Diod. rV. 3, 2. Die Verziickten fuhlen

sich in ihrer Kksta.se so sehr vom Gotte erfiillt, dafs sie sich selbst Saboi nennen.

Harpokr. s. v. Ia(toi\ Phot. s. v. Itifiovc und xatttaajiaCet* ; Schol. Aristoph. Vog.

874. — Gegen die gewohnliche Erklarung des Orgiasmns (Welcker, Gr. Gotterl.

I, 443; Preller, Gr. Mythol. I
B
, 545 u. s. w.) als Mit- und Nachfuhlen des Natur-

lebeDs, Jubel und Klage uber die Geburt und den Tod des das vegetative Leben

darstellenden Jahrgottes wenden sich mit Recht F. A. Voigt a. a. 0., Sp. 1040

und Erw. Rohdc, Psyche 305 ff. V. verweist auf die in Frankreich, Tirol und

Siiddeutschland vorkommenden Volksbrauche (Mannhardt, Wald- und Fcldkulte I»

534 f.), die, wie das Perchtenspringen , der Fackellauf uber Rornfeldcr u. s. w..

fihnlich beschrieben werden, wie das Schwarmen der Bakchos - Verehrer , und als

„Vegetationszauber" wirken, d. h. den Geistern der Vegetation die Jahresfrucht-

harkeit abringen sollen. — Rohde bemerkt, dafs das trieterische (also nicht all-

j&hrlichc) Verschwinden (d(pnvia/Lt6() und Wiederkehren 'JniyavHa) des Gottes

nicht als eine allegorische Versinnbildlichung der Vernichtung und Wiederher-

stellung der Vegetation aufzufassen, sondern im eigentlichen und wortlichen Sinne

zu verstchen sei, da man glaubte, dafs Dionysos, Beinem ursprunglichen Wesen
nach ein chthonischer Gott, als Herr der Seelen und Geister sich zeitweilig in

spin untorinlisches Reich zuriickzoge.

:t) Enrip. Bakch. 747; Ovid, Trist. IV. 1, 41ff. : Seneca, Troad. 682.

4) 1'Iht <!ie fxoraais: Aristot. Probl. 30, 1, p. 954a, v. 34ff. ; Hist. an. VI.

22, p. MiKi, v 12. Vereinigung mit der Gottheit: Plat. Phaedr. 253 A. e*deot
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§17. Die Herrschaft der Peisistratiden.

schauen, er ist die Ursache der Begeisterungsmantik ». Mit dem Glau-

ben an die Ekstasis und die Lebenskraft der vom Leibe getrennten

Seele verband sich naturgem&fs die Uberzeugung von ihrer gottlichen

Natur und Unsterblichkeit, von der RUckkehr und Wiederverkorperung

der Seelen der Verstorbenen

Den Griechen war der auffallende thrakische Kultus schon in ho-

merischer Zeit bekannt 3
, aber Homer kennt weder Dionysos als olym-

pischen Gott, noch verrSt er deutliche Kunde von dem in heiterer

Feier verehrten Weingotte *. Allmahlich drang dann der orgiastische

Dionysoskultus von Norden her in Griechenland ein; er fafste nament-

lich am Parnassos s
, in Theben, am Kithairon 6

, in Ikaria und andern

Orlen Attikas 7 festen Fufs, verbreitete sich aber auch iiber die Pelo-

ponnesos 8
. Trotz des Widerstandes, den der fremde Kultus nach der

Sage gefunden haben soil 9
, wurden doch besonders die Weiber von

der dionysischen Schwarmerei wie von einer religitfsen Epidemie er-

griffen 10
. Das delphische Heiligtum hielt es fur geraten, ihn unter seine

ytvatxig: SophukJ. Antig. 963. Vgl. Aischin. Sokr. bei Aristeid. n. quioq. II, 23

Dind. ; Schol. Eurip. Hippol. 144. Woiteres bei Erw. Rohde, Psyche 311 if.

1) Eurip. Bakch. 291 (vgl. Plut. Symp. 7, 10, p. 716 B) 217; Plat. Tim. 71 E;

Aristot. Probl. 30, 1, p. 954 a, v. 35. Vgl. Erw. Rohde a. a. O. 313.

2) Nach Hdt IV, 94 glaubten die Geten ovxi ano9v>iox€iv tuvrovg Kvai r*

tov dnoXkvftevoy 2dXfto$iv daifjoya , den einzigen Gott. Vgl. V, 4; Phot.

Suid. Etym. M. s. v. Z«>oAto; Pomp. Mela II, 18. Weiterea bei Rohde a. a. 0.

320 ff.

3) Die fiotvag, das im Kulte des Dionysos rascndc Weib, war so bekannt, dafa

es II. XXII, 460 zum Vergleiche verwandt wird.

4) Aufser an den spat eingelegten Stellen II. XIV, 325; Od. XI, 325; XXIV,
74 wird der dionysische Sagenkreis uur erwahnt II. VI, 130 ff., wo der Thraker

Lykurgos den fitnr6fttyos Dionysos und seine WUrterinnen iiberfallt. Vgl. Schol.

Od. IX, 198 und R. Lehrs, Aristarch" 191. Erst Hesiod. Erg. C14 kennt den

Wein als Gabe des Dionysos. F. A. Voigt, Roschers Mythol. Lex. I, 1029f., Art.

Dionysos; Rohde a. a. 0. 298. 327 ff.

5) Vgl. weiter unten S. 370, Anm. 1.

6) Sophokl. Antig. 1121: BttxXiiv WQonoXiv Pindar, Dithyramb.,

Frgm. 75 Bergk I
4
, 395; Mitt. d. arch. Inst. XV (1890), 331 ff. Pentheus-Sage

:

Aischyl. Eumen. 25; Eurip. Bax/«t; Ps. Apollod. Bibl. III. 5, 3.

7) 0. Ribbeck, Die Anfange und die Entwickelung des Dionysoskultus in

Attika, Kiel 1869, Progr.

8) L. Weniger, Das Kollegium der 16 Frauen und der Dionysosdienst in

EUs, Weimar 1883, Progr.

9) Ail. P. H. m, 42; Diod. IV, 68; Apollod. Bibl. II. 2, 2, 5; III. 5, 2. 3;

Paus. II. 18, 4; 20, 4; 22, 1; 23, 7. 8.

10) Ail. P. H. Ill, 42; Hdt. IX, 34; Eurip. BaxXm. Weiteres bei F. A.

Voigt a. a. O., Sp. 1048.

Bnsolt, Oriechiscbe Gescliichte. II. S. Anfl. 24
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Obhut zu nehmen ; es sorgte fur seine Verbreitung, indem es ihn gleich-

zeitig wesentlich mafsigte und in gerailderter Form weiter ausbildete l
.

Wohl erhielten sich an manchen Orten die orgiastischen Nachtfeiern des

thrakischen Dienstes, aber die Gestalt, die der Kultus auch in Atiika

unter delphischem Einflusse angenommen batte, liefs in den Tanzen,

Prozessionen und andern Festgebrauchen nur nocb verwischte und zur

ritualen Herkommlichkeit abgeschwachte Ziige seines eigentlichen Wesens

erkennen 8
. Eine griechische Fortbildung des thrakischen Aufregungs-

kultus ist der Gedanke, dafs derselbe Gott, der als Bakcheus die Ge-

mttter mit Raserei erfullt, durch die hochste Steigerung der Erregung

als Lyaios, Eleuthereus, Meilicbios zugleich das Mittel zur Befreiung

und Besanftigung darbietet *.

Auf den altthrakischen Dionysos grifien die Orphiker zuriick. Ihr

Zagreus ist im wesentlichen der thrakische Herr der Seelen und Geister,

und auch die Legende von seiner Zerreifsung wurzelt in dem thra-

kischem Kultus, obschon sie mit Gestalten der hellenischen Mythologie

(den Titanen) versetzt und in hellenischem Geiste umgebildet ist.

An diese Legende knupfte die orphische Lehre die Entstehung des

Menschengeschlechts. Dasselbe erwuchs aus der Asche der Titanen,

welche die Glieder des Gottes verschlungen hatten und darauf von

Zeus durch einen Blitzstrahl zerschmettert waren. Diesem Ursprung

gemafs ist in dem Menschen dem von Zagreus herrtihrenden guten und

gottlichen Element das bose, titanische beigemischt 4
. Von letzterm soli

er sich reinigen, indem er sich von den Banden des Edrpers frei

macht, welche die gottliche, zu reiner Freiheit berufene Seele wie in

einem Kerker gefangen halten 6
. Aber er darf nicht selbst auf ge-

waltsame Weise diese Bande losen 6
, und der natiirliche Tod befreit die

1) Trieterische Nachtfeier des Dionysos zur Zeit der Winteraonnenwende in

Delphi: Plot. Is. et Osir. 35, p. 364; de ei ap. Delph. 9, p. 389; Quaest gr. 12
T

p. 293; Paus. X. 32, 7; 4, 3; 6, 4. Auch die dclphische Inspirationsmantik

wurzelt in dem Dionysoakultus. Vgl. Bd. I*, 677 und dazu Erw. Rohde, Psyche

347. Delphi ordnete an vielen Orten die Einfuhrung des Diouysoskultus an:

Paus. I. 2, 5; III. 13, 7, VIII. 23. 1; X. 19, 3; Mitt. d. arch. Inst XV (1891), 331.

2) Ad. Rapp, Rhein. Mus. XXVII, Iff.; Erw. Rohde, Psyche 343.

3) F. A. Voigt, Roschers Mythol. Lex. 1, Sp. 1062, Art. Dionysos; Rohde

a. a. 0. 338.

4) Rhapsodien Frgm. 198 ff. Unabh&ngig von den Rhapsodien, ebenfallsaus alterer

orphiecher Dichtung Dio Chrysost. 30, p. 333, 4; vgl. Plut. de esu earn. 1, 7,

p. 996 c. Weiteres bei Lobeck, Aglaophamus 565 ft.; Erw. Rohde, Psyche 413.

5) 01 aftyl beyf« bei Plat. Kratyl. 400 C; Phaed. 62 B und Schol. vgl. Lo-

beck, Aglaophamus 795 f.

6) Plat. Phaed. 62 B: eis tv uvt tpQovQ? tap** ol av9e»noi xcti ov del <fij
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Seele nur auf kurze Zeit, denn wenn sie aus ihrem Leibe ausgetreten

ist, wird sie, in der Luft schwebend, durch den Atem in einen andern

Korper hineingezogen l
. Nach der wohl ebenfalls aus dem thrakischen

Eultus tibernommenen 8 Lehre der Orphiker durcbwandert die Seele in

stetem Wecbsel zwiachen fessellosem Sonderleben und neuer Einkor-

perung ale Lebensgenossin vieler Menscben- und Tierleiber den vom
Geschick bestimmten Kreis der Qeburten s

. Orpheus und seine bak-

chischen Weiben zeigen indessen den Weg zum Heile, auf dem die

Seele durch die Gnade des losenden Dionysos 4 sich aus dem Geiang-

nisse befreit und aus dem Kreise ausscheidet 6
. Zur Vorbereitung der

Erlosung gentigt nicht die Einweihung in die heiligen Orgien, sondern

es ist ein durch bestimmte Askese geregeltes, orphisches Leben er-

forderlich tf
. Dasselbe beruhte nicht sowohl auf der Ubung burgerlieher

Tugenden und sittlicher Umbildung des Charakters, als auf der Hin-

wendung zu dem Gotte und der Beobachtung aufserlicher Reinheits-

vorschriften, welche vom Leibesleben und der Welt des Todes ab-

wenden und die Seele selbst rein machen sollten 7
.

Nach dem Tode fuhrt Hermes die Seele des Menschen in den Hades,

wo Gericht uber sie gehalten wird 8
. Die Frevler kommen zur Bestrafung

und Keinigung in den tiefsten Tartaros, die in den orphischen Weihen

nicht Gereinigten werden in den Schlammpfuhl geworfen. Schreckliches

steht den Ver&chtern des heiligen IHenstes bevor 9
. Die Geweihten und

1) '0 ir ro»< tyqptxoft tntoi xaXovpe'rots Xoyos bei Aristot. de an. I, 5, p. 410 b,

v. 28: optjol *rp tyvXW °Aov eiotirat ayanveo'yxtov, (peQOfidrqv into Ttov ar4-

pmy. Vgl. Orph. Frgm. 224.

2) ftber die irrigc Ansicht Herodots II, 123, dafs die Orphiker die Lehre von

der Seelenwanderung aus Agypten entlehnt h&tten, vgl. Zeller, Philos. d. Gr. I*,

59 ff.; Erw. Rohde, Psyche 427 ff.

3) KvkXoi ii\f yfviotoK, 6 rife (aoiqvs rpofOf. Orph. Frgm. 226. 225. 222.

Vgl. Lobeck, Aglaophamus 797 flf.; Erw. Rohde a. a, 0. 416.

4) Jiovvo-os Xvcfvs, Xvaiofy 9eoi Xvetot. Orph. Frgm. 208. 226; Lobeck a. a. 0.

809 ff.

5) Orph. Frgm. 226.

6) bpqptxol ttvtt Xtyo/ueyot (Itoi: Plat. Nom. 782c; Lobeck a. a. 0. 244 ff.

7) Die Orphiker enthielten sich namentlich der Fleischnahrung : Aristoph.

Frosch. 1032; Euripid. Hippol. 951; Alkest. 966; Frgm. 472; Plat. Nom. VI,

782 C. D. Der Genufs von Eiern und Bohnen war nicht gestattet , weil sie Be-

standteile von Totenopfern waren. Lobeck a. a. 0. 251. 254; Erw. Rohde, Psyche^

S. 419, Anm. 1. Verbot der Beerdigung in Wollkleidern : Ildt. II, 81. — Uber die

durch diese Vorschriften bewirkte Reinigung der Seele vgl. Orph. Frgm. 208. Die

Orphiker aid Reine, Sow. Plat. Rep. II, 363 c.

8) Orph. Frgm. 224.

9) Orph. Frgm. 154; Plat Rep. II, 363 D (to»V rfi dyooiovs av xal M(xov<

24*

Digitized by Google



Viertes Kapitel.

Gcreinigtcn haben dagegen ein sanfteres Los zu erwarten, sie werden

in der Tiefe in Gemeinschaft mit den Gottern wohnen l
. Aber im

Hades weilt die Seele nur in der Zeit zwischen dem Tode und ihrer

Riickkehr zur Erde. Je nach ihrer Schuld wird sie wiedergeboren,

als Mensch oder als Tier, und nach ihren Thaten im fruheren Leben

wird ihr im nachsten vergolten werden. Dem Reinen mufs also ein

sich steigerndes Gluck zuteil werden *. Die in den orphischen Weihen

und im orphischen Leben vollig gereinigte Seele wird von der Wieder-

geburt und vom Tode befreit, sie scheidet aus dem Wechsel zwischen

Hades und Erdenleben oder dem Krcislaufe des Vergehens und Wer-

dens 3 und lebt ihrem gottlichen Wesen nach ewig wie Gott 4
.

Zu diesen Lehren der orphischen Sekte fuhlten sich Hip-
pias und Hipparchos bei ihrem Hange zur Mystik und Mantik 5

offenbar stark hingezogen. Onomakritos stand mit Hipparchos im

regsten Verkehr und legte im Auftrage der Peisistratiden eine Samm-
lung der Seherspruche des Musaios an 6

.

f(, nijAoV riya xarugQvtovaiy tV "Aiiov xal xocxivtp vdwQ uvayxa^ovai cjtQtiy
,

365 A Quij ftt'aaytas <fi Jciya ntQifx(yti). Phaid. 69c (of a/jx'qtos xai (cjt'Xfarni

efc stidov u'f (xrjrai
f

iy 3t,(,jioo<o xn'ofuu
;
Gorg. 493 B. Vgl. Aristoph. Frosch.

145 ff. 273 ff. und dazu Erw. Rohde, Psyche, S. 288, Anm. I. Vgl. die Hadesfahrt

des Odysseus Od. XI, 5G6—639, die vielleicht von orphischen Anschauungen he-

eineufst ist. Wilamowitz , Philol. Untera. VU (1884), 142. 199; Ed. Meyer,

Gesch. d. Altert. II, § 744 und dagegen Erw. Rohde, Psyche, S. 397, Anm. 2.

1) Orph. Frgm. 154; Plat. Phaid. 69c (Frgm. 228): 6 <fl xexa9ag^yoe re xul

Ttit'/.tGutyn^ ixtiae a<pix6fi$yo{ ueiu fttulv oix^aei' fiat yaq tfq, <paa\y ol ntQt raf

xeXtidc, yaQ&r
txo<foQot t

uiv noXXol, /Sax/ot di it navqoi. Vgl. Lobeck, Aglaopha-

mus, S. 795. 809. 813; Erw. Rohde, Psyche 420 ft". Vgl. auch. Pind. 01. II, 68 ff.;

Pind. Frgm. 129. 133 und dazu Ed. Liibbert, Comment, de Pindaro dogmatis de

migratioue animarum cultore, Bonn 1887/8 Ind. schol. — Die Geweihten konnen

auch Reinigung und Lbsung von Frevelthatcn und Strafen, welche die Seelcn ver-

storbener, ungeweihter Verwandten im Hades zu crleiden haben, von den Gottern

erlangen. Orph. Frgm. 208; Plat. Rep. II, 364 Bff. 365 A.

2) Plat. Nom. IX, 870 D. E. 872 D. 873 A; Pindar b. Plut. Menon 81 B. Vgl.

Rohde a. a. 0. 422.

3) Orph. Frgm. 226.

4) Erw. Rohde, Psyche 423.

5) Vgl. weiter unten S. 379.

6) Hdt. VII, 6, wo er inbezug auf den Verkehr des Hipparchos mit Onomakritos
XQtaifityoc tti ftaXiaja sagt. Uber Musaios vgl. ferner Hdt VIII, 96; IX, 43. Bei

Platon erBcheint Musaios, cine durchaus mythisehe, die Musen und ihre Krafte
v. rkbrpernde Gcstalt , stetn in enger Verbindung mit Orpheus. Rep. U, 364 E;
Protag. 316D; Apol. 11 A; Ion. 536B. Unter seinem Namen waren Hymncu
fan Umlauf, von dcneu Paus. I. 22, 7 nur den fiir die Lykomiden gedichteten

fur echt halt. Vgl. audi Aristot. Hist. an. VI. 6, p. 563a: ir iote Movoaiov Xeyo-

fUyots tnkot. I'bcr Ucn ni-phischen Charakter ihm beigelegter Schriften vgl. Plat.
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Er soli auch im Verein mit dem Krotoniaten Orpheus, dem Hera-

kleoten Zopyroa und noch einem dritten Gelehrten fur PeiBistratos die

homerischen Gedichte gesammelt und eine Geaamtauagabe der-

selben veranstaltet haben Diese Angabe beruht jedoch nur auf einer

unrichtigen , von der pergamenischen Schule verbreiteten Hypothese *,

welche die Beobachtung, dafs namentlich im Schiffskataloge und in der

Nekyia einzelne Stellen sich als junge attiache Einlagen verraten, mit

der Uberlieferung kombinierte, dafa Hipparchoa den Rhapaoden vorge-

schrieben h&tte, bei ihren Wettvortragen an den Panathenaien die ein-

zelnen Gesange der Reihe nach in richtiger Ordnung und unter Wah-

rung des Zusammenhanges vorzutragen s
.

1.

Die Herrschaft der Peisistratiden bildete in der inner n Ent-

wickelung Athens einen bedeutsamen Wendepunkt. DieHek-
temoroi wurden freie Bauern, die stfindischen und regio-

nal en Gegens&tze, welche das politische Leben bestimmt hatten,

glichen sich aus oder verschwanden. Es erstarkte dadurch die

einheitliche, ganz Attika umfassende Staatsgemeinschaft, wfth-

rend zugleich die Nivellierung der Biirgerschaft den Boden

schuf, auf dem die entschiedene Demokratie erwuchs. Damit

steht wiederum die Ausbildung der grofsen Staatsfeste im Zusammen-

hange. Der Kultus und das religiose Leben erhielten mancherlei neue

Rep. II, 363C. D und dazu Rohde a. a. 0., S. 421, Anm. 7. M. xQti«f*oXcyo<:

Sophokl. b. Schol. Aristopb. Frosch. 1033 Eurip. Alkest. 966; Aristoph. Frosch. 1033

Movoatof (tyJiV xarifti(t) <f ' itnxtatis it voowv xal xQnapoi'g. — Uber seine genea-

logische Verbindung mit Eumolpos, zu dessen Vater er gemacht wurde, vgl.

Toepffer, Att. Genealogie, S. 27. 37. — NShereB Schoemann, De Masaeo in der

Diss, de poes. theog. gr. Greifswald 1837; Eberhard, De Pampho et Masaeo,

Monaaterii 1864.

1) Cic. d. nat. deor. III. 34, 137; Ioseph. g. Ap. I, 2; Ail. P. H. XIII, 14;

Epigr. in Anthol. XI, 442. Vgl. Hell. N. A. VII, 17. Namen der Herausgeber:

Tzetzes, Proleg. in Aristopb. b. Ritschl, Opuse. I, 207 (vgl. La Roche, Horn.

Textkr., p. 10); Suid. s. v. bppeve XpoTwrmrijc Vgl. S. 364, Anm. 1.

2) Vgl. Bd. P, S. 127, Anm. 2.

3) Ps. Plat. Hipparcb., p. 228B: ro 'OpnQov inn nqutoq (Hipparchos) ixofttakv

ig try ittviqvi xtd ijfoyxttM rovf (Kr«/^<fot)f Ilava&r)va(oi( i£ I'noXnxfftiae i<pe^t,(

ttvrd tiuivcu, tSantQ vvv £r» oXde notovm. Vgl. Lykurg. g. Leokr. 102. Diog.

Laert. I, 57 schreibt nach Dieachidas von Megara (urn die Zeit Alexanders d. Gr.)

bereits dem Solon die Verfugung zu: T« 'Opnqov Inn i$ vnopoXfc Qtnp<^deia9ai, otor

onov 6 nQwioi tXnUf, ixitd$v ap/vafrat tov ixoptyov. — Vgl. A. Mommsen, Heor-

tologie 138; Nitzsch, Sageupoesie 413 ff.; Wilamowitz, Philol.-Unters. VII (1884),

254. 263 ff. und die Bd. I, S. 126 Anm. angefuhrten Schriften.
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Anregungen; von den Orphikern ging eine neue Glaubenslehre aus.

Dieselbe grofse Regsamkeit und Produktivitat zeigte sich im Gewerbe

und in der Kunst. Es begann sich das Drama zu entwickeln, und die

bildenden Ktinste traten in die Epoche ein, in der aie ihre Blute ent-

falteten.

Auch in seiner auswartigen Politik hat Peisistratos die

Bahnen, auf denen Athen eine Grofsmachtstellung erlangte, teils weiter

verfolgt, teils neu betreten. Die Besetzung Sigeions 1 war der erste

Zug einer Politik gewesen, die nicht blofs von den Verhaltnissen zu

den Nachbaren und der unmittelbaren territorialen Entwickelung Attikas

bestimmt war, sondern weitere Ziele ins Auge fafste. Aber Athen

konnte die entfernte Besitzung nicht behaupten. Verrautlich bot der

ungliickliche Krieg, in den die Lesbier mit dem samischen Tyrannen

Polykrates verwickelt wurden, dem Peisistratos eine giinstige Gelegen-

heit den Platz (zwischen 635 und 528) den Mytilenaiern wieder zu

entreifsen. Zum Statthalter Sigeions bestellte er seinen unehelichen

Sohn negesistratos *.

Inzwischen hatten die Athener auch auf der Cherronesos festen

Fufs gefafet, indem daselbst der Philaide Miltiades (I.) mit Unter-

sttitzung des Peisistratos (zwischen 560 und 556) attische Kolonisten

angesiedelt und ein von Athen abhangiges Furstentum begrtindet hatte s
.

Miltiades war kinderlos; er liefs daher den altera Sohn seines Halb-

bruders Kimon (I.) Koalemos, Namens Stesagoras, in seinem Hause er-

ziehen und bestimmte ihn zu seinem Nachfolger *. Kimon hatte jedoch

zu den Gegnern des Peisistratos gehort und war von ihm verbannt

worden. Offenbar mit Rlicksicht auf die Nachfolge suchte er eine Aus-

sohnung mit dem Herrscher anzubahnen. Als er im Jahre 528 zum
zweiten Male mit demselben Viergespann in Olympia siegte, liefs er

den Peisistratos als Herrn des Gespanns und als Sieger ausrufen. Der

Tyrann zeigte sich zu einem Ausgleiche bereit und gestattete ihm unter

bestimmten Bedingungen die Rttckkehr auf seine GUter 6
. Noch ein

1) Vgl. S. 249.

2) Vgl. S. 250 Anm. und iiber Hegesistratos S. 322, Anm. 1.

3) Vgl. S. 316. Die Ansicht Ed. Meyers, Philol. XLVni = N. F. II (1889),

474 ff. = Forschungen zur alten Geschichte I (Halle 1892), 13 ff., dafs der jiingere

Miltiades bereits zur Zeit der Peisistratiden die Inseln Lemnos und Skyros in Be-

sitz genoramen hatte, ist bestechend, stcbt aber im Widerspruche mit Hdt. V, 27.

4) Vgl. S. 305, Anm. 1 und S. 317, Anm. 3.

5) Kimon kebrt faoonorSoc zuriick: Hdt. VI, 103. Als er mit demselben
Gespann den dritten olympischen Sieg errang, war Peisistratos bereits gestorben,

folglich fallt der rweite Sieg in das Jahr 528.

Digitized by Google



§ 17. Die Herrschaft der Peisistratiden. 375

drittes Mai verschaflfte ihm sein Viergespann die Ehre eines olym-

pischen Sieges (im Jahre 524), bald darauf wurde er auf Anstiften der

Peisistratiden nachts beim Prytaneion ermordet. Der jiingere Sohn des

Ermordetcn, Miltiades II., erfuhr dafiir von ihnen erne um so wohlwollen-

dere Behandlung. Auch Stesagoras durfte nach dem Tode des Oikisten

Miltiades (nach 524) dessen Nachfolger werden. Seine Regierung

dauerte jedoch nicht lange, da er wahrend eines Krieges mit den

Lampsakenern von einem sich als Uberlaufer ausgebenden Feinde ira

Prytaneion erschlagen wurde. Zur Ubernahrae des FUrstenturas sandten

nun die Peisistratiden (vor 514) den jungen Miltiades nach der Cher-

ronesos *.

Zu beiden Seiten der grofsen pontischen Handelsstrafse hatte so

Athen unter den Peisistratiden Stellung genommen. Ebenso aussichts-

voll waren die Erwerbungen des Peisistratos ira thrakischenKusten-
lande *. Auch im Mittelpunkte des aegaeischen Meeres fafste er festen

Fufs. Er unterwarf in den ersten Jahren nach seiner Riickkehr aus

der zweiten Verbannung die Naxier und ubertrug die Herrschaft iiber

die Insel dem Lygd amis'. Seiner Obhut vertraute er die von den

ihm verd&chtigen attischen Familien gestellten Geiseln an 4
. Mit Hilfe

dieses attischen Vasallenfursten warf sich dann Polykrates zum Tyrannen

von Samos auf. Ferner trat Peisistratos zu dem delischen Apollon-

Heiligtume in Beziehung, das nicht nur fur die Ionier amphiktyonische

Bedeutung hatte und den sakralen Mittelpunkt der ionischen Nesioten

bildete 5
, sondern auch in naher Verbindung gerade mit der dem

Peisistratos ergebenen Tetrapolis stand 6
. Der attische Herrscher

suchte die Huld des delischen Gottes zu erwerben, indem er den Um-
kreis des Heiligtums durch Fortschaffung der daselbst bestatteten Lei-

chen reinigen liefs 7
.

1) Hdt. VI, 103; VI, 39. Dieser Miltiades, der marathonische Sieger, kann

nicht mit dem Miltiades identisch sein, der im Jabre 524 Archon war (Dion. Hal.

VII, 3). Es heifst namlich bei Hdt. VI, 103: 6 fiky (fij nqeapvTtQos rtoy nutttov

T^jJ Ktfutovi £trjoay6Qr}( r,y , r r^y ixaii a (als Kimon ermordet wurde) naqd rip

norpw MiXrutdp jgeg>6fA$yos iy r§ Xegaoyrjaat^ o &h vttSrtQOf naQ* avrtp Ktptuyt

4y !4&^yp<ti xrk. Miltiades war also damals noch ein Jungling. Vgl. J. Toepffer,

Quaestiones Pisistrateae (Dorpat 1886) 140 Anm.; Attiscbe Genealogie, S. 281.

2) Vgl. S. 323.

3) Vgl. S. 324, Anm. 2.

4) Vgl. S. 326, Anm. 2.

5) Vgl. Bd. P, S. 302.

6) Vgl. S. 72, Anm. 1 und Job. Toepffer, Hermes XXIII (1888), 331.

7) Hdt. I, 64 : Thuk. HI, 104.
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Mit den beiden damaligen Grofsm&chten Griechenlands, den Thes-

salern und Lakedaemoniern, kniipfte Peisistratos ein freundscbaftliche?

Verhaltnis an. Sein jiingster ehelicher Sohn erhielt den Namen Thes-

salos *. £s kam schliefslich zwischen den Peisistratiden und den Tbes-

salern ein formliches Biindnis zustande *. Die Lakedaimonier wares

mit erstern durch die engste Gastfreundschaft verbunden, obschon Pei

sistratos aucb mit Argos gut stand oder wenigstens daselbst einfluf*-

reiche Verbindungen besafs s
. Dazu kam noch die Freundschaft mit

den in Theben und Eretria herrschenclen Geschlechtern , bo wie mil

dem makcdoniscben Konigtume 4
. Diese weitverzweigten Beziehungen

erhohten nicht nur das politische Ansehen des attiscben Fiirsten, sod-

dern sicherten ibn auch im Auslande gegen die Agitation des ver-

bannten Adels.
j

k.

Als im Jahre 528/7 der greise Peisistratos starb 6
,

folgte ibm.

wie in einer Erbmonarchie ohne weiteres sein altester Sohn Hippias

Als Bruder des Tyrannen hatte jedoch Hipparchos thats&cblich An

teil an der Regierung 6
. Thessalos soli nach einer demokratiscben

Quelle auf die Teilnahme an der Tyrannis verzichtet, demokratiacheo

Grundsatzen gebuldigt und grofses Ansehen bei der Burgerschafi be-

sessen haben. Im Gegensatze dazu schilderte ihn eine von Aristotele*

1) Vgl. S. 321, Anm. 3.

2) Hdt. V, 63: inenoitiro yaQ <t<pt (took 77fwJi<rr?aW(Jflai) cvp^a/in noot nm;
(rove BtoaaXoi's).

3) Hdt. V, 63 und 90 redet zwar nur von der engsten Gastfreundschaft

Lakedaimonier mit den Peisistratiden, aber dieselbe fling doch wohl schoo aai

Peisistratos zuriick. Vgl. S. 50 Anm., S. 332, Anm. 1 und S. 324, Anm. 4.

4) Vgl. S. 324. Inbezug auf Makedonien vgl. Hdt. V, 94 und dazu S 323.

Anm. 4.

5) Uber das Todesjahr vgl. S. 313 Anm. Thuk. VI, 54: munaxgetw y*t

WQaiofi reXtuT^aavros xtX. Aristot. A&n. 17, 1: nuaioxQ<no$ /ilv ovy tywre-

yieaat t$ cfc/p.

6) Gegen die infolge der That des Harmodios und Aristogeiton im attach®

Volke verbreitete Meinung, dafs Hipparchos der Tyrann gewesen ware (vgl

alte Skolion bei Bergk, P. L. Gr. IIP, 646, Nr. 9. 12; Ps. Plat Hippirtt

228 B), wendet sich bereits Hdt. V, 55: inel "InnaQxov rov IIiiaiaiQcctov,

<f* tov TVQdrvov ad$X<pto'y xxX. Vgl. VI, 123. — Scharfer Thuk. I, 20: Itf*"*"

to nXtj&os "In 7i a qx ov otovrai v<p' AqftoSiov xai AQioroyeftovog rvQevror o* T *

dno&aretv, xa\ ovx tcaatv, or* 'InnCag ply nQea^vxaroq tov ifc/e rotr ttMittt**9*

tftttav, "InnaQxof o*l xai 6eaaaX6( ddeXyol foccr avrov. VI. 54, 2: or/

tuarieg ot TtoXXoi otoviat, aXX* *lnn(ttq 71?eopv toto( <ur |<x/« rijV ap/*>. ^
55, 1-3; Aristot. Atn. 18, 1.
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§17. Die Herrschaft der Peisistratiden.

benutzte uligarchische Schrift als einen iibermutigen und gewaltth&tigen,

jangen Mann *. Beide Uberlieferungen sind parteiisch. An der Re-

gierung scheint Thessalos in der That sich wenig beteiligt zu haben,

aber von seinen Briidern hat er sich schwerlich getrennt. Sein Name
stand ebenso, wie der des Hippias auf der Stele, welche das Geschlecht

des Peisistratos achtete 2
.

Hippias regierte nach den Grunds&tzen seines Vaters mit staats-

lninnischer Einsicht und unter Beobachtung der bestehenden Ver-

tassungsformen s
. Die Peisistratiden vermieden alles, was Anstofs beim

Volke erregen konnte. Die Leibwache wurde in stronger Zucht ge-

balten und jedem Burger leicht Zutritt zum Herrscher gewahrt *. Wie
ihr Vater sorgten die Peisistratiden fur den Kultus und die Heilig-

lumer. Den panathenaeischen Festzug ordneten sie seibst. Hippias

bestimmte, dafs bei jedem Todesfalle und jeder Geburt der Gottin je

ebe Choinix Gerste und Weitzen, sowie ein Obolos dargebracht wiirde 6
.

iein altester Sohn stiftete wahrend seines Archontats im Pythion 6

einen Altar, dessen Kranzplatte mit der Weihinschrift erhalten ist
7

.

Ferner errichtete derselbe auf dem Markte den Altar der zwolf
G otter, der zugleich als Asylst&tte und Zentralmeilenstein diente, nach

dem die Entfernungen der attischen Landorte und auch beruhmter

aoswartiger Heiligtiimer bemessen wurden 8
. Hipparchos liefs in der

1) Vgl. S. 52 Anm.

2) Thuk. VI. 55, 1. Vgl. Hdt. VI, 123: ol f*kv (Harmodios und Aristogeiton)

?*Q ilqyifitoGtiy xov$ inoXoinovq n$iai<rxQ€txidiu>y "innuQxov anoxitirayxie, ovdi ri

fu'-'ilov enavoar xvQtrwevovxas. Dabei hat Hdt. doch sicherlich auch den Thes-

«lo« im Auge, den, wie Thuk. I, 20 andeutet , das Volk ebenfalls fiir einen Ty-

naaen, hielt.

3) Vgl. S. 326, Anm. 3.

i) Thuk. VI. 54, 5. 6; 55, 3; 57, 2; Aristot. Uifn. 18, 1: 'Inniag xa\ rp yvoti

irXauii xai ifjupQiov iniaxnxn rifc «QX*is.

5) Ps Aristot Oik. U, p. 1347 a, v. 15.

6: Vgl. 8. 342, Anm. 3.

7) CIA. IV. 1, p. 41, Nr. 373 E. Die Inschrift ist gut lesbar, Thuk. VI, 54

r^det aber von den dpvdpd yQaftfttna derselben, wahrscheinlich deshalb , weil die

•ibliche rote Farbung der Buchstaben verblafst war. Vgl. H. Heydemann, Hermes
XIV (1879), 317; vgl. Mitt. d. arch. Inst. IX, 371. 372. 417. Szanto, Wien. Stud.

(1881), 155 bezieht dagegen unter Hinweis auf Ps. Demosth. g. Neaira 76 die

ttttnerkung des Thuk. auf die in der Inschrift vorkommenden, zu seiner Zeit nicht

BKhr ublichen Buchstaben.

8) Thuk. VI. 54, 7; Hdt II, 7 (Liinge des Weges una xdv tfvajJtxa .^fuiv

»oi^0I7 nacb Olympia) ; CIA. II, 1078. — Umwandelung des Altars bei Fest-

*«gen: Xen. Hipparch. Ill, 2. Vgl. C. Wachsmuth , Stadt Athen I, S. 201,

ban 2. - Asyl: Hdt. VI, 108; Diod. XII, 39; Plut. Perikl. 31; Nik. 13; Lykurg.
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Mitte des Wegcs zwischen der Stadt und einem Landorte Hermen mit

der darauf beztiglichen Angabe und einem kurzen Sinnspruche auf-

stellen l
. Der vielleicht damals erst der Athena geweihte Hain der

Akademie mit dem Gymnasion fur die vollburtige Jugend wurde

von ihm mit einer grofsen Mauer umgeben. Charmos, ein dem Hip-

parchos nahestebender Verwandter des Herrscberhauses , erricbtete vor <

dem Eingange einen Altar des Eros, von dem die FackelwettlSufe

ihren Ausgang nalimen 2
.

Besondere Fiirsorge widmete Hipparchos den musischen Kiinsten 3
.

Er ordnete den "Wettvortrag der Rhapsoden an den Panathenaien 4 und

macbte den attiscben Fiirstenhof zu einem Sammelplatze der nambaf-

testen Dicbter. Eine bervorragende Rolle spielte an demselben der

Hymnen- und Ditbyrambendichter Lasos von Hermione, der die

musikalische Begleitung der ditbyrambischen Chorges&nge umgestaltete,

verstarkte und dem Gesange gegenuber selbstandiger macbte 6
. Si-

g. Lcokr. 93. — Nahercs bei E. Curtius, Gesch. d. Wegebaues 39ff. ; v. Sybel,

Mitt. d. arch. Inst. IV (1879), 337 flF. ; E. Curtius, Stadtgesch. Athens 79. 96:

Milchhofcr, Athen, Baumeisters Denkmiiler, S. 165; C. Wachsmuth, Stadt Athen

I, 498; II, 435.

1) Ps. Plat. Hipparch. 228 D; CIA. I, 552. Vgl. Suid. Harpokr. s. v. TQ*t-

yaXos 6 'EQ/iijc — C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 498; E. Curtius, Stadtgesch-

Athens 83.

2) Suid. a. v. 'InnuQxov rtixfoy. Die Weihinschrift des Altars nach Kleide-

mos bei Athen. XIII, 609D (vgl. 561 D); Paus. L 30, I. Falsch bei Plut. Solon

1 Peisistratos , Liebhaber des Charmos , Stifter des Altars. Nach Kleidemos

a. a. 0. war Charmos iQn<rrtj; tov 'lnntov und Vater der Gattin desselben. Das
ist ein Irrtum: S. 320, Anm. 1. Der Sohn des Charmos, Hipparchos aus Kollytos,

war nach Androtion bei Harpokr. s. v. "InnetQxos (vgl. Suid. s. v.) , Aristot. Il9n.

22, 3 und Plut. Nik. 11 (irrtiimlich Xoknoyevi) ovyyevrjt DeKnaTQarov tov tv-

Qdwov. Vgl. •Wilamowitz, Aristoteles I, 114, Anm. 27 und S. 265, Anm. 10. —
Auzunden von Fackeln: Plut. Solon 1. Hermias' zu Plat. Phaidr. cap. VII. Vgl.

Milchhbfer, Athen a. a. 0. 176; E. Curtius, Stadtgesch. Athens 89.

3) Aristot. 'A&n. 18, 1: 6 di "innaQxog naidiajdqs xai iQuuxoi xa\ <ptX6-

povooe fa (vgl. Ps. Herakleid. Pont. I, 8); Ps. Plat. Hipparch. 228.

4) Vgl. S. 373, Anm. 3.

5) Lasos am Hofe: Hdt. VII, 6. — Uber seine Neuerungen in der Musik vgl.

Plut. de mus. 29. — notyuos <?xf t]
}
vpyot (iaiy/jos (Dichtungen ohne Sigma) : Athen.

X, 455 CD; XIV, 624 E (Bergk, P. L. Gr. IIP, 376, Frgm. 1. — Begriinder des

ditbyrambischen Chorgeaanges iiberhaupt nach Antipatros und Euphronios im

Schol. Aristoph. Vog. 14<J3; Clem. Strom. I, 365 P. Vgl. jedoch S. 348, Anm. L —
Nach Suid. s. v. .ffmoc" — TtQtorog o*k oJroj negi fiovatxijf Xoyov ^yottt^e xtti dirfv-

Qttppor fk tiyuiva ei'tiiyuyf y tt\ tovs iQiorixove eiorjyaye Xdyovg xrX. Vgl indessen

iiber die Eiufiihrung des A^ons Marm. Par. Ep. 46. Lasos gait als ein spitz-

findiger, geistreicher Mann Aaolouara bei Hesych. s. v. aus einem Komiker) und
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monides yon Keos wurde von Hipparchos, wie es heifst, durch

grofse Geschenke und hohen Sold zur Ubersiedelung nach Athen ver-

anlafst Er hatte Bicb bereits durch Chorgesange zu Ehren Apollons

und Festgedichte fur Sieger in Wettspielen erprobt, wahrend seines

Aufenthaltes in Athen verbreitete sich sein Dichterruhm tiber ganz

Griechenland. Hipparchos soil ihn „stets um sich gehabt haben" l
.

Ebenso folgte einer Einladung des musenfreundlichen Fiirsten nach dem
Falle des Polykrates Anakreon von Teos, ein als Verfasser von

Liebes- und Weinliedern und heiterer Gesellschafter geschatzter Hof-

dichter ». Noch zur Zeit der Peisistratiden weilte vermutlich auch der

Pbliasier Pratinas in Athen, wo er neben dem Athener Choirilos

tresentlich bei der Weiterentwickelung der dramatischen AuffUhrungen

mitwirkte und an den Dionysien das Publikum mit seinen Satyrspielen

crgdtzte *. Als Vertreter der altgriechischen, dorischen und aeolischen

Weisen bekampfte er ebenso entschieden die neue Komposition des

Lasos, bei der die phrygische Flote hervortrat, wie die ionische Weich-

tichkeit des Anakreon *

Neben den Dichtern bildete in dem Kreise des Hipparchos die

Pereonlichkeit des orphischen Heilslehrers und Orakelsammlers Ono-
makritos 6 eine charakteristische und bevorzugte Erscheinung. Auch
Hippias stand offenbar unter dem Einflusse der neuen religiosen Offen-

barung. Er teilte mit seinem Bruder den Hang zur Mystik und den

Glauben* an Seherspruche. Unter alien Menschen, sagt Herodotos,

kannte Hippias die Orakel am grlindlichsten 6
. In dem Burgtempel

*urde von Spatern bisweilen zu den sieben Weisen gezShlt Hermippos bei Diog.

L&ot I, 42; Suid. s. v. — Anekdoten bei Aristoph. Wesp. 1411; Charoaileon b.

Athen. VIII, 338 B; Plat, de vit. pud. 5, p. 530 F. Naberes bei Flacb, Gr. Lyrik

L 284; II, 613. 688 ff.; Sittl, Gr. Litteraturg. Ill, 112 ff.

1) Ps. Plat Hipparch. 228 C; Arisot. U&11. 18, 1. Plat. Protag. 346 B. Wett-

kampf mit Lasos und Niederlage desselben : Aristoph. Wesp. 1410. Nach Aristot.

Khet I. 9. p. 1367 b, v. 20 riihrte von ihm das Epigramm auf dem Grabdenkmal
&r Archedike, der Tochter des Hippias her. Vgl. Bergk, P. L. Gr. IIP, 477,

Frgm. XZl-.^HfUy* A^aioiai 9°*>s yivt^ fptx"AQt<STo\yt(ivv "InnttQxor xxtivt xal

Atytftoe. Das ist doch wohl ironisch gemeint. Weiteres iiber Simonides § 23.

2) Ps. Plat. Hipparch. 228 B (vgl. Charm. 157 e) Aristot. A9n. 18, 1. Wei-

§ 19.

3) Vgl. S. 349, Anm. 2 und 3.

4; Pratinas, Frgm. 1 Bergk HP, 558: fdv aoitiav xareoraae IltiQn (iaoiXeiav

* ' at!Ms I
voTtQov xoQ$vtra>' xal yaq ia&* vwjoirag xrX. Prgm. 5: pqit avvrovov

ilwn, fir
t
xi rdv avtifiivav 7«<nl fiovany xrX.

5) Vgl S. 364 und 372.

6) Hdt. V, 93.

Digitized by Google



380 Viertes Kapitel.

bewahrten die Peisistratiden eine ganze Sammlung von Seberspruchen

auf l
, die gelegentlich zu politiscben Zwecken dienen sollten *. Hip-

parchos nahm es mit der Echtheit der unter dem Namen des Musaios

umlaufenden Spruche so ernst, dafs er den Onomakritos verbannte, als

dieser bei der Sammlung derselben von Labos der Einscbmuggelung

eines gefalschten Spruchea Uberfiihrt wurde 8
.

1.

Die im Innern und nach aufaen hin anscheinend auf lange Dauer

befestigte Herrscbaft der Peisistratiden wurde zunacbst von der Aus-

dehnung der persischen Macht bedroht. Der Fall des Polykrates (urn

523) und die Eroberung der Insel durcb die Perser (urn 516), dann

der, wie es heifst, durch die Lakedaimonier bewirkte Sturz des Lyg-

damis von Naxos 4 erscbiitterten die Stellung der Peisistratiden im

aegaeischen Meere. Zugleich wurden die von Lygdamis in Gewabr-

sam gehaltenen attiscben Geiseln frei &
. Bald darauf gerieten aucb

Sigeion und die Cherronesos unter pereische Oberhobeit 6
.

Aber aucb im Innern trat infolge einer Verse hw or ung eine fur

die Tyrannis ungunstige Wendung ein. Die Anstifter derselben, Har-
modi os und Aristogeiton, gehorten zu dem urepriinglich tana-

1) Hdt. V, 90. Uber iv rip Iqv vgl. S. 339 Anm.

2) Vgl. Diela, Ber. d. Berl. Akad. 1891, S. 396 ff.

3) Hdt. VIT, 6. Bcratung Hipparchs mit Traumdeutern : Hdt. V, 56.

4) Vgl. uber Lygdamis S. 375, Anm. 3. — Was die Zeit und die Umstande

seiner Beseitigung betrifft, so wurde bereits um 500 in Naxos die wiederhergestellte

Aristokratie vom Demos gestiirzt. Hdt. V, 30. In der chronologiscb geordueten

Aufztiblung der von den Lakedaimoniern vertriebenen Tyrannen bei Plut. de

malign. Herod. 21, p. 859D (vgl. dazu Bd. 1% 667, Anna. 1 und 658, Anm. 2)

steht die Vertreibung des Lygdamis vor derjenigen der Peisistratiden (vgl. Schol.

Aiscbin. d. f. leg. 77, aus verwandter Quelle). Ein unmittelbares Eingreifen der

Lakedaimonier konnte wohl nur bei ihrem Zuge gegen Polykrates erfolgt sein.

Herodotos sagt freilich in dem Bericbte Uber denselben (III, 54—56) nichts davon,

aber sein Scbweigen gestattet keinen sichern Schlufs. Thukydides I, 18 (vgl.

Aristot. Pol. V. 10, p. 1312 b) sagt, dafs die Lakedaimonier die meisten und zwar

gerade die letzten Tyrannen gestiirzt batten. Vgl. Duncker, Gesch. d. Altert.

VP, 424, Anm. 1. Es liegt die Frage nahe, wie sich ein Angriff auf Lygdamis
mit der engen Gastfreuudscbaft der Lakedaimonier und Peisistratiden vertrug.

Letztere waren aber am Ende bereits genotigt (namentlicb auch mit Kiicksicbt

auf die gesteigerten Agitationen der Alkmeoniden) gute Miene rum bosen Spiel

su macben. Uber ibre Fugsamkeit gegeniiber den Lakedaimoniern vgl. Hdt.

V, 90.

6) Vgl. 8. 375, Aum. 4.

6) Vgl. § 19.
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graeischen Geschlecht der Gephyraier, das sich in Aphidna angesiedelt

hatte und noch zur Zeit Herodots einen eigentUmlichen
,

streng abge-

schlossenen Geschlechtskultus pflegte Ihre Beweggriinde erscheinen

in der gesamten Uberlieferung als durchaus personliche. Hipparchos,

nach einer oligarchischen Quelle Thessalos, verfolgte den Harmodios

mit Liebesantragen und fiigte aua Arger tiber die wiederholten Zuriick-

weisungen der Schwester derselben eine ehrenruhrige Krankung zu.

Als Liebhaber des Harmodios wurde Aristogeiton durch Eifersucht,

Zorn ttber die Beschimpfung und Besorgnis vor einer Gewaltthat ver-

anlalst, mit seinem Freunde eine Verschworung zur Ermordung der

Tyrannen zu bilden.

Bei diesen und andern Einzelbeiten l&fst sich der geschichtlicbe

Tbatbestand nicht mit Sicherheit feststellen, da an das Ereignis fruh-

zeitig eine iippige Legendenbildung ankntipfte und die Uberlieferung

auch von den Parteien beeinflufst und getrtibt wurde *.

1) Hdt. V, 55 ff.; Plut. Sympos. I. 10, p. 628 D. Vgl. S. 68, Anm. 4.

2) Thuk. VI, 54. 56; Arietot. U*n. 18, 2 (vgl. Pol. V. 10, p. 1311a, v. 36

and p. 1311b, v. 31) und die oligarchische Uberlieferung bei Ps. Plut. Hipparch.

239c (vgl. S. 51, Anm. 1) koinmen darin uberein, dafs das Motiv zur Verschwo-

rung rein personlicher Natur war, obwobl die Verschworenen auch Hippias er-

morden und dieTyrannis beseitigen wollten. Vgl. Thuk. I. 20, 2; VI. 54, 3; 56, 3;

57, 1—2; Aristot. li&n. 18, 3. Diese Ubereinstimmung der im ubrigen stark von

einander abweichenden Quellen zwingt doch zu der Annahme, dafs in der That

ein Liebeshandel und personliche Feindschaft, wie in vielen andern Fallen (vgl.

Aristot. Pol. a. a. 0.), zur Bildung der Verschworung den Anlafs gab. (Die Ver-

mutungen Belochs, Gr. Gesch. I, 332, Anm. 2 beweisen nichts dagegen.) Die,

falls sie geschichtlich ist , vielleicht durch den Sonderkultus der Gephyraier be-

grundete Zuriickweisung der Schwester vom xavippofikiv im panathenaeischen Feat*

zuge (Tkuk. if no/uny rwt vor den Panatheuaien) erscheint als einziges Motiv bei

Ail. XI, 8 (vgl. Iustin II, 9: per vim stuprata virgine) und tritt auch in dem
Glauben der noXXoi bei Ps. Plat Hipp. 229 B in den Vordergrund: x«» 6 $aV«roff

avrov (des Hippias) ytvto&at, ov dt' a ol noXXoi ifc&ijoay , did tijV rij( ad$Xtpr,c

tiiifiittv xtis x«r99>op/«r?, intl rovro yt evij&ts xrX. Vielmehr hfitte, wie die

otsqoi ardotunoi sagten, Aristogeiton inbezug auf Harmodios den Hipparchos fur

seinen Rivalen gehaltcn, und zugleich ein Liebling des Harmodios — xai Xiyovei

tovvopa av'rov, 4yoS di ov ftfyvqfiai — sich von diesem und Aristogeiton abge-

wandt, nachdem er mit dem trefflichen Hipparchos bekannt geworden ware. A us

Arger darviber h&tten die beiden den Hipparchos getdtet. Dieser anonyme Lieb-

ling erscheint auch bei Plut Erot 16, p. 760 c und Diod. X, 16.

In dem Punkte, dafs Hipparchos, nicht wie bei Aristot. 'A&n. Thessalos, den

Anlafs zur Verschworung gab, stimmt mit Thuk. VI, 54 nicht nur die den Thessa-

los verherrlichende Uberlieferung bei Diod. X, 16, sondern auch die oligarchische

bei Ps. Plat. a. a. 0. uberein, obwohi nach letzterer derselbe sich keinerlei Ver-

gehen zuschulden kommen liefs. Unschuldig fallt auch Hipparchos nach dem an-
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Nach Thukydides wurden der Sicherheit wegen „nich< viele" in

die Verschworung eingeweiht, nach einer von Aristoteles der demokra-

tiachen Uberlieferung vorgezogenen Quelle nahmen dagegen „ viele"

daran tell. Letzteres ist indessen unwahrscheinlich l
. Fest stent, dafs

der Anschlag am Tage des grofsen panathenaeischen Festzuges, am
28. Hekatombaion 514, ausgefiihrt wurde *. Thukydides sagt, dafs die

Verschworenen gerade diesen Tag abwarteten, weil nur an ihm die

Burger, ohne Verdacht zu erregen, mit Schild und Speer bewafFnet er-

schienen, um den Festzug zu begleiten. Sie hatten darauf gerechnet,

dafs, wenn sie losschlugen und sich auf die Tyrannen stUrzten, die Burger

an dem Befreiungswerke teilnehmen und ihnen bei der Bekampfung

der Soldner beistehen wurden. Aristoteles erklart dagegen mit aller

Bestimmtheit, dass die Burger damals noch nicht bewaffnet am Fest-

zuge teilnahmen, und dafs dieser Brauch erst spatcrhin von der Demo-

kratie eingefuhrt worden sei. Sollte das richtig sein, so wurden die

Verechworenen aus einem andern Grunde an den Panathenaeen zur

That geschritten sein, und auch andere Einzelheiten in der Darstellung

des Thukydides hinf&llig werden 3
. Letzterer verdient als die altere

Quelle und als Autor, der nach eigener Versicherung gerade iiber die

Peisistratiden genauer als andere unterrichtet war, grundsiitzlich den

Vorzug. Er zeigt denn auch inbezug auf die Genealogie der Peisi-

stratiden cine bessere Kenntnis als Aristoteles, der neben der At this

vielfach eine unzuverlassige, oligarchische Parteischrift benutzte 4
. Aller-

dings kannte Thukydides den Verlauf des Ereignisses auch nur vom

scheinend orphischen Einflufs verratenden Traumgesicht bei Hdt. V, 56. Thes-

salos ist bochst wahrscheinlich an die Stellc des Hipparchos erst von der oligar-

chischen Parteischrift gesetzt worden , welche die demokratische Uberlieferung

systematisch bekampfte und in ihr Gegenteil verkebrte. Als Thuk. I, 20 scbrieb,

stand er wohl unter dem Einflusse dieser oligarchiscben Umgestaltung. Vgl. weiter

unten S. 383, Anm. 3. — Den sagenhafteu Cbarakter der Uberlieferung und die

Unsicherbeit der Einzelheiten betont mit Recbt J. Miller, Philol. LII a N. F.

VI U893). 673 ft

1) Vgl. S. 53 Anm. und dazu Wilamowitz, Aristoteles I, 274, Anm. 27.

2) Vgl. S. 312 Anm. und S. 345, Anm. 1.

3) So die Erzahlung, dafs Hippias auf die Meldung von der Ermordung
Hipparchs rascb gefafst eine Anordnung zur Entwafmung der Burger traf, Thuk.

VI, 58. Wahrend bei Thuk. der Anschlag von langer Hand vorbereitet wird,

folgen bei Aristoteles die Ereignisse rasch aufeinander. Wilamowitz, Aristoteles

I, 110 meint, dafs dadurch die Geschichte in sich geschlossener und wahrschein-

licher wiii-de. Vgl. iiber andere Einzelheiten K. Hude, Jahrb. f. kl. Philol.

CXLV 1HI»2), 171 fF.; J. Miller, Philol. LII = N. F. VI (1893), 673ff.

4) Vgl. S. 61 Anm.
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Horensagen, und es ist die Moglichkeit nicht ausgeschlossen , dafs sich

lie bestimmte Versicherung des Aristoteles auf eine urkundlich be-

irrundete Angabe der Chronik sttttzt *.

Der Anschlag schlug der Hauptsache nach fehl. Da die Ver-

>chworenen s&hen, dafs einer der Ihrigen mit Hippias — der sich nach

Thukydides im Kerameikos draufsen vor dem Dipylon 2
, nach Aristo-

teles auf der Burg befand — freundschaftlich sprach, so glaubten sie

verraten zu sein und wagten nicht, den von Leibwachtern umgebenen

Tyrannen anzugreifen. Harmodios und Aristogeiton eilten nach dem
Markte und stiefsen dort den Hipparchos beim Leokorion nieder 8

.

Keine Hand riihrte sich zu ihrer Unterstiitzung. Harmodios fiel auf

der Stelle unter den Streichen der Leibwachter, Aristogeiton entkam

infolge des Volksauflaufes , wurde aber spater ergriffen und getotet,

nachdem man ihn, wie es heifst, zur Erpressung von Aussagen ttber die

1) Wil&mowitz I, 109 spricbt von einer schlagenden Widerlegung des Thu-

kydides. Ea hatte aus „den Akteu des Festes", die dem Verfasser der Didas-

kilien bekannt gewesen wfiren, festgestellt werden konnen, dafs die Prozession Ton

Biirgern mit Schild und Speer eine demokratische Neuerung gewesen ware. Aber
Ik Didaskalien waren Urkunden iiber Preisverteilungen, und es ist sehr die Frage,

;b
tl die Akten des Festes" auch Dinge enthielten, die sich nicht auf die Agone

bezogen. War die Einfiihrung der Prozession mit Schild und Speer eine demo-

kratiache Neuerung, so existierte ein darauf beziiglicher Volksbeschlufs , den ein

Auhidograph fur seine Chronik benutzt haben konnte. Fur die Darstellung
Jes Thukydides spricht die sachliche Wahrscheinlichkeit. Die

uur mit Dolchen bewaffneten Verschworenen batten doch, selbst wenn ok zahl-

r?ich iraren, an ein Gelingen ihres Anschlages, der nicht blofs die Ermordung

Hipparchs, soodern die Bcseitigung des Tyrannen iiberhaupt bezweckte, gar nicht

ik-aken konnen, wenn sie nicht auf die Unterstiitzung zahlreicher bewaffheter

Burger gegen die starke Leibwache der Tyrannen gerechnet hatten. Vgl. ferner

53 Anm.

2) Vgl. S. 97, Anm. 4 auf S. 98.

3) Uber das Leokorion (Harpokr. s. v.; Demosth. LIV, 7) vgl. E. Curtius,

Ber. der Berl. Akad. 1878, S. 77 ff.; Milchhofer, Athen in Baumeisters Denk-

nulern, S. 150 ; C. Wachsmuth, Stadt Athen II, 417 und dazu Judeich , Jahrb. f.

Id. Philol. CXLI (1890), 755. — Nach Thuk. 1 , 20 wollten die Verschworenen

Tor der befurchteten Verhaftung noch eine mutige That vollbringen: (tovX6f*tv(n ds

ZvXXtflpOr{vai dqaoayxis it xal xir&vvevaai r^Ij 'InnaQxyt ntftiTV/ovrtf mol to

•<i«Mto^ioy xalovfitvov rijy Jlavtt&qyaixijv nofin^v diaxocftovyn ane'xT$iyav. Dauach

kst wortlich Aristot *A$n. 18, 3; Thuk. VI. 57, 3 sagt dagegen: xov kvntjaavxa

oi*
9<f* s Xtt l (ft

' SyntQ navrrt ixiydvvevov ifovXoyto hqoxsqov, ei SvvaivoYro, noo-

ufim^ateSai ... xal ntoiixvxov xtji InnaQxy nttQ" r° '**o**oou>y xaXovftevoy. Was
Hipparchos daselbst that, wird nicht gesagt Das dutxoopsTy des Festzuges be-

*»gte nach Thuk. VI. 57, 1 Hippias. Uber die Abweichungen beider Berichte

'i* Tbuk. vgl. Weil , Journ. des Savants 1891
, p. 197 ; J. Miller , PhUol.

*. a. 0. 573.
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Mitverschworenen gefoltert hatte l
. Nach Thukydides ordnele Hippias

auf die Meldung von der Ermordung seines Bruders sofort mit kalt-

blutiger Entschlossenheit die Entwaffnung der Burger an und liefs dann

diejenigen, bei denen ein Dolch gefunden wurde, und die ihm sonst

Verdachtigen festnehmen *.

Athen war von der Tyrannis nicht bef'reit, aber „das uniiber-

legte Wagnis" hatte Folgen, die wesentlich zum Sturze derselben bei-

trugen, so dafs Harmodios und Aristogeiton vom Volke nicht ganz rait

Unrecht als Tyrannenmorder und Befreier gepriesen und hoch geehrt

wurden 5
.

1) Tbuk. VI. 57, 4: x«» vextqov Aij<r9t)( oi< (>nd(uj; dteieSij. Aristot. 'A&n.

18, 4 sagt, dafs nacb der demokratiscben Uberlieferung Aristogeiton auf der Folter

absichtlich Manner von hoher Geburt und Freunde des Tyrannen als Mitver-

schworene genannt hatte, damit die Tyrannen durch die Hinrichtung von Un-

schuldigen und Freunden freveln und ihre Stellung schwachen mochten. Vgl.

Diod. X, 16; Polynia I, 22; Iustin II, 9 (wahrschcinlich im letzten Grunde nacb

Ephoros); Seneca, de ira II, 23. Im Gcgensatze dazu behaupteten ivtoi, dafs Ari-

stogeiton rot'V avrudoiae f'ut,rvtv. Vgl. fiber diese Uberlieferung S. 50 , Anm. 1

und S. 52 Anm. liber den Tod des Aristogeiton bietet Aristot 'A&n. 18, 6 cine

besonders cffektvolle Erzahlung, der scbwer gereizte Tyrann ttitet ihn mit eigener

Hand. Die volkstumliche, durchaus sagenhafte Uberlieferung fiber diese Dinge

lag in verschiedeuen Gestalten vor. Uber den aetiologiscben Mythos oder die

Pcriegeten - Erfiudung von der Standhaftigkeit der Lcaina, einer Geliebten des

Harmodios oder Aristogeiton vgl. Jacobi, Jahrb. f. kl. Philol. CVII (1873), 3666F.

2) Thuk. VI. 58, 5. Uber die Polemik des Aristotcles gegen diese Angabe
vgl. S. 53 Anm. und S. 382, Anm. 2.

3) Ober den Volksglauben vgl. das alte Skolion auf Harmodios und Aristo-

geiton bei Bergk, P. L. Gr. IIP, 646, Nr. 9 und 12; Hdt. VT, 109. 123; Thuk.

I, 20; VI, 54; Plat. Symp. 182 c; Aristot. Pol. V. 10, p. 1312 b, v. 31; Demostb.

d. f. leg. 280. — Ehrenstatuen wurden den Ty rannenmordern schon vor

den Perserkriegen erricbtct. Sie waren ein Werk An tenors (vgl. S. 337) und

wurden von Xerxes geraubt. Die Atbener liefsen infolge dessen von Kritios
und N e s i o t e s , wahrschpinlich nach dem Vorbilde der entffihrten , ueue Statuen

herstellen, die im Jahre 477/6 auf der Orchestra genannten Terrasse am Sfidende

der Agora, gegen den Burgaufgang hin aufgestellt wurden. Nach der Einnahme
Susas vcrfiigte Alexander der Grofse die Zurucksendung der altern Statuen nach
Athon, wo sie eiuen Plutz neben der jungcrn Gruppe crhieltcn. Aristot. Rhet. I.

9, p. 1308a, v. Marm. Par. Ep. 54; Arrian. Auab. III. 16, 7; VII. 19, 2;

PHn. H N XXXIV, 17; Val. Max. II, 10 ext 1; Paus. I. 8, 5. Weitere An-
gaben bei C. Waehsmutb, Stadt Athen I, 170. 508 ft.; II, 393 ff. Die in Neapel
vorhandenen (falscblich zu Gladiatoren ergtinzten) Statuen der Tyrannenmorder,
welcbe sie im gemeinsamen, energischcn und unwiderstehlichcn Andringcn dar-

stellen (Harmodios holt mit dem Dolchschwerte zum Streiche aus, Aristogeiton

phi ihm schfitzend zur Seite, indem er die fiber den Arm hangende Chlamys wie

iben Scbild vorliiilt), sind Nachbildungen der jfingern Gruppe. Studniczka hat
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§ 17. Die Herrschaft der Peisistratiden.

Hippiaa wurdo infolge der Verschworung mifstrauiach und begann

die Ziigel der Regierung echiirfer anzuziehen. Viele Burger wurden

als Mitschuldige oder Verdachtige hingerichtet oder verbannt. Niemand

flihlte sieh vor dem Herracher aicher, und in der Biirgerschaft wucha

die Unzufriedenheit iiber die Regierung, die den Charakter einer eehten

Tyrannia angcnommen hatte Hippiaa verhehlte aich nicht, dafs der

Boden unter seinen Fiifsen zu wanken anting. Er machte aich an die

Beiestigung von Munychia heran, urn seine Rcsidenz von der Stadt

nach einer die Verbindung mit dem Meere aieliernden Hafenburg zu

verlegen 2
. Fur alle F&lle suchte er aich auch im Auslande einen

Riickhalt zu aichern. W&hrend er den Spartanern aeine voile Ergeben-

heit bezeugte*, kniipfte er zuglcich Faden mit dem persischen Hofe

an. Er verraahlte seine Tochter Archedike mit Aiantides, dem Sohne

doa Tyrannen Hippoklos von Lampaakoa, weil diese Fiiraten beim

Perserkonige in hoher Gunst atanden 4
.

Unter dieaen Umatanden hielten die Alkmeoniden, deren Haupt

seine Ansicht, dafs es eich urn Nacbbildungen des altern Werkes handele (Jahrb.

d. arch. Inst. II, 141), selbst zuriickgezogen ; Widerlegung derselben durch B. Graef,

Die Gruppe der Tyrannenmorder, Mitt. d. arch. Inst. XV (1890), Iff. Uber die

erbaltenen Nachbildungen vgl. Overbeck, Gesch. d. gr. Plastik I*, 154 ff. — Vgl.

noch E. Curtius, Hermes XV, 147 ff.; Petersen, ebenda 475ff. ; R. Forster, Das

Portrat in der gr. Plastik (Kiel 1882), S. 10 ff. und 22; J. Bohlau, Arch. Zeit.

XLI, 215 ff.; Sauer, Die Anflinge der statuarischen Gruppe (Leipzig 1887) 44 ff.

;

E. Curtius, Stadtgeach. Athens, S. 92. 117. 242. — Neben den Statuen stand wohl

die Stele mit dem Volksbeschlu f s iiber die Ehren und Privilegicn fur

Harmodios und Aristogeiton und deren Nachkommen, bzw. Anverwandte. Vgl.

CIA. I, 8, v. 8; Isaios V, 47; Demosth. d. f. leg. 280; g. Lept. 18. 127 f. Lebens-

Ifingliche Speisung der jedesmal nachsten Anverwandten des Harmodios und

Aristogeiton im Prytaneion. CIA. I. 8, v. 5—7 (roff 'AQfuxiiov xai

'jlQioToytt]royo< c< av % iyy[m\ii<a ytvovs *rX. Vgl. Isaios V, 47 und dazu

R. Schoell, Hermes VI (1872), S3. Der Polemarchos hatte den Tyrannenmordern

Totenopfer darzubringen. Vgl. S. 167, Anm. 3. Es war gesetzlich verboten,

neben ihren Ehrenstatuen Bildsiiulen anderer aufzustellen. CIA. II , 300.

410 a. E.

1) Hdt. V, 62; Thuk. VI. 53, 3; 59, 2; Aristot. U9n. 19, 1; Ps. Plat.

Hipparch. 229 B. — Pa. Aristot. Oik. II. 2, p. 1347 a berichtet iiber allerlei zweifel-

hafte Mittel, durch die sich Hippiaa Geld verschaffte. Es ist nicht unwahrscheiu-

lich (vgl. S. 27 1 Anm. a. E.), dafs dieser (tberlieferung Geschichtliches zugrunde

liegt. Eine Verstarkung und bobere Besoldung der Leibwache warden Geldmangel

leicht erklfiren.

2) Aristot. Vf»n. 19, 2. Vgl. Plut. Solon 12; Diog. Laert. 114 (Her-

mippos).

3) Hdt. V, 91.

4) Thuk. VI. 59, 3. Vgl. Uber Archedike auch S. 379, Anm. 1.

Boiolt, GrWbUcbe O^ctnclit*. II. !. Aufl. 25
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damals Kleisthenes, der Sohn des Megakles, war 1
, die Zeit fur ge-

kommen, im Verein mit den iibrigen Verbannten, einen Versuch zum

Sturze der Tyrannis mit Waflengewalt zu machen. !Sie brachen, wahr-

scheinliob von fioeotien aus, in Attika ein und verschanzten sich in

Leipsydrion am Parnes. Wohl erhielten sie aus der Stadt einigen

Zuzug, aber das Landvolk riihrte sich nicht und zog die Tyrannis, der

es so viel zu verdanken hatte 8
, einer Restauration des Adels vor, von

der die durch die Peisistratiden zu b&uerlichen Grundeigentiimern ge-

machten Bauern die Zuruckversetzung in ihre fruhere Lage zu be-

fiirchten batten. Die Emigranten mufeten sich daher in Leipsydrion

einschliefBen lassen. Nach tapferer Gegenwehr, bei der viele Adelige

im wackern §treite den Tod fanden, wurden sie genotigt, den Platz

und Attika zu r&umen s
.

Der Ausgang des Unternebmens zeigte den Alkmeoniden, dafs sie

ihr Ziel nur mit auswar tiger Unterstiitzung erreichen konnten.

Zu diesem Zwecke setzten sie den Einfluls Del phis in Bewegung.

Im Jahre 548/7 war der delpbische Tempel abgebrannt *. Die Am-
phiktyonen hatten darauf einen grofsartigen Neubau beschlossen, dessen

Kosten auf 300 Talente veranschlagt waren. Die Vorbereitungen zu

dem Bau erforderten naturgemafs eine Reihe von Jabren. Ein Viertel

1) Hdt. VI, 131. Vgl. dazu S. 306, Anm. 2 and S. 320.

2) Vgl. S. 327 ff.

3) Hdt. V, 62. Altes Skolion bei Aristot. 'J9n. 19, 3; vgl. V. Rose, Aristo-

teles Pseudepigraphus 350; Aristot. Frgm.', p. 268, Nr. 394; Bergk , P. L. Gr.

Ill4
,
647, Nr. 14. Bei Aristot. stent jin\f>v#Qior to vnig /Ja'pyij^of, bei Hdt. $nhg

JfatoWw, was nach Valkenaer und Kaibel, Stil und Text der *A$n. 168 verderbt

ist. — Duncker VP, 601, Anm. 1 setzt das Ereignis in das Jahr 513, Wilamowitx,

Aristotelcs I, 34 im Widerspruche mit Hdt. und Aristot. (dem doch neben Hdt.

noch die attische Chronik vorlag) vor die Ermordung Hipparchs, weil die drei

Jahre von 513 bis 511 fur die Fiille der Ereignisse nicht ausreichten. Erfolgte

der Einfall im Fruhjahre 513, so konnten die Alkmeoniden in der Herbstver-

sammlung der Amphiktyonen den Zuschlag erhalten haben und den Lakedai-

moniern bei ihrem regen Verkehr mit Delphi im Laufe der nachsten anderthalb

bis zwei Jahre nicht wenige Orakel, die zur Befreiung Athens aufforderten , zuteil

geworden sein. Da also die Folge der Ereignisse mit Herodots Darstellung immer-

hin vereinbar ist, so wird man um so mehr an ihr festhalten musaen, als die

Alkmeoniden einen offenen Angriff nicht eher gewagt haben werden , als die Po-

pularity der Tyrannis erschiittert war und sie auf Unterstiitzung durch die

Burgerscbaft rechnen konnten.

4) Hdt. I, 50; II, 180 (avrofuirtoe xmextiii). Philochoros, Frgm. 70 (Schol.

Pind. Pyth. VII. 9) bezweifelt mit Recbt die Fabel (Jf nv« tpaofv), dafs die

Peisistratiden den Tempel in Brand gesteckt hatten. Paus. X. 5, 13: 01. 58, 1

= 548/7; Euseb. Vers. Arm. Abr. 1469 = 548; Hieron. Abr. 1468 Schoene.
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der Summe braehten die Delpher durch eine grolse, in der ganzen

kdlenischen Welt veranstaltete Sammlung auf, zu der auch Konig

Amasis von Agypten einen reicben Beitrag spendete. Die ubrigen drei

Viertel wurden aus dem delphischen Tempelachatze und vielleicht durch

Beitrage der amphiktyonischen Staaten bestritten *. Den Bauplan ent-

warf der Architeki Spintharos aus Korinthos *. Bei der Verpachtung

der Bauarbeiten erhielten den ZuBchlag die Alkmeoniden 8
, die schon

lingst in guten Beziehungen zu Delphi standee * und gewifs auch das

vorteiihatteste Angebot machten.

Nach Herodotos hatten sich die Alkmeoniden dadurch die Gunst

des Heiligtums erworben, dafs sie aus ihren eigenen reichen ISIitteln

den Ternpel prachtiger, als es der Baukontrakt vorschrieb, ausbauten

und namentlich fUr die Front nicht Kalktuff (Poros), sondern parischen

Marmor verwandten. Glaubwlirdiger ist jedoch die Angabe der atti-

schen Chronik, der Aristoteles folg^ dafs die Alkmeoniden, deren Giiter

eingeasogen waren, erst durch die Ubernahme des Baues grofse Summon
und die Mittel zu ihren Unternehraungen gegen die Peisistratiden in

ihre H&nde bekamen. Wahrscheinlich wurde ihnen bei dem Abschlusse

des Kontraktes gegen die sichere BUrgschaft ein Teil der fur den Bau

bestimmten Summe ausbezahlt Sie begannen die Arbeiten, warben aber

zagleich Soldner an und bestimmten, wie es heifst, durch Bestechung

der Pythia das Orakel zur Einwirkung auf Sparta 6
. So oft von Sparta

1) Hdt n, 180; V, 62; Strab. IX, 421; Paus. X. 5, 13; Schol. Demosth. g.

MekL, p. 561 ; Schol. Aisch. g. Ktes. 116.

2) Pfcua. X. 5, 18.

3) Hdt V, 62; Aristot. A»n. 19, 4; Philochoros, Frgm. 70; Schol. Demosth.

?• Maid., p. 561.

4) Vgl. 8. 306, Anm. 1.

5) Hdt. V, 62—63: toy f« rtfoy i^egydoorxo xov jiagtt&tiyfiaxog xdXXutv xu re

>U« tmX ovyxtiuiyov can notgiyov Xi%h)v noti-tiv xoy y>oy
t

Ilagiov xu ffingoo'&i

aiiov i$tno(qoay. oif wv <fij oi 'A&tjvaiot Xiyowti, ovxoi ol dvdges sV JeXtpotiti xttXT)-

utrt* dyintt&ov xqy UvMip xgypaa xxX. Stein beroerkt mit Recht, dafs der Inhalt

i« Berichtes vielmehr ol Aaxsfatpoytoi zu fbrdern scheint. Vgl. V. 91 , 13. —
Wikmowitz, Aristoles I, 34 vermutet, dafs die Alkmeoniden nicht aus hlofner

liberalitat mehr leiateten, als der Bauplan vorschrieb, sondern dafe sie sich bei

ihrem Angebote d&zu verpflichteten. — Philochoros (Frgm. 70) sagte nach Schol.

PhxL Pylh. VII, 9: ol UXxfiaiovitat q>vyao**v9irtt< vn' avttov (xdiy IliiourxQaxiJ<iiy)

nfr/orro avoixodoprjouv xal difcfievoi XQnfiaxa xai avyayayovttf dvyafnv ine-

*wo rote Un*ioxg<txio*ais *«i ytxr\oaytt<; (dixit /agiaingUuy nXttovw aVyxorfo^ijaav

™ *«h ro xifityoi xiX. Diese Uberlieferung findet sich bei Isokrates Antid. 232

dtm Lehrer Androtions): Kleisthenes Xoyy neioas xovf 'Apqaxivovctc dayeTatti. xav

toi 9tov xQTifidxtov avxtb, xoy xe di\uov xaxijyaye xal xoii( xvgayvovf igepaXe.

Damach Demosth. XXI (g. Meid.), 144. Aus Androtion schopfte wahrscheinlich

25*
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eine private oder staatlicbe Anfrage an das Orakel erging, aotwortete

dieses, die Lakedaimonier sollten Athen befreien l
.

n.

Um die Zeit des Beginnes der Peisistratiden-Herrschaft hatten die

Lakedaimonier nach Uberwindung des Widerstandes der Tegeaten einen

peloponnesischen Bund zu bilden begonnen. Derselbe hatte freilich

keine festere Organisation, aber die Biindner waren den Lakedaimo-

niern zur Heeresfolge verpflichtet *. Infolge dessen verftigte der lake-

daimonische Staat, der selbst den schlagfertigsten Heerbann besafs, Uber

militarische Mittel, mit denen sich nur die der Thessaler messen konn-

ten. Aber diese waren in einzelne Staaten zersplittert, und es lehlte

Aristoteles, er verband jedoch die einseitige attische Uberb'cferung mit Angaben

Herodotn. Vgl. S. 33, Anm. 1. Vgl. 'A&n. 19, 4: dnorvy^dyoyT$( oi-y iv attain

tcT( aXXoic, i/MoftvSoavTo ray iy JtXtpoTf yttuy olxo<fofA*Tv, S&ey evnoQyaav /(M^Mrrwr

tq6( tyy rtDy Aantavtov flo^dsiav. Die Worte riQoe xr
t
v xxX. sind zweifellos an-

stofsig. Wilamowitz, Aristoteles T, S. 33, Anm. 6 mochte sic als Zusatz eines

Losers streicben, Kaibel, Stil und Text der A&n. 169 nimmt wobl ricbtiger eine

Liickc an und yermutet: oOtv evnog^aay xQfj/jdrwv ^xai dyintuxay rr
t
y flvMav

ovytQyttv favtois^ nQog xjX. Herodots Erziiblung setzt voraus, dafs sich die Alk-

meoniden im Resitze grofser Reichtiimer befanden. Allein, wenn sie ancb ein er-

beblicbes bcwegliches Vermogen besessen haben mogen, so waren doch ihre Giiter

in Attika eingezogen, sie lebten seit llingercr Zeit in der Verbannung, und ihre

Untcruehmungen gegen die Peisistratiden hatten gewifs viel Geld gekostet. Alle

Wahrscheinlichkeit spricbt also dafiir, dafs sie erst infolge des Baukontraktes

wiedcr Uber erhebliche Barsummen verfiigten. Die delische Tempelverwaltung

pflegte den Bauunternehmern, nachdem sie Biirgen gestellt hatten, beim Abschlusse

des Kontraktes die Halfte der Bausummc zu zahlen, die andere HSlfte mit Aus-

nahme eines Zchntels , sobald der Ubernommene Bau halbfertig geworden war.

Vgl. Th. HomoUe, Bullet, d. corr. hell. XIV (1890), 389 ff. Ein gleichartiges Ver-

fahren werden damals die Amphiktyonen beobachtet haben. Die Quelle des

Schol. zu Demosth. g. Meid. 061, 16 wufste freilich entBchieden zu viel, wenn
sie sagte, Mcgakles hatte die Pacht iiberoommen *al Xaflcuv dixa rdXavta

,
tqia

fity dvdXasoty eie tijV xaxaa*evr
t
y , ix 6k twv inrd 6iyaft(v rtya a^vij&goiae xai

ntionc AaxeSaifiovlovi ^oijShV ln\ ros U9ijva( vertrieb er den Uippias. Nach
Philochoros a. a. O. fallt die Hauptbauthatigkeit erst in die Zeit nach der Ver-

treibung der Peisistratiden. Auch nach Aisch. g. Ktes. 116 wurde der Tempel
erst nach den Perserkriegen vollendet. Vgl. dazu Wilamowitz, Aristotelea IT,

287. Vgl. noch Pind. Pyth. VII, 9 (gedichtet fur Megakles , den Sobn des

Hippokrates und dessen Neffcn des Rleisthenes) : ndoaiot yog noXitat Xoyoe

optXci
|
'Ep*/*c'of dojwv, "AnoXXoy, di reoy liutros \ Ilv&dirt fiq

|
Varjroy tttv$ay.

Dazu Wilamowitz, Aristoteles II, 322 ff.

1) Hdt. V, 63; 91, 13; A9n. 19, 4 (vgl. Schol. Aristoph. Lysist. 1153 =
Aristot. Frgm. 895 Rose1

).

2) Bd. I\ 709 ff.
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§ 17. Die Herrschaft der Peisistratiden. 389

ihnen an einer starken Zcntralgewalt 1
, wahrend es deii Spartanern

vermoge ihrer aufserordentUchen Geschlosseuheit und durcbgebildeten

Heere6verfassung gelungen war, die ubrigen Gemeinwesen Lakoniens

zu unterwerfen und ilirem Staate einzuverleiben. Nachdem die Eleier

und die arkadischen Gaue die lakedaimonische Hegemonic anerkannt

batten, mufste sich friiher oder spater auch der Anschlufs der nord-

peloponnesischen Stadte vollziehen. Befordert wurde derselbe durcb

den Gegensatz der argolischen Kiistenstadte zu Argos, das als Haupt

eines amphiktyonischen Stammbundes und Metropolis der argolisch-

doriscben Stadte iiber „ganz Argos" zu herrschen tracbtete, wie Sparta

die Herrschaft iiber Lakonien erlangt hatte *. Mit besonderer Scharfe

trat der Gegensatz in dem Verhaltnisse zwiscben Argos und Sikyon

unter der Kegierung des Tyrannen Kleistbenes bervor 3
. Periandros

von Korintbos batte Epidauros erobert * und damit nicht nur die An-

spriicbe der Argeier verletzt, sondern aucb die nachste Verbindung

zwiscben Aigina und Argos unterbrocben, die fur den ausgedehnten

peloponnesischen Handel der Aigineten von grofser Bedeutung war.

Der gewerbtbatige, see- und handelsmachtige Inselstaat stand rait Argos

id enger Verbindung 5
, wahrend ibn maritime und kommerziello Riva-

litat mit Korintbos verfeindete 6
. Wiederbolt mag es dabei zwiscben

Korinthiern und Argeiern zum Kriege gekommen sein. Wahrscbeinlicb

gehort in diese Zeit der eherne Helm, den die letztern von korinthiscber

Beute nacb Olympia stifteten 7
.

Gegenuber den Argeiern sucbten und fanden die Korintbier und

die ubrigen argoliscben Kiistenstadte Schutz durch Eiutritt in den la-

kedaimonischen Bund, der seinen Mitgliedern eine sogar das Kecht zu

selbstandiger Kriegfuhrung gewabrende Autonomie zusicherte. Die

Lakedaimonier waren aber darauf bedacht , uberall ihnen ergebene

Oligarcbieen am Ruder zu erhalten, so dafs der Anschlufs an Sparta

den herrschenden Aristokratieeu zugleich einen Riickhalt gegen den

Demos bot 8
. Die korinthische Oligarchic stand wohl schon seit der

1) Bd. I J
, 246 und 699.

2) Bd. I
s
, 210 ff. 214. 222. 602.

3) Bd. P, 664.

4) Bd. P, 650.

5) Hdt. V, 88; VI, 92. Vgl. Bd. P, 217. 621; Bd. IT, 307, Anm. 8.

6) Bd. P, 449. 450. 456. 655.

7) 1GA , Nr. 32. 33.

8/ Thuk. I, 19: ol fiiy AnxsticufAovioi ov% vn oriXtic e/o*'Tff tpoQov xovg £vfi-

pifovt j^yoirio, xar' oXiyagyiav dk Qfflaiv avrotg /uovov enittjdetois onwf noXitevoovoi

ytoantvortts nX. Vgl. I, 76. 144; V, 82; Xen. Hell. VI. 3, 14; Ps. Xen. U*n.
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Herrschaft der Kypseliden in Verbindung mit Sparta, zur Zeit des

Polykrates gehorten die Korinthier zu den lakedaimonischen Bundes-

genosBen K

Seitdera die Lakedaimonier in Arkadien festen Fufs gefefst batten,

war Argos, das voriibergehend nicht ohne Erfolg mit ihnen rivalisiert,

aber schliefslich ihre Machtentwickelung nicht aufzuhalten vermocht

batte f
, unmittelbar in der Flanke bedroht und namentlich die Thy-

reatis 3 schwcr zu verteidigen. Uber das gewifs lange umstrittene

Qrenzgebiot 4 fiel um 550 die Entscheidung 8
. Ein lakedaimonisches

Heer drang in die Thyreatis ein und besetzte die Landschaft Als

dann die Argeier zur Verteidigung anruckten und die Heere gegenuber-

lagerten , verabredeten beide Parteien , dafs ein Kampf von je drei-

hundert erlesenen M&nnern tiber den Besitz dee Gebietes entscheiden

sollte. In diesem Kampfe schrieben sich beide Teile den Sieg zu s
.

ni, 10; Aristot. Pol. IV. 11, p. 1296a; V. 7, 1307b; Diod. (Ephoros) XIII, 48;

XV, 45. Vgl. Busolt, Miillers Handb. d. kl. Altertumsw. IVs
, 318.

1) Bd. I», 640, Anm. 3; 658, Anm. 2. — Hdt. Ill, 48.

2) Bd. P, 602. 606. 611. 624.

3) Bd. P, 211, Anm. 4.

4) Bd. P, 595.

5) Hdt. I, 82. 83 setzt den Kampf um die Thyreatis gleichzeitig mit der Be-

lagerung von Sardes durch die Perser im Jahre 546 (vgl. § 19) an. Ed. Meyer,

Gesch. d. Altert. II, § 469 Anm. spricht diesem Synchronisms, der wesentlich

auf der Okonomie des herodotischen Werkes beruhe, jede historische Bedeutung

ab, setzt aber doch den Kampf um 550 an. Der genaue Synchronismus ist

allerdings stark verdachtig. Die nachste grofse Niederlage der Argeier traf nach

Hdt. VI, 19. 77 gerade mit dem Fall Milets zusammen. Auch den ersten Sieg

der Lakedaimonier im Kampfe um die Thyreatis bat man mit dem Beginne der

neuen lydiachen Dynastio kombiniert. Vgl. Bd. P, 596 Anm. Es wSre doch

hocbst merkwurdig, wenn die grofsen Entscbeidungen in der Peloponnesos und in

Kleinasien zeitlich so sehr zusammengetroffcn sein sollten. Anderseits wQrde man
auf die genaue synchronistische Zusammenstellung kaum verfallen sein, wcnn die

betreffenden Ereignisse zeitlich weiter getrennt gewesen waren. Es ist wahr-

scheinlich, dafs als Kroisos mit Sparta uber ein Bundnie verhandelte, die Ent-

scheidung im Kampfe mit Argos bereits gefalien war, und die Lakedaimonier un-

bestritten die herrschende Stellung in der Peloponnesos einnahmen.

6) Hdt. I, 82; Thuk. V, 41. Vgl. dazu Bd. P, 595, Anm. 3. Angebliche

Entscheidung der Amphiktyoncn zugunstcn der Lakedaimonier nach Chrysermos

von Korinthos, Peloponuesiaka b. Plut. Paral). 3, p. 306 B (Miiller, Fr. H. Gr.

IV, 360). Delphisches Weihgeschenk der Argeier fur den Sieg. Paus. X. 9,

12. — Von den dreihundert Argeiern sollen beim Einbruche der Nacht noch zwei,

Alkenor und Chromios, von den Lakedaimoniern nur einer, Othryades, ubrig

gewesen sein. Jene waren aber nachhause gelaufen, um den Sieg zu mclden, dieser

hfitte dagegen auf dem Walplatze ein Siegeszeichen crrichtet Hdt. a. a. O. Nach
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Man stritt sich daruber, und schliefslich kam es zu ewer grofsen

Schlacht, in der die Lakedaimonier einen blutigen Sieg errangen.

Der Sieg entschied nicht blofs iiber die Thyreatis, sondern stellte

auch das Ubergewicht Spartas iiber Argos fest und sicherte den La-

kedaimoniern die Vorherrschaft in der Peloponnesos. Da gleichzeitig

die Macht der Theasaler fortwahrend sank, so war der lakedaimonische

Staat beim Beginne der zweiten Halfte des 6. Jahrhunderts unbestritten

die erste, grofsern militarischen und politischen Aufgaben gewachsene

Macht Griechenlands und wurde als solche aucb von auswartigen

Furston anerkannt und umworben. Kroisos schenkte den Lakedai-

moniern Gold zu einer Statue des Apollon auf dem Thornax 1 und

schlofs darauf mit ihnen Staatsgastfreundschaft und ein Biindnis ab *.

Konig Amasis von Agypten sandte ihnen einen kostbaren Panzer s
.

Aber die Bemuhungen, Sparta zu einer aktiven Beteiligung an der Koa-

lition gegen die rasch urn sich greifende Persermacht zu bewegen,

schlugen fehl. Auch als nach dem Falle des lydischen Reiches, der in

Hellas einen gewaltigen Eindruck machte, die Ionier und Aeolier in

Sparta urn Hilfe baten, erhielten sie eine ablehnende Antwort. Die

Lakedaimonier begntigten sich mit der Absendung einer Gesandtschaft

an den Perserkonig, die ihm angeblich erklarte, er sollte sich an keiner

hellenischen Stadt vergreifen, weil das die Lakedaimonier nicht dulden

lakoniachcr Uberlieferung bei Hdt. tiitete sich Othryades, weil er sich schamte,

nach Sparta zuriickzukebren ttJy ol at'AAo/utW &ie<f9aQfAi<uy , nach argeiischer

soli ihu Perilaos, der Sohn Alkenors, getotet und dafiir eiu Staudbild erbalteu

haben. Paus. II. 20 , 7. Romantische Ausschmiickung der Erzahlung von

Othryades bei Chrysermos a. a. O.; Stob. Flor. VII, G7; Schol. 8tat. Theb. IV,

48. Ps. simonideisches Epigramm auf die Gefallenen bei Bergk, P. L. Gr. Ill 4

,

510 Frgtn. 182. Weiteres bei P. Kohlmann
,
Othryades, Rhein. Mua. XXIX

(1874), 463 ff. Vgl. auch Schneiderwirth , Pol. Gesch. d. dorischen Argos II

(Helligenstadt 1866 Progr.), 46 ff. — Uber die mit den Gymnopaidien ver-

bundene Gedachtnisfeier des thyreatischeu 8ieges vgl. Bd. P, S. 596, Anm. 1 auf

F. 597.

1) Hdt. I, 69; vgl. Theopompos, Frgm. 219 b. Atheu. VI, 231 F; Paus. III.

10, 10. — S. Wide, Lakonische Kulte, Leipzig 1893.

2) Hdt. I, 69—70. 77. 82-83. — Nieses Annahme (Hist. Zeitschr. XLHI,

406), dafs Sparta sich zu dcm Abschlusse des Bundnisses verstand, weil es sich

schon damals von dem Anwachsen der persischen Macht bedroht fUhlte, ist sehr

zweifclhaft. Fur das lydische Gold waren die Spartaner gewifs ebenso empfang-

lich, wie es ihnen schmeichelte , on (Kroisos) Ac nnvxuv o<pia< nQoxQfrae

Xqvatv alQEcro tfiXovg. Hdt. 1 , 70. Es Uefsen sich ja leicht Mittel und Wege
finden, um den Bestimmungen des Vertrages, falls sie unbequem wurden, nicht

nachzukommen. Thatsachlich haben die Spartaner dem Kroisos nicht Zuzug

geleistet.

3) Hdt. Ill, 47
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wurden. NaturHch hatte die diplomatiache Intervention gar keinen

Eriblg, und Herodotoa vermutet nicht ohne Gnind, dafa sich die La-

kedainionier durch die Sendung kauptsachlich uber die Lage in Klein-

asien unterrichten wollten l
. Voraichtig bielten aie aich innerhalb ihres

peloponneaiachen Machtbereicbes, und ilu*e Politik verfolgte nocb keine

weiter gehenden Ziele. Aber bei der GrofBmacbtetellung Spartaa war

diese Beachrankung auf die Dauer unhaltbar.

Zuerst griffen die Lakedaimonier mit dem Kriegazuge gegen den

Tyranuen Polykratea von Samoa Uber die bisher inne gebaltenen

Grenzen hinaua. Sie waren zwar aelbat durcb R&ubereien der Samier

geschadigt worden, und auch der Ubertritt dea aeemachtigen Fiiraten

zu den Peraern konnte ihnen nicht gleichgultig aein, aber den Aua-

schlag gaben docb die dringenden Foi-derungen der Korinthier. Man
mul'ste sich in Sparta enteebkefsen, zum Schutze des unter den Raub-

ziigen deB Seeiiirsten leidenden Handels der einflufsreicben Bundea-

stadt im Verein mit derselben einen Kriegszug gegen Samoa zu unter-

nebmen *. Diese erate aufaerpeloponnesiacbe Unternehmung acklug

freilich fehl, indeaaen der Anachlula Megaras dehnte daa lakedai-

moniache Bundeagebiet Uber den lathmoa aua und brachte Attika und

Boiotien in unmittelbare Bertihrung mit Spartaa politiacher Intereaaen-

apbare.

In Megara boII die gemafaigte Ariatokratie , welcbe auf die Ty-

rannia dea Theagenea folgte, bereita „nacb kurzer Zeit" durcb eine

demokratiacbe Umwalzung beaeitigt worden aein s
. Thataache ist ea,

dafa im G. Jabrhundert der Staat von heftigen Parteikampfen erfullt

war, wahrend zugleicb aeit dem Ende dea aiebenten unglUckliche

Kriege aeine maritime und merkantile Stellung atark erachUtterten.

Urn 610 gewannen die Athener wahracheinlich mit Hilfe einer ver-

bannten inegariachen Adelaaippe die lange umatrittene lnael Salamia 4
.

Der wechaelvolle Krieg wurde urn 600 durcb den von den Parteien

angerulenen Schiedaaprucb Spartaa beendigt. Salami8 verblieb den

Athenern 6
. Die Megarier mufaten aul* eine Beilegung dea Streitea be-

dacbt aein, da nicht nur die Athener aich am Helleapontoa feataetzten

und ihre wichtigen pontiachen Handelaverbindungen bedrohten, aondern

auch die Samier durch die Begrundung von Perinthoa in der Nahe der

1) Hdt. I, 152-153. Vgl. Diod. IX, 36 (Ephoros nach Hdt.).

2) Vgl. § 19.

3) Plut. Quaest. gr. 18, p. 295 a. Vgl. Bd. I
7
, 671; II*, 206. 223.

4) Vgl. S. 221 und 223 Anm.

5) Vgl. S. 248.
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inegariscben Kolooie Salymbria an der Propontis als bocbet geiahrliche

Handelskonkurrenten auftraten. Als die Megarier Perintbos angriffen,

brachten ihnen die Samier eine Bcbwere Niederlage bei K Nocb
scnlimmer erging es ihnen in einem eleusiniscben Grenzkriege mit den

Atbenern. Urn 565 eroberte Peisistratos ihren Haupthafen Nisaia «.

Der Seehandel der Megarier, auf dem ihr Woblstand berubte, wurde
dadurch zuui grofsten Teil abgeschnitten. Die Ausfuhr ibrer gewerb-

licben Erzeugnisse stockte, und die pontischen Getreidezufiibren , die

Megara zur Erniibrung der Bevolkerung braucbte, blieben aus a
. Der

wirtschaftlicbe Notstand des Stadtvolkes und der barte Druck, unter

dem die Bauern zu leiden batten, ftibrten zu einer Erbebung des ganzen

Demos gegcn den plutokratiscben Adel 4
.

Scharle Streiflicbter auf die Parteikarnpfe werfen die Uberreste

der von dem Lyriker Tbeognis an einen jungen Adeligen, den Poly-

paidcn Kyrnos, gericbteten Sprucbgedichte 6
. Die Bliite des Dicbters,

1) Vgl. S. 24b, Anm. 4.

2) Vgl. S. 308.

3) Vgl. Bd. P, S. 471.

4: Vgl. Bd. P, S. 670.

5) F. Cauer, Parteien und Politiker in Megara und Atben, Stuttgart 1890. —
Welcker, Theognidis reliquiae, Frankfurt a. M. 1826; Chr. Ziegler, Theoguidis

elegiae, Tubingen 1868, 2. Aufl. Ib80; Sitzler, TheogDidis reliquiae, Heidelberg

1880: Bergk, P. L. Gr. Ill 4
, 117ff. — Von den Gedichten des Tbeognis haben

sicb nur Excerpte in einer aus 694 Disticben bestehendeo und in zwei Bucber

eingeteilten Anthologie erbalten, welcbe viele freindartige, teils von altera, teils von

jfingern Dichtern berriihrende Bestandteile enthalt. Die Sammlmig ist jcdenfalls

each der Zeit des lsokrates (g. Nikokl. 43) uud Platon (Meuon, p. 95 E und dazu

». 33 und 945) entstanden, alles Ubrige ist hypothetisch. Das erste Buch bietet

politisch-moralische Spriiche, das zweite erotische Verse inbezug auf Knabenliebe.

Die Ecbtheit des grofsten Teiles des letztern ist mindestens zweifelhaft und wird

u. a. von Hiller, Jahrb. f. kl. Philol. CXX1I1 (1881), 471 ff.; A. Couat, Le secoud

livre d'elegies attribue* k Tbeognis, Annal. de la faculte* des lettrcs de Bordeaux

V (1883), 257 ff. und Artb. Corssen
,

Quaest. Tbcognideae, Geestemiinde 1887,

Progr. bestritten. Vgl. dagegen jetzt Joh. Lukas , Studia Theognidea , Berlin

1893. Als acht sind die Stucke verbiirgt, die der Dichter mit seinem Siegel

WQiyti) Kyrnos - Polypaides versehen hat (vgl. v. 17 ff.). Dazu kommen dann

diejeoigen, die zu den aus jenen zu erschliefsenden Lebensschicksalen passen. —
Xeuere Litteratur aufaer den bcreits augefiihrten Schriften: Van der Mey,

Stadia Theognidea, Lugduni 1869; Nietsche, Zur Gescb. der theogu. Spruch-

wnmlung, Rhein. Mus. XXII, 161 ff; Carl Muller, De scriptis Theoguideis, Jena

1&77, Diss.; H. Schneidewin, De syllogis Theoguideis, Wurzburg 1878, Diss, und

Theognide eiusque fragmentis in Stob. floril. servatis, Stettin 1882, Progr.

;

0. Craeger, De locorum Theogn. apud scriptores exstantium ad textum emendan-

dum pretio, Konigsberg 1882, Diss.; J. Sitzler, Studien zum Elegiker Tbeognis,
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dessen Heimat zweifellos nicht die sicilische Pflanzstadt, sondern das

isthrnische Megara war >, wird von den Chronographen in die Zeit der

Unterwerfung der Ionier durch Harpagos geeetzt 2
. Die demokratische

Tauberbischofsheim 1886, Progr.; W. Studemund, Commentatio de Theognidorum

memoria etc. Breslau 1889 90 Ind. lect.; E. Maafs, Greifswalder Ind. lect. 1893,

p. XV ff.; Fr. Cauer, Studien zu Theognis, Philol XLVIII = N. F. II (1889%

542ff; XLIX = N. F. Ill (18901, 662ff; L = N. F. IV (1891), 529ff. ; LI =
N. F. V (1892), 294 ff. Vgl. ferner im allgemeincu Sittl, Gr. Litteraturgesch. I,

261 ff.; Flach, Gr. Lyrik II, 389 ff.; W. Christ, Gr. Litteraturgesch. in Mullcrs

Handb. d. kl. Altertumsw. VTF , 101 ff. und endlich die Jahresberichte von

Leutsch, Philol. XXIX, 636-690: Blafs, Bureians Jahresber. ttber die Fort-

schritte der kl. Altertumsw. 1874/5 I, 17 ff.; 1879 I, 201 ff; Hiller, ebenda 1881

I, 115 ff; 1883 I, 255 ff.; 1886 I, 57 ff.; 1888 I, 137 ff.; Sitzlcr , ebenda 1893

I, 127 ff.

1) Da Platon, Nom. 630A den Dichter noX/tyy xwy iy IixsXfq MeyaQituy

nennt, so betrachteten schon im Altertume manche das sicilische Megara als die

Heimat des Dichters. Vgl. Schol. Plat. Nom. 630 A; Said. s. v. Scoyvic In

neuerer Zeit hat dicsc Ansicht J. Beloch, Jahrb. f. kl. Philol. CXXXVII (1888),

729 ff. als richtig zu erweisen vcrsucht. Th. ware urn 490 aus Sicilien nach

dem isthmischen Megara tibergesiedelt. Unger, Phil. XLV (1886), 18 ff. verlegt

gar die Heimat des Th. nach dem epeirotischen Megara. Vgl. dagegen Hiller,

Bursians Jahresber. 1888 I, 138; Sitzler, ebenda 1893 I, 127. — Abgesehen davon,

dafs Platon nur sagt, dais Theoguis Burger des sicilischen Megara war (was er

wahrend seines dortigen Aufenthaltes als Vcrbannter geworden sein mag), heifst

es v. 783 : *HX9oy (iky yaQ fywye xa i( £ut$Xir
t
v note yatay xrX. , was schon

Harpokr. s. v. Bioyvtq gegeu die Annahme sicilischer Herkunft anfuhrt. Sollte

aber auch der Vers, wie moglicherweise v. 782 (wo es von dem isthmischen

Megara rjfiertQtjy irjvtte noXiv heifst) nicht von Theognis herruhren, so ist doch

die Erwahnung des Falles von Magnesia, Kolophon und Smyrna in den durch

die o<pQiyi( geBchiitzten Versen 1103—1104 eutscheidend , denn diese Dinge lagen

einem sicilischen Griechen fern. Vgl. Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 397,

S. 633 Anm. Didymos bei Schol. Platon a. a. O. tadelte den Platon geradezu

wegen seiner Angabe.

2) Euseb. Vers. Arm. Abr. 1471 = 546/5 (01. 58
, 3); Hieronr Abr. 1470 F.

1473 P. 1476 Schoene. Suid. s. v. Oioyyu;: 01. 59. Veranlaesung zu dieaem An-

satze geben gewifs nicht blofs die v. 757 ff. und 775 ff. ausgesprochenen Besorg-

nisse wegen eines drohenden Mederkrieges (Erw. Rohde, Rhein. Mus. XXXni,
169; Bergk, Gr. Litteraturgesch. II, 302; Flach, Gr. Lyrik I, 392), sonderu noch

andere, uns unbekannte Aufserungen des Dichters, denn jene Verse legen an und

fiir sich weit eher eine Beziehuug auf die Zeit kurz vor den Perserkriegen nahe

(Beloch a. a. 0.; Christ, Miillers , Handb. VII', 103; Ed. Meyer, Gesch. d.

Altert. § 397, S. 633 Anm.), als auf eine Gefahr, die bei dem Vorgehen der

Perscr gegen die Ionier drohte. Ed. Meyer a. a. 0. spricht daher die Verse dem
Theognis ab. Iudessen der Fall des lydischen Reiches und das reifsend schnelle

Um-sich-greifen der persischen Macht konnte immerhin damals auch in Hellas

vielfach ernste Befurchtungen wachgerufen haben. Die durch die otpgiyif als echt

verbiirgten Verse 1103—1104 sind offenbar zu einer Zeit gedichtet, als der Fall
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Bewegung war damals in Megara bereits in Flufs gekommen oder hatte

gar die Oberhand gewonnen. In der Kolonie Herakleia am Pontos *,

welche um 553 die Megarier im Verein mit den Boiotern offenbar als

neue Heiraat fur einen Teil der notleidenden Bevolkerung begriindeten,

wuide eine demokratische Verfassung eingeftihrt, die freilich nur kurzen

Bestand hatte *

Theognis gehorte zum Adel, hatte aber seine Gliter durch eine

iingliickliche Seefahrt verloren und war arm geworden 8
. Obschon er,

wie seine Standesgenossen auf den gemeinen Mann herabsah, so billigte

er doch nicht das Verhalten des Adels. Scharf tadelte er die Gewinn-

sucht, die ungerechte Rechtsprechung und den Ubermut der herrschen-

den Klasse und sprach die Beturchtung aus, dafs dieses Gebahren zum
Biirgerkriege und zur Tyrannis fUhren und die Stadt zugrunde richten

wurde *. Die Besorgnisse des Theognis erwiesen sich als begrundet.

Der Demos sturzte die Adelsregierung , das Landvolk erhielt burger-

liche Rechte, und die Gemeinen wurden zu „ Guten " , die bisher

Edclen zu Gemeinen b
. Die Glaubiger mufsten die gezahlten Zinscn

zuriickerstatten, viele Adelige wurden vertrieben und ihre Gilter ein-

gezogen 6
. Auch Theognis mufste seine Vaterstadt verlassen und hielt

von Smyrna (um 575) and Kolophon noch in frischer Erinnernng war , d. h.

schwerlich nach 650. — Suid. a. v. Seoyyn erwahnt cine Elegie des Th. tie

Tovt atodtrrat rtov ZvQaxovoiwy iy rjj noXtoQxiq. Man hat dabei an die Eroberung

des aiciliachen Megara durch Gelou oder an die Belagernng von Syrakuaai

durch Hippokrates gcdacht, allein wahrscheinlicher ist die Annahme, dafs aie

aich bezog if rove oto&fytae 4x rijff noXwQxias rtuy ZvQuxovaiay (415/3) und

von dem gleichnamigen Tragiker herrilhrte. Gutachmid bei Flach , Gr. Lyrik

412 und Sitzler, Theogn. reliquiae, p. 52 Anm. — Uber v. 891 ff. vgl. Bd. I, S. 650,

Anna. 6.

1) Vgl. § 19.

2) Ariatot. Pol. V. 5, p. 1304 b: xareXv&n di xai iy 'H^nxXei^ 6 if?<uot jm«
Toy anoixiouoy ei'&vc o*ut tore dnuaymyovf dfixovfityoi yaq vn ' avtwy ol

yytoQipoi itimnrov , inuta o^pot«T^«Vr«f ol ixninrovres xai xnftX&ovree xati-

Xvaay toy drjpov Dassclhe gcachah, wie A. bemerkt, in Megara. Eine Beziehung

dieaer Angabe auf das trachiniache Herakleia (Muller, Dorier II, 58, 1; G. Gil-

bert, Gr. Staatsaltert II, 190) verbietet Thuk. Ill, 92. 93; V, 12. 61. 52. Die

Oligarchen ftihrten eine extreme oligarchiache Verfaasung ein, die allmahlich in

eine gemafaigtere iiberging. Aristot. Pol. V. 6, p. 1305 b, v. 5. 11. Vgl. dazu

Schneiderwirth, Heraclea am Pontua (Heiligenatadt 1882, Progr.) 19.

3) v. 173. 179ff. 1 197 ff.

4) v. 39 ff. 43 ff. 235. 54 Iff. 604 f. 833 f. 1103f.

5) Theognia v. 53 ff. = 1109 ff; vgl. v. 289. 679. 819. 833.

6) Aristot. Pol. V. 5, p. 1304b, v. 35 (IV. 15, p. 1300a, v. 17 und V. 2,

p. 1302 b. v. bezieht aich auf die von Thuk. IV, 66. 68 ff. erzfihlten Ereigniaae);

Plut Quaest. gr. 18, p. 295 D; 59, p. 304 E.
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sich als Verbannter hi Sicilien, Euboia und Sparta auf Von leiden-

schaftlichem Hasse gegen den Demos erfullt, wollte er befriedigt sterben,

wenn er Racbe genonimen hattc *. Sein Wunscb giug in Erfiillung.

Die verbannten Adeligeo, deren Zabl iminer grofser geworden war,

8ammelten sicb, drangen in Megara ein, besiegten die Deinokraten und

richteten wieder eine oligarchische Regierung ein 3
, die sich wahr-

scheinlich sofort zur Sicberung ibrer Stellung dem lakedaimonischen

Bunde anschlofs.

O.

Nacb dem Ansehlusse Megaras erstreckte sich Spartas Macht-

bereicb bis zu den Grenzen Attikas, und die Lakedaimonier waren

unraittelbarcr als bisber an der Entwickelung der Dinge in Athen

interessiert. W&hrend es die Peisistratiden an Versicherungen ibrer

Ergebenheit nicbt lehlen liefsen 4
, suchten die Alkmeoniden durch das

delphische Orakel die Lakedaimonier zur Befreiung Athens von der

Tyrannis zu bewegen 6
. SchUefsbch gewann der delphische Einflufs

die Oberband. Herodotos sagt, die Lakedaimonier hfitten die Vor-

schriften des Gottes hoher in Ehren gehalten als die Vereinbarungen

der Menscben 6
. lhren Entscblufs bestimmten aber auch politische

Griinde. Grunds&tzlich gingcn sic mit den Aristokratieen zusammen 7
,

eine demokratische Tyrannis pafste nicht in ihr politisches System.

Aufserdem flofsten ibnen die freundscbaf'tlichen Beziehuugen der Peisistra-

tiden zu Argos Mifstrauen ein h
, und auch die Bemiihungen derselben,

durch Verscbwiigerung mit den Lampsakenischen Tyrannen Fiiblung

mit dem persischen Hote zu gewinnen 9
, mufsten in Sparta die Be-

sorgni8 erregen, dafs dem persischen Einflusse in Hellas Thlir und

Thor geoffhct werden mochte.

Noch im Jabre 511 oder im Fruhjahre 510 sandten die Lake-

daimonier eine Heeresabteilung unter Ancbimolos zur See nach Athen,

um die Peisistratiden zu vertreiben 10
. Allein Hippias hatte von dem

1) v. 783 ff. 209. 347 ff. 1209 ff. Uber v. 879 ff. und 997 ff. vgl. F. Cauer,

Philol. LI, S. 315.

2) v. 337 ff. 361 f.

3) Aristot. Pol. a. a. 0.; vgl. Theognis v. 783. 847. 949 ff. 1123.

4) Vgl. S. 385, Anm. 3.

5) Vgl. S. 387, Anm. 5.

6) Hdt. V, 63 (vgl. IX, 7).

7) Vgl. S. 389, Anm. 8.

8) Vgl. S. 50 Anm. und S. 376 Anm.

9) Vgl. S. 385, Anm. 4.

10) Hdt. V, 63 {'AyxifioXios). Bei Aristot. Utot. 19, 5 heifct der Spartaner
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§ 17. Die Herrschaft der Peisistratiden.

ihm bevorstehenden Angriffe Kunde erhalten und seine Vorbereitungen

^etroffen. Die Thessaler schickten ihm eintausend Reiter unter ihrem

.,Konige" Kineas 1 zuhilfe. Hippias liefs darauf das Geholz zwischen

dem Phaleron und der Stadt ausroden, damit die Reiterei in ihren

Bewegungen nicht behindert wiirde. Als die Lakedairaonier gelandet

waren und gegen die Stadt vorriickten, wurden sie von den Thessalern

angegriffen und unter starken Verlusten auf die Schiffe zuriickgeworfen.

Anchimolos selbst fiel in dem Kampfe.

Die Lakedaimonier liefsen nun ein grofseres Heer unter Konig

KJeomenes ins Feld riicken. Dasselbe ging iiber den Isthraos und

drang in die thriasische Ebene ein. Die thessalische Reiterei, welehe

den V
T

ormarscb aufzuhalten suchte, wurde in einem Gefeclit gescblagen

und ritt darauf sofort nachhause *. Den Peisistratiden blieb nichts

mderes iibrig, als sich nach der mit Vorriiten wobl versebenen Burg

zuriickzuzieben , wo sie von den Lakedaimoniern im Verein „mit den

Athenern, die frei sein wollten", also namentlicb mit den Alkmeoniden

und andern verbannten Adeligen
,

belagert wurden 3
. Die Lake-

daimonier batten aber an eine Belagerung nicht gedacht und wurden,

^rie Herodotos meint, nach wenigen Tagen abgezogen sein, wenn nicht

die Kinder des Tyrannen , die dieser heimlich fortschaffen und in

Sicherheit bringen wollte, in Gefangenschaft geraten waren. Hippias

fchlofs darauf einen Kapitulationsvertrag ab , in dem er sich ver-

pflicbtete, gegen Zuriickgabe seiner Kinder binnen fiinf Tagen Attika

zu verlassen. Er zog sich mit den Seinigen nach Sigeion zuriick.

Das geschah im Archontenjahre des Harpaktides , im Fruhsommer

510 *.

Athen war befreit, aber nicht durch eine Erhebung des Volkes

lyziuoXof, diese Namensform auch im Schol. Aristoph. Lysistr. 1153 nach dera

Cod. Rav. Vgl. Kaibel, Stil und Text der U»n. 170.

1} Vgl. Bd. I*, S. 247.

2j Hdt. V, 64; Aristot. U&n. 19, 5. Vgl. Aristoph. Lysistr. 1153 und

Schol.

3) Hdt. a. a. 0.: apu U^ynitoy rn«rt povXoptyoioi tlvcn iXev9iQotat ino-

uooxtt rorf TVQaryovi dn^yfiivovg iy fw lltXaQyixai Ttf/ti. Vgl. Aristot. \4&7t.

5; Mann. Par. 45 und iiber daa ntXagyixoy refrof S. 85 Anna. Zu „den

Athenern, welche frei sein wollten" und an dem Kampfe teilnahmen
,

gehorte

Alkibiades I., der Grofsvater des beriihmten Alkibiades, einer der Fiihrer des

'erbannten Adela. Iaokr. XVI (ne^i t. Csvy) 26; vgl. Thuk. VI. 89, 4; Joh.

Toepffer, Att. Qenealogie 178.

4) Hdt V, 65. 94; Thuk. VI, 59; Aristot. 19, 6 (vgl. Aristot. Frgm.
395 Rose 3 = Schol. Aristoph. Lysistr. 1153). — Uber die Chronologie vgl.

S. 312 Anm.
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und durch eigene Kraft, sondern durch die verbannten Adeligen and

ein lakedaimonisches Heer l
. Die Peisistratiden und ibre Nachkommes

wurden geachtet *, aber sie liefscn namentlicb in den untern Standen einen

starken Anhang zuruck, der allmahlicb wieder sein Haupt erhob and

erst nach der Schlacbt bei Marathon gesprengt wurde nnd an Be

deutung verlor. Die breite Masse des Volkes stand jedenfalls der Re-

stauration kiihl oder mifatrauiscb gegenuber. Unter diesen Umstandec

war der Adel auf einen Ruckhalt an Sparta angcwiesen, und es ist

1) Aristoph. Lysistr. 1150 ff. betont das Verdienst der Lakedaimonier, Hdl

VI, 123 das der Alkmeoniden urn die Befreiung, ebenso der von Hdts. Dar

stelluDg abhangige Aristoteles. A&n. 20, 4: aituiiratoi ydq afedor dyirorto ri;

ixpoXfe ii2v TVQttyyuty ol AXxfitaiyldai xai araoia^oyrtg to noXXd disriXtaav. Thai

VI, 59: 'Inntai ... nav&elg vn6 /taxed at(Aovttov xai 'AXxpatorytdtor rtir tftvytrrvr

xtX. Vgl. VI. 53, 3: das athenische Volk weife von Horensagen, dafs die Ty

rannis ovd' tJqp* iavttSv xai AQfiodtov xataXv&iloav , aXX' tJno Aaxedaipovurr. Is

der attischen Uberlieferung des 4. Jahrbunderts treten die Lakedaimouier gim

zuruck. Isokr. von Umt. 232; hsq\ r. ttvy. 26; Demosth. g. Meid. 144; Philcr

cboros, Frgm. 70 (Schol. Pind. Pyth. VII, 9).

2) Die Peisistratiden und ihre Nacbkommen verfielen in voile , die Ver

bannung einschliefsende Atimie oder vollstandige Rechtlosigkeit. Vgl. S. 20&.

Anm. 6. Tbuk. VI, 50: h oryXy negl tf
ts rtuy tvQuwutv ddutiae (es wird criuto

zu lesen sein. Vgl. Swoboda, Archaeol.-epigr. Mitteil. XVI, 60) >j i* Atop^*-

axyonoXei oia&tiaa enthielt nicht blofs die Namen der Peisistratiden , sondern

auch die der Kinder des Hippias. Vgl. Aristoph. Vbg. 1071 ; Andok. Myst 78

.

Markell. Thukyd. 32 (Didymos)
;

vgl. dazu Stahl , Rhein. Mas. XLVI (1891

.

265 ff. 273. Da die Stele sicherlich aus Erz bestand (vgl. Swoboda a a. 0.

S. 63), so stammt sie aus der Zeit nach der Verwiistung der Akropolis durch ik

Perser. Es wurde aber schwerlich erst damals oder nach 490 die Acht fiber die

Peisistratiden verhangt (Wilamowitz, Aristoteles I, 115), vielmehr wird die Stele

ebenso, wie man sofort neue Statuen der Tyrannenmorder aufstellen liefs (rgi

S. 384, Anm. 3), nur erneuert worden sein. Ob die Stele mit derjenigen identisch

war, auf welcher das Verzeichnis der nJUrqpto*, und nQodorai (an der SphK

Hipparchos, des Charmos Sohn vgl. S. 378, Anm. 2) stand (vgl. Lykurg. g. Leokr.

117 und dazu Swoboda a. a. O. 62), ist trotz der bestimmten Behauptung toe

Wilamowitz, Aristoteles I, 116 hochst zweifelhaft. Der Ausdruck des Thukydide*

tj ortM ntgi rij; rdv rvQ(iyy»y ddutias (ttufttag) weist entscbieden darauf hin.

dafs es eine besondere Saule mit dem Atimie - Beschlusse gegen die Tjraimeo

gab. Weun Wilamowitz meint, ein Beschlufs iiber die Achtung sei unmogiicb

gewesen, so lange die Partei der Tyrannen nicht nur ruhig in Athen Weiben

durfte, sondern ihr Fiihrer Hipparchos es bis zum Archon (495/4) bringeu koanie.

so lufst sich dagegen cinwenden, dafs diese Partei sich natiirlich zunachst mog-

lichst zuriickhielt uud erst mit der Zeit wieder hervortrat, dafs ferner die Sieger

gewifs nicht deu Peisistratiden die rechtliche Mo^liehkeit zur Riickkehr ofiea

hielten und auf die Anweudung des alten Gesetzes iiber die Bestrafung von Ty*

rannis verzichteteu.
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§ 17. Die Herrschaft der Peisistratiden. 399

nicht unwahrscheinlich , dafs Athen damals in den lakedaimonischen

Bund eintrat l
.

Auch die Plataier von den Thebanero, die ganz Boeotien unter

ihre Hegemonic zu bringeti trachteten * , hart bedr&ngt, suchten bei

Kleomenes urn den Schutz Spartas nach. Allein die Lakedaimonier

mochten sich nicht mit der thebanischen Aristokratie verfeinden, diet

wenn Sparta in die boiotischen Verhaltnisse eingriff und den Be-

strebungen Thebens entgegentrat, Anschlufe an Athen und die Thes-

saler suchen mufste. Kleomenes lehnte das Gesuch der Plataier ab,

weil Sparta zu weit entfernt ware, um wirksamen Schutz zu gewahren,

und wies sie an Athen. Hcrodotos sagt, Kleomenes habe in Wahrheit

den Athenern durch Verwickelungen mit den Boiotern Schwierigkeiten

bereiten wollen. Mit andern Worten, die Verfeindung mit den Boiotern

sollte die Athener zum Festhalten an Sparta notigen. Die Plataier

schickten nun Abgesandte nach Athen, welche sich dort als Schutz

-

flehende am A 1tare der Zwolfgotter 5 niederliefsen und den Abschlufs

des Biindnisses erwirkten 4
. Als darauf die Thebaner gegen Plataiai

auszogen und die Athener ihren Bundesgenossen zuhilfe kamen, legten

sich die Korinthier ins Mittel und wurden von beiden Teilen als

Schiedsrichter anerkannt. Sie entschieden, dafs die Thebaner von den-

jenigen Boiotern lassen sollten, welche nicht zum boiotischen Bunde ge-

h6ren wollten. Dam it gaben sich aber die Thebaner nicht zufrieden,

1) Wilamowitz, Philol. Unters. I, 116; Aristoteles II, 76. 78, Anm. 10. Vgl.

Thuk. VI. 82, 3: xai pud t« Mrjtftxd vaiif xrrjodptvoi lijc fjiy daxs&eufiovttoy

**QX*is *a* hytpovkts dn*ikXftyt)pev , ovdhy nQoatjxov ftdXXdv u txtLvovq r\[ity t\ xai

Tjfdas 4xt(votf imrdoatw. Udt. V, 91.

2) Vgl. Bd. P, 257.

3) Vgl. S. 377, Anm. 8.

4) Hdt. VI, 108; Thuk. Ill, 55. Nach Thuk. Ill, 68 wurden die Plataier

j49t)ya(toy fr^ao/ot im 93. Jahre vor der Einnahme ihrer Stadt durch die Lake-

daimonier im Sommer 427, also im Jahre 519. Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II,

§ 478, S. 780 halt an diesem Datum fest. Allein, wir kennen keine Ureache,

welche im Jahre 519 den Kleomenes mit einem lakedaimonischen Heere in die

N&he Plataiais (nttgttTvxoOtH Hdt.) gebracht hatte. Man kann zugeben, dafs die

tfberlicferung absichtlich Hippias mit Stillschweigen ubergehen konnte, indessen

dieser hatte alle Ursache, es mit den Machthabern in Theben, denen sein Vater

viel zu verdanken hatte (vgl. S. 324) nicht zu rerderben, wahrend die Alkmconiden

von solchen Rucksichten gegen die Freunde des Peisistratos nicht gebunden

waren. Grote, Gesch. Griech. II
1
,
442, Anm. 54 hat daher gewifs recht, wenn

er das Bundnis nach der Vertreibung des Hippias setzt, obschon seine Grunde

nicht durchweg zwingend sind. Oflenbar ist die Zahl bei Thuk. friihzeitig aus 83

verschriebon. Vgl. Gutschmid bei Busolt, Die Lakedaimonier 307, Anm. 49. Das

Bundnis wtirde also in das Jahr 510/9 fidlen.
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sie brachen die Ubereinkunft und griffen das auf dera Ruckmarsche

betindliche athenische Heer an. Die Athener errangen indessen den

Sieg und banden sich nun auch nicbt mehr an die von den Korinthiern

festgesetzte Grenze, sondern schoben sie bis zum Asopos vor und

nahmen Hysiai in Besitz l
.

§ 1*.

Die Verfassung des Kleiithenea.

f bersicbt fiber die Qnellen and neaere Litteratur.

Uber die Quellen vgl. S. 3. 4. 10, Anm. 5 und S. 53, Anra. 1.

Die diirt'tigen unmittelbaren Angaben iiber die Verfassung des Klei-

thenes lasseu sich durcb die im 5. und 4. Jabrhundert bestebenden

staatlichen Einrichtungen und Rilckschliisse aus denselben erganzcn.

Xeuere Litteratur. Grote, Gescb. Griechenl. II*, 41*2 ff.:

Schumann, Vertassungsgesch. Athens (Leipzig 1854) 61 ff.; E. Cur-

tius, Gr. Gesch. I
6

. 374 ff.: M. Duncker, Gesch. d. Altert VI s
,

5<*>5ff : Ad. Holm, Gr. Gesch. I, 504 ff.; Beloch, Gr. Gesch. I,

:;33ff.: Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 493 ff.

Schumann, Gr. Altert. I s
, 355 ff.; Busolt, Mullers Handb. d.

kl. Altrrtumsw. IV 3
, 15Srf. : G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 1

, 160ff.:

Hermanns Gr. Staatsaltert., o. Autf., bearb. von V. Thuraser, §71,

*>. :i '.»:•» ff.

V Voemel, I'ber des Atheners Kleisthenes Staatsveranderungen.

Frank nut a M. iSv>; A. Dietrich, Commentatio de Clisthene Athe-

niensi di\jue iis. quae iile in republics instituit, Halle 1840, Diss.;

L. Schmidt. l>e Ather.ier.sis reip. indole democratica
,

Marburg

1>«'0K F. Case. Materials for the history of Athenian democracy

trvun S'K-n to Fericles, (>x: rd 1S74: Am. Hug, Stud, aus dem klass.

Altertum 1 IV. like, Geir.eiuden und Biirgerrecht in Attika, Freiburg

1SS1; H. Laudwthr, Forsv hurcen zur altera attischen Geschichte,

PluIoL Suppled. V 1ISS4 . l5Sff. : H. Francotte, L'organisation de

la cite A:K : ierre et !a rei^nne de Clisthenes, Extrait du tome XLVII

des Mem pv.M. par i'Acad. K. d. Belgique. Brussel 1893; Wilamowita,

Ari>r.^!e:es und Athen ^ Berlin l^o> II. 70 f. 145 ff. Weitere Litte-

ratur in Hermanns Gr. Staatsaitert.* , bearb. von Thumser, S. 395

Sehrirten uber die Thratrien und das Biirgerrecht, S. 113.

Anm l.

r li lt. VI. V, T4: v^l IX. 15. Cber A«opot ab alte Orenxe dff

tWtv*r.''< k'ht»a M*rk v^l W-'.vitow^i. Ujrs^ XXI, S 112, Anm. 1.
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Schriften iiber die Demen, Trittyen und Phylen, S. 65 und

dazu O. Miillcr, De demis atticis, Gottingen 1880, Diss.; Haussoullier,

La vie municipale en Attique, Paris 1883; E. Szanto, Die kleisthe-

nischen Trittyen, Hermes XXVJI (1892), 312 ff.; R. Loeper, Die

Trittyen und Demen Attikas , Mitt. d. arch. Inst XVII (1892),

.U8—431; Wilamowitz, Aristoteles und Athen II, 145 ff.; A.

Milchhofer, Die attische Lokalverfassung, Mitt. d. arch. Inst. XVIII

1893), 277—304.

a.

Nach dem Sturze der Tyrannis wurde Athen sofort wieder von

dera Hader der „machtigen Manner" 1
erfiillt. Es rivalisierte mit

Kleisthenes, dem Filhrer des aus der Verbannung zurtickgekehrten

Adds, I s agora s, des Tisandros Sohn, der gleichfalls aus einem vor-

nehmen Hause stammte und wahrscheinlich zu den Adeligen gehorte^

die in Attika zuruckgeblieben waren und sich, wie die Philaiden , mit

den Tyrannen verglichen hatten. Bei dieser Parteiung mogen auch die

alten Qegeneatze der Pedieer und Paraler raitgewirkt haben. Die An-

hanger der Peisistratiden standen natiirlich schon deshalb auf der Seite

des Isagoras, weil er der Gegner des Kleisthenes war 2
. Als dieser

1) Vgl. S. 299, Anm. 2 und S. 304

2) Hdt. V, 66: in Athen tfro arfges itivvatrrtvov, KUto&ivqs rt «Vijp 'AXx-

utw^K. . . . x«l 'toayoQw TttfoWpot; olxtqs f*iv *<ov Soxlpot), ttrtig Tit avtxtt&fy

r>t* «/•* tpQttaat. 9»ov<ri Si ol ovyytvies avrov Jtl KaQty' ovrot ol aySges iera-

utmtair ntffl iwafjuoi xrX. Die Aufserung Hdts. tiber die Herkunft der Fa-
mil ie des Isagoras schliefst die Annahme (H. Kostlin, Philol. LI = N. F.

V, 380) aus, dafs Tisandros ein Enkel des Philaiden Tisandros war, dessen Sohn

H;;>pokleides nnter den Freiern der Agariste, der Tochter des Kleisthenes von Si-

Icyon, erscheint. Vgl. S. 304, Anm. 4 und iiber die Herkunft der Philaiden S. 215,

Anm. 1. Der Name Tisandros war nicht blofs den Philaiden eigen. Uber den

Gentilkultus des Zeus Karios vgl. S. 75, Anm. 1 und dazu Wilamowitz, Aristoteles

U. S. 76, Anm. 3, welcher mit Rucksicht darauf, dafs dieser Kultus ein boiotischer

ware, die Heimat des Geschlechts in der Diakria suchen mochte. Ein Tisandros

aus Aphidna bei Plat. Gorg. 487c. Kultus des Zeus Karios in Ikaria: CIA. IV.

;i, Nr. 5 a, p. 135. — A r is tot. 'A&n. 20 folgt fast wortlich dem Herodotos, macht

jedoch einige selbstandige Zusatze. Dazu gehort die Bemerkung, dafs Isagoras

?A«f rwv rrgnyytoy war. Dieselbe beruht wohl nur auf einem Schlusse aus den

Aogiben Hdts. Vgl. Niese, Hist. Zeitschr. LX1X (1892), 48 und Wilamowitz,

Aristoteles II, 76, Anm. 6. Ersterer erklart die Bemerkung fur unzutreffend , da

c-i onwahrscheinlich sei, dafs gleich nach dem Sturze der Tyrannen eine Faktion

ihrer Freunde so stark hervorgetreten sein sollte. Ahnlich Beloch, Gr. Gesch.

I, 339, Anm. 2. Allerdings gehorte Isagoras nicht zu dem eigentlichen Anhango

B««»lt, Oriechinch* G«»ehicht«. II. *. Anfl. 26
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im Parteikampfe den Kurzeren zog, und Isagoras fur das Jabr 508/7

zum Archon gewiihlt wurdo l
, wandte er sich dera Volke zu und zog

es durch ein demokratisches Prograrara auf seine Seite. Er sicherte

wahrscheinlich nicht nur den von Peisistratos zu freien Bauern ge-

raachten, ehemaligen Hektemoroi ihren durch den Sturz der Tyrannis

abgabenfrei gewordenen Grundbesitz zu 8
, sondern versprach ihnen auch

burgerliche Rechte 3
. Dadurch gewann und vereinigte er rait scinera

bisherigen Anhange die Hauptmasse des kleinern Landvolkes, das

einen wesentlichen Bestandteil der Partei des Peisistratos gebildet und

der Restauration mifstrauisch gegenubergestanden hatte *. Nun gewann

er iiber seinen Gegner bei Weitem die Oberhand und begann hochst

wahrscheinlich als aufserordentlicher und besonders be-

vollmachtigter Thesmothetes, tinterstiitzt von dem Einflusse

Delphis 5
, eine demokratische Umgestaltung der Staatsvertassung ein-

zuleiten. Isagoras wandte sich dagegen an den spartanischen Konig

Kleomenes 6
, der wahrend der Belagerung der Peisistratiden sein Gast-

dcr Tyrannen, aber hochst wahrscheinlich auch nicht zu den Emigranten (Hdt.

V, 10), und die qtXot des Tyrannen gingen nicherlich mit dem Gegner der Alk-

meoniden zusammen. Niese betrachtet mit £. Curtius, Gr. Gesch. I*, 372 die

Parteien als eine Erneucrung des alten Gegensatzcs zwischen den Pedieern und

Paralern (vgl. S. 303), wahrend die von Peisistratos gebildete Partei der Diakrier

infolge des Sturzes der Tyrannis fortgefallen sei. Dieser Gegensatz scheint aller-

dings mitgewirkt zu haben. Wie Isagoras wahrscheinlich in Athen gcblieben

war, so hatten auch die Philaiden, die zu den Pedieern gehorten und seit alter

Zeit mit den Alkmeoniden rivalisierten (rgl. S. 304), sich mit den Peisistratiden

verglichen. Vgl. S. 374, Anm. 5.

1) Aristot. A9n. 21, 1; Dion. Hal. I, 74; V, 1; Marm. Par. 46. Vgl. S. 312

Anm.

2) Vgl. S. 327.

3) Vgl. S. 108.

4) Vgl. S. 309. — E. Curtius, Gr. Gesch. P, 372.

5) Aristot. 'Afrn. 21, 6; Paus. X. 10, 1. Vgl. Lex. Demosth. Patm. Bullet, d.

corr. hell. I (1877), p. 15; Et. Magn. s. v. inoiyvftot. ftber die Beziehungen des

Kleisthenea zu Delphi vgl. S. 387.

6) Hdt. V, 66: iaaovfuvof 6 KXeio&evn toy i^uov ngoatxmQ^ixm und richtet

neue Phylen ein. Cap. 69: ok y«p &n toy 'A9nvtt(<oy &t\uuy nQoxeqov tinnauivoy

x6x$ ntivrtav npof tijV latvxov fioiQixv rtQoat9rjxaxo^ x(i( tpvXae uextoyouaoe xxX. qy

re ror ttfj/Aoy 7iQoa9tfjevo( noXXqi XttxvnfQ9t rtav tipxtoxaottitxetjv. iv xdi Utgti &h

tooovfitvot 6 'IaayoQti; nvnrf^yixjai t«oV intxaXiextu KXioftiyia xxX. Der Er-

ziihlung Hdts. folgt fast wortlich Aristot. 20, er weicht jedoch darin yon

ihm r\b, dufs er die demokratische Reform nicht Tor, sondern nach der mifs-

gliicktdi Intervention des Kleomenes erziihlt. Kleisthenes qxtvifievoc t«k ixm-
Qiiai<; zitlit das Volk auf seine Seite, indem er den Staat in die Hande der Mcnge
zu logon vcrspricht, «notufov( r$ nX^9u x>]y noJUx$fay u <fk 'laayoQ«s inAnnoptrot
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freund geworden war. Das Ansuchen dos Iangoras urn eine Inter-

vention fand offenbar in Sparta hauptsachlich deshalb eine giinstige

rg dtvtifisi ruft den Kleomenes an. Kleisthenes mufs zunlichst weichen, aber die

Intervention des Kleomenes scheitert an dem Widerstande des Rates and der Er-

hebung des Volkes. Rleisthenes wird zuriickgerufen
,

*«r«<x/oVToc <ti row fqftov

to np«;/i«r«, KXfio&£yt){ tjytfjaiy r,y xal rov ttfjpov nQoardrijs- • • • tors tfi rot?

rtX^&ovg 7ipoe<rrijxet/f, tret retttgr^ fitra tjj*» tlJv jv^avvtay xaraXvoiv , inl 'IoayoQov

aQxovTos, errichtet er die neuen Phylen und fiihrt die Verfassungsreform durch.

An und fur sich ist die Folge der Ereignisse sowohl bei Hdt., als bei Aristot.

moglich und veretandlich. Fur die aristotelische entscbeiden sich u. a. Wila-

mowitz, Aristoteles II, S. 77, Anm. 8 (W. sagt: „Nun — als Kleomenes nach

Athen gekommen war — that Kleisthenes den entscheidenden Schritt und erhob

die Fahne der Demokratie". Das steht sowohl mit Hdt. als mit Aristot. im

Widerspruch) , U. Kohler, Ber. d. Berl. Akad. 1892, S. 341 und mit Reserve

Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 491, S. 798 Anm. Dagegen: B. Niese, Hist.

Zeitschr. LXIX (1892), 50 und Beloch, Gr. Gesch. I, 338, Anm. 1. Da Aristoteles

sich in dem Berichte ttber diese Ereignisse genau an Hdt. anschliefst, so liegt die

Annahme nahe, dafs ihn wcsentlich Griinde der Komposition zu der umgekehrten

Anordnung veranlafsten. Ferner war "die fiovXq , die dem Kleomenes und Isagoras,

gestutzt auf die breite Masse des Volkes kraftigen Widerstand leistete, offenbar

der kleisthenische Rat, nicbt der solonische, der im Volke keine rechten Wurzeln

hatte und darum nirgends sich geltend macht. Vgl. S. 46, Anm. 2. Endlich

heifst der Anklager der Alkmeoniden Mvgtov 4>kvtvs, woraus hervorgeht, dafs als

Kleomenes nach Athen kam, die Demen bereits eingerichtet waren. Vgl. S. 210

Anm. Naturlicb erforderte die DurchfUhrung der Verfassungs-
reform langere Zeit und gelangte erst nach dem Sturze des Isa-

goras zum Abschlusse. Die zweifellos aus der Atthis entnommene Angabe

des Aristot., dafs die neue Phylenordnung im Archontenjahre des Isagoras ein-

gefuhrt wurde, geht wohl auf Urkunden zuriick und ist als gesichert zu betrach-

ten. Pollux VIII, 110 setzt die Einfuhrung der zehn Phylen in * llXxfAtUatyog , ver-

mutlich war das das erste Jahr der neuen Ordnung = 507/6. Vgl. Wilamowitz,

Aristoteles II, 81. 417 Anm. Beloch (ebenso Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II,

§ 491) meint, dafs Isagoras seine Wahl zum Archon erst dem Eingreifen des

Kleomenes verdankte, dann wurde aber die neue Phylenordnung nach der Inter-

vention ins Leben getreten sein, was B. selbst fur unrichtig halt Isagoras war

offenbar vor der Intervention gewiihlt (Wilamowitz a. a. 0.), die Wahl entschied

in dem Parteikampfe negl <fw«/u»©c zu seinen Gunsten und veranlafste den Klei-

sthenes, sich an das Volk zu wenden. Nach der Gewohnheit der Lakedaimonler

wird Kleomenes im Fruhjahre nach Athen ausgezogen sein. Demnach spricht die

Wahrscheinlichkeit dafur, dafs die Intervention im Fruhjahre 507 erfolgte. (So

auch Duncker, Gesch. d. Altert. VI 4
, 567 und Wilamowitz, Aristoteles II, 77,

Anm. 9.) Fand nun die Einrichtung der Phylen und Demen im Archontenjahre

des Isagoras statt, so bleibt dafur die Zeit vom Sommcr 508 bis Friihjahr 507

ubrig, die vollkommen ausreichend ist. Wilamowitz, Aristoteles I, 6 setzt die Re-

formen des Kleisthenes in das Jahr 508/7, „das nach Isagoras heifst", aber in die

Zeit nach der Vertreibung desselben, als ein Ersatzmann, unzweifelhaft Kleisthenes

selbst, bestellt worden sei. Der Archon ware damals der eigentliche Exekutions-

26*
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Aufnahme, weil es Gelegenheit bot, den lakonischen Einflufs aufs neue

in Athen geltend zu machen, und weil die Lakedaimonier grundsatzlich

gegeniiber den Demokraten die Oligarchen als ihre Anh&nger und

Stiitzen ihres Einflusses in den St&dten am Ruder zu erhalten suchten l
.

Kleomenes forderte zun&chst durch einen Herold die Athener auf, die

Alkmeoniden und viele ihrcr Anhfingcr als Fluchbeladene * auszu-

treiben. Kleisthenes wagte keinen Widerstand und verliels das Land.

Trotzdem erschien Kleomenes mit einer nicht zahlreichen Truppe in

Athen und vertrieb nach den Angaben des Isagoras siebenhundert

Familien 9
. Wahrscheinlich wurden damals die Alkmeoniden von einem

aus dreihundert Adeligen gebildeten Gericht, bei dem der Lykomide

Myron aus Phlya als Anklager fungierte, feierlich zu immerw&hrender

Verbannung verurteilt 4
. Zur griindlichen Keinigung der Stadt liefs

man auch die Leichen derjenigen, die zu den Fluchbeladenen gehorten,

ausgraben und iiber die Grenze schaffen 6
. Dann suchte Kleomenes

den Rat aufzulosen und dreihundert Parteigenossen des Isagoras die

ganze Regierungsgewalt einzuhftndigen 6
. Allein der Rat setzte sich

beamte gewesen, und Kleisthenes hHtte doch irgcudoin Amt bekleiden miissen, um
seine gewaltsamen Neuerungen durcbzusetzen. Allerdings bat Kleisthenes sicher

ein Amt bekleidet, aber es braucht nicht dasjenige des Archon zu sein. Bei

Aristoteles erscheint die gesetzgeberiscbe Thatigkeit des Kleisthenes als eine

formell derjenigen Drakons und Solons gauz gleichartige. Wie diese ihre teapot

den Athenera setzten, so heifst es 'A&it. 22, 1: xal yitQ ovrtpn rovt pky loXtavxn

vofiovf atfavfacH r»> rvqavvitin dui to fit) xQr,a9at, xaivovf <T nXXovf &ttrai
toy KXna9iv^y. Drakon war uberhaupt nicht Archon, und auch Solon erliefs

seine Gesetze nicht kraft seines Archontenamtes , beide fungierten ah) aufser-

ordentliche , mit besondern Vollmachten bekleidete Thesmotheten. Vgl. S. 173,

Anm. 2; S. 224, Anm. 1; S. 257, Anm. 1. Solcbe Befngnisae wird also auch

Kleisthenes nach Entfaltung des demokratischen Banners durch die Volksver-

saminlung erhalten haben, in der ja die Theten mitstimmtcn und mit den Zeu-

giten die Entscheidnng in der Hand hattcu.

1) Vgl. S. 389, Anm. 8.

2) Vgl. iiber das ayo< S. 209, Anm. 1.

3) Hdt. V, 70. 72: KXeto&ern piy m'to'c vntteayf ktX. Ariatot. *A9n. 20, 3:

MieffA^oktoc o*l rov KXeie&iyovs /utr' oXiywv. Vor fiti' oX(yt*v ist hochst wahr-

scheinlich uyixofitroe 6 KXeoptviis ausgefallen. Kaibel, Stil und Text der 'A9n.

171. Vgl. noch Thuk. I, 126. Vgl. S. 310, Anm. 2.

4) Vgl. S. 210 Anm.

5) Vgl. S. 209 Anm.

6) Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 491: „Die Regierung wurde in die

Hande von dreihundert Adeligen gelegt." Aber Hdt. und nach ihm Aristoteles

reden nur von dem Versnche. Aus Hdt. ist zu schliefsen, dafs Isagoras und Kleo-

menes die 300 als Rat einzusetzen und denselben zugleich die Exekutivgewalt

der VVeise zu ubertragen beabsichtigten
,
dafs, wie in der oligarchischeu
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zur Wehr, und auf seinen Aufruf griff das ganze Volk zu den Waffen.

Kleomenes und Iaagoras wurden in der Burg eingeschlossen
;

bclagert

und bereits am dritten Tage zu einer Kapitulation gezwungen, die ihnen

freien Abzug bewilligte *. Kleisthenes und die vertriebenen Fainilien

erliielten sogleich die Auftorderung zur Riickkehr. Der Demos be-

herrschte nun den Staat, und als sein Fuhrer vollendete Kleisthenes die

Umgestaltung der Verfassung.

b.

Die Grundlage der neuen Verfassung bildete eine Geineinde-
ordnung. Ganz Attika mit Ausnahme der den Boiotern abge-

nommenen Grenzgebiete von Eleutherai und Oropos ' wurde im An-

schlusse an die vorhandenen Ortschaften in mehr als einhundert Gaue 8

Verfassung vom Jahre 411 {*49n. 30), die hohern Amter aus und von dem Rate

besetzt wurden.

1) Charakteristifiche Schilderung des Abzugea des Kleomenes bei Aristoph.

Lysistr. 274 ff. Belagerung: v. 281 f. Nacb Hdt. V, 72 erbielten nur die Lake-

dahnonier freien Abzug, iovs di SXXovs yf&ijvaioi xmidqcay rip inl 9avaiq> . . .

uvroi fiiv vtf dtdeuiyot itiXtvtnaav. Dann erzahlt aber Hdt. V, 74, dafs Kleo-

menes den Isagoras zum Tyrannen einzusetzen beabsichtigte. Aristot U9n. 20,

3 aagt, dafs alle Eingeschlossenen freien Abzug erbielten. Daa ist richtig; nach

der urkundlichen Angabe im Schol. Aristoph. Lysistr. 273 (aus Krateros. Vgl.

S. 56, Anm. 1) wurde das Todesurteil fiber die Anhanger des Isagoras erst spiiter-

hin verhangt. Vgl. U. Kohler, Ber. d. Berl. Akad. 1892, S. 341.

2) Die 0 r o p i e r !A9n*a(*v vntptw. Thuk. II, 23. Oropos war ursprunglicb

eretriBch, kam dann in den Besitz Thebens und wurde bald nach 510 attisch. Im
Jahre wurde es den Athenern von den Thebanern mit eretrischer Unterstiitzung

entrissen (Thuk. VIII, GO). Im 4. Jahrhundert gehorten die Oropier bald zu

Attika, bald zu Boeotien, voriibergehend waren sie auch selbat&ndig. Naheres bei

Preller, Ber. d. sMchs. Gesellsch. d. Wiss. Phil. Hist. CI. 1852, S. 170ff.; Wila-

mowitz, Hermes XII, 343; XXI, 97 ff. (Oropos und die Graer); F. Durrbach, De
Oropo et Amphiarao, Paris 1890, Diss — Munzen: U. Kohler, Mitt. d. arch Inst.

IV (1879), 259 ff. — Eleutherai (Paus. I. 38, 8) gehorte zu keiner Phyle:

CIA. IV, p. 108, Nr. 446 a, v. 49.

3) Die friihere, bereits von Orote, Geach. Griech. IP, 415 und H. Landwehr,

Philol. Supplbd. V, 163 ff. bekampfte Annahme, dafs Kleisthenes gerade einhundert

Demen eingerichtet hatte, hat sich als irrig erwiesen. Die Erganzung des Textes

des Berliner Papyrus-Fragmentes (vgl. S. 14, Anm. 2) der !A&n. II a, v. 13 : (txa-

ro> dt yevoptrur drJjAtav) ging fehl, denn 'A9n. 22, 1 steht: toi'ttoy dk ytvopeywy

IfiuoiixufiQa xrX. — Es heifst freilich bei Hdt. V, 69 : t«r tpvXdf fttrwyoftoat x«i

inoiqot nXevyac & iXaoooy<uy dixa re cfjj tpvXttQxovt aril rfootQOjr 4not'r4o$ , dixa

dl xa\ rove dijptort xtrtdytiue is ia( tfvXtif xiX. H. Lolling, JtXrioy oqx. 1889,

p. 31 hat jedoch nach einem samischen Volksbcschlusse , wo es heifst: vtipai

avrovg ... tif iovf dyuovc xai r«j (pvXtif dixa%a die Hdt. - Stelle unzweifelhaft

richtig verDessert; es ist zu lesen (f«*«(/«) dk xai xoig dquote xrX., d. h. Klei-
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eicgeteilt, die Kleiathenes als Gemeinwesen (6r
t
uoi) mit selb*tandiger

kommunaler Verwaltung einricbtete J
. Kleinere Orte wurden zu eirjetn

grofaeren geschiagen oder miteinander zu einem Demos vereiuigt,

Stadt und Vorstadte dagegen uber mehrere Kommunen verteilt *.

sthenes wies die Demen in zebn Teilen den Phylen zu. VgL Wilamowitz, Aristo

teles II, 149, Ann. 9. — £iD6 Beatatigung der urspriinglichen Hundfrtzabl gLaub?*:

man in den Glossen zu finden, welcbe von einhondert Heroen reden. Hero-

dian n ftoy. kif ., p. 17, 8: 'Aoatpnv, els jwr ixaxoy <>««r. Schol. Euripid.

Hippol. 455: Ki<faXoi ft { ion i»y ixaiov
, Jquoriut (vgl. Wilamowitz, Philol.

Unters. I, 146, Anm. 65) eyyovof. Hesych. s. v. IlolvEtroc tU ruv (p )
i^mm*.

Allein diese Heroen sind die 100 Landesheroen, aoa denen die Pytbia die Eponymoi

der zebn Phylen auswiililen so lite. Aristot. 'A&n. 21, 6: r*K o*k <ft>lai( inoitpt

intoyi'ftovc ix iioy itftoxoiOiytuy ixaror aQxnyiiwy ov( drttkiv q IJvdta dixu (vgL

Lex. Demostb. Patm. Bull. d. eorr. hell. I, 15; Scbol. Aristcid. III. 331, 20 Dind.\

Et. Magu. b. t. inuvvpw Art. 2: ... ol di dixa {inoirvun), dip' «k *l a*Ui
nQOO^yoQtvh^oav , oloy '/.'(M/deiV *tl. tavia 6*i id dixa ovofiaia duo q' (nach

Kaibel fiir das iiberliefertc dn6<my) 6 Dvdtoe ttXtio. Data die bundert Heroen

sich nicht mit den Eponymoi der Demen deckten, obwobl sie teilweise zu dec

Ortsbeiligen gehorten und Eponymoi Ton Demen wurden, ergiebt sich aus Hesych.

s. t. Uolitiyos' eit »•* (q ') iQtimw. Phot., p. 378, 4: ndyotff »jp«c 'Artixit, xat

iy io7t inuyvftotf. Hesych. s. v. Vgl. die Ausfuhrungen von B. Haussouluer,

Revue de Philologie XVI, 167 ft".; Arth. Milchhofer, Unters. iiber die Demen-

ordnung des Kleistbenes, Anbang zu den Abhdl. d. Berl. Akad. 1892. S. 4; Wila-

mowitz, Ari»totelea II, 149. — Nach den Inschriften gab cs schon im 5. Jahr-

hundert mebr ah) einhundert Demen. Strab. IX , 396 rcdet von 174 Demen.

Milcbhofer a. a. 0. 6—10 und Loeper, Mitt. d. arch. Inst. XVII, 431 stelleu 156

zusammen. Vgl. auch die Ziuammenstellung Gelzers in Hermanns Gr. Staataaltert.'

Anhang III, 8. 790, wo aber eine Anzahl Demen unsicher oder irrig ist. — Die

Zahl der Demen vermebrte sich allerdings durch Teilungen, Abzweigungen und

Verleihungen des Demenrechtes an Flecken. (So entstanden in der Phyle Leontis

die Demen Ober-Potamos, Unter-Potamos und Potamos Deiradiotai aus Potamos

und einem Teile von Deirades. Kobler, Mitt. d. arch. Inst. IV [1879J, 102 ff.; X
[1885], 105 ff.) Aber eine so raach erfolgende und so starke Vermehrung der

Demen, wie sie stattgefunden haben mttrste (nach Vermutungen von U. Kohler,

Mitt. d. arch. Inst. X, 108 und Wilamowitz, Hermes XXII, 124 gelegenthch der

Flottcngriindung) , wenn Kleistbenes nur einhundert Demen eingericbtet hatte»

stofst auf ernste Bedenken. Die politische Einteilung Attikas ist bis zum Ende

des 4. Jahrhunderts und der Einrichtung von zwei neuen Phylen im grofsen und

ganzen unveriindert geblieben. Vgl. B. Loeper, Mitt. d. arch. Inst. XVII, 428.

1) Aristot. 'Abn. 21, 4: xai dwoxas inoiqoey dkkjXtuv xovs oixovyrat iv

ixdaitfi itiy o*r\(jLtav xrk.

2) In das cigentliche Stadt gebiet fielen ganz oder teilweise die

Demon: Kydathenaion, Melite, Skambonidai, Kerameis, Kolonos, Rollytos. Vgl*

U. Sauppe, Do demis urb. Athen. (Weimar 1846) 4ff. ; C. Wachsmuth, Stadt

Atbeu II, 231 und dazu W. Judeich, Jahrb. f. klass. Philol. CXU (1890), 738;

H. Lolhng, Muller* Handb. d. kl. Altertumsw. IIIB, S. 306 ff.; Arth. Milchhdfer,
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Es konnte sicb also kerne grofse, bauptstadtiscbe Verwaltung und Ver-

tretung entwickeln, die imstande gewesen ware, thatsUchlich den Staat

zu beberrschen. Die Stadt Atben war nur ein geograpbiscber Begriff,

es gab keinen Stadtbiirger im engern Sinne des Wortes, keine Stadt-

gemeinde und keine Stadtbeborden l
.

Die Gaue erhielten offizielle Nam en. Wenn ein grofseres

Dorf mit einem Ortsnamen den Kern des Gaues bildete, so ging deasen

Name auf letztern iiber *. Feblte es an einem naturlicb gcgebenen

Ortsnamen, so benannte Kleistbenes das neugebildete Gemeinwesen

nacb Geschlecbtern, die dort wohnten oder gewobnt hatten 3 und deren

Ahnherren als Begriinder von Ansiedelungen in dem betroffenden

Kreise galten *. Dieser Heros eponyraos wurde zum Ortsheiligen,

an dessen Kultus alle Demoten teilnabmen. Die alten , zu Demen
eingericbteten Dorfer besafsen bereits vielfacb ikren Eponymos und

hatten ibn in ihrer Lokalsage zu einer greifbaren Persoulicbkeit aus-

gebildet 6
.

Uuters. uber die Demenordnuug des Kleisthenes, S. 14. 17. 19. 2f». 31; K. Loeper,

Mitt. d. arch. Inst. XVII, 350. 360. 376. - Vgl. auch S. 97.

1) Wilamowitz, Philol. Uuters. I, 110; Am. Hug, Stud, aus d. kl. Altertum

I (Freiburg 1881), 25.

2) Z. B. Acharuai, Aphidna, Gargettos, Kephale, Ikaria, Marathon.

3) Vgl. S. 103, Anm. 3.

4) Aristot. 'A&ix. 21, 5: nqoa^ydQtvae o*t xtoy 6^(jl(uv ror'f u'tv dno xdiv xontov,

iovs <ft dno raJ* xxtodyxtov ov ydo anavxt; vn^Q^oy in rots xonui<. Wilainowitz,

Aristoteles II, 151: „Er benannte die Demen zum Teil nach den Ortlichkeiteu,

xorn Teil nach den Griindern, denn lokal bestanden sie nicht mehr alle." Blafs zieht

den Text im Papyr. Berol.: vnqQxov iv rot( xonoi( vor und tibersetzt: Non omnes

demi erant inter vicos, qui jam exstabant
;
itaque multos ab heroibus appellant. —

Etym. Magn., p. 327 s. v. 'EXttis' ol ydo drj/jot no* 'A9t)ya(u>y q dno xwy ronotv

i; dno xdiv naqaxtifiivuty avxo£( rj dno xtSv iy avxoic qptrtdSy ij dno TtSy oixt}<fdvxa>y

{obnedyxiay Leake) dvioiov xal ywtuxuiy. Vgl. Schol. Aristoph. Plut. 586. Patro-

nymische Demennamen: Skambonidai, Philaidai, Titakidai, Butadai, Thymoitadai,

lonidai u. s. w. Vgl. Toepffer, Att. Genealogie 315 f. Demennamen nach der

Ortlichkeit: Potamos, Deirades, Kepbisia u. s. w. Nach Gewachsen: Acherdus,

Myrrhinus, Erikeia, Phegus u. s. w.

5) Uber Pallas von Pallene, Rephalos ron Kephale und die reich entwickelte

Lokalsage ygl. S. 76, Anm. 2. In Melite wurde die Nymphe Melite verehrt.

Vgl. Harpokr. s. v. MkXtxn (Philochoros, Frgm. 74). Anderseits gab es in Rham-

nus nur einen namenlosen nQtos dqxnyirijj : CIA. II, 1191. — Lakiadai hatte seineu

Heros Lakios (Paus. I. 37, 2), Kerameis den Heros Keramos (Harpokr. s. v. Ktqa-

fttii ; Paus. I. 3, 1) ,
Kollytos und Diomeia den Kollytos und Diomos. Hesych.

s. v. Jiofiiie; Suid. s. v. = Schol. Aristoph. Frosch. 601; Steph. Byz. s. v. kw6-

oaQyec und Jiofiua. Weiteres bei H. Sauppe, De demis urb. Athen., p. 6; Haus-

4
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Die Be volkerungszahl der einzelnen Demen nod ihre Be-

deutung im Staataleben war eine sehr verschiedene and im Laufe der

Zeit erhebllcben Schwankungen unterworfen. Zu den volkreichsten

gebiirten seit der grofastadtiscben Entwickelung Athena im 5. Jabr-

bundert die innerbalb der Stadt und ihrea nachsten Umkreisea be-

legenen Demen: Kydatbenaion
,
Kerameia, Melite, Kollytoa, Skambo-

nidai l
. Aber ea wohnten in denaelben viele Burger, die vom Lande

nacb der Stadt iibergeaiedelt und Demoten einea landlicben Demos
waren*. An Zahl der Demoten tiberragte Acharnai, das grofate

Dorf Attikas, bei weitem alle iibrigen Demen. Noch im 4. Jahr-

bundert, nacbdem es durch den peloponnesischen Krieg stark herunter-

gekommen war, hatte es etwa 900 Gemeindemitglieder 3
. „Gro(se De-

men " 4 waren ferner Paiania, Alopeke, Anaphlystos *, Aphidna, Aixone,

soullier, La vie municipale en Attique (Paris 1883) 136ff.; C. Wacbsmuth, Stadt

Athen II, 248 ff.; Wilamowitz, Aristoteles n, 150.

1) Vgl. S. 406, Anm. 2. - Wilamowitz, Hermes XXII, 120 ft.; C. Wacbs-

muth, Stadt Atben II, 258. 263.

2) Vgl. Demostb. LVII (g. Eubulid.) 10.

3) Thuk. II, 19: 4e Vf/aprcrf, /wpo*- /uiyunov rfa '-fmxijc xdv dq/tmy xaXov-

fiiyuty, II, 20: ol 'Ax^qvi^ (tiya /ilpof Syne rijs it6X$tj( (rpia/iJUot yap onlira*

tyiyoyjo) xiX. II, 21 : ol' r* 'Ax*<pW oioptyot napa a<pfaiy airoig ovx Aajfonjr

(jHjjQtty $$ym 'Ab^valmy xrX. Die Zahl rptff//Ato* ist viel zu grofs, wie Miiller-

Striibing, Aristophanes 639 ff. dargethan hat, obwohl Szanto, Unters. fiber d. att.

Biirgerrecbt, Wien 1881, S. 34 (die 3000 seien nicbt Demoten, sondern die in der

Gcmarkung der Acharner wohnenden Burger) und L. Herbat, Philol. XLVI, 573

an derselben festhalten. Freilich ist Mtiller-Striibings Veranderung der Zahl in

300 ebenso zutreffend, wie Polles Vorschlag noXfrm, statt AnXtrtu zu lesen. Vgl.

Jahrb. f. klass. Philol. CXXXV (1887), 109 und dagegen K. Steig, Zeitschr. f.

Gymnasialw. XLII (1888), 48. Wilamowitz, Aristoteles II, 210 halt die bei Thuk.

uberlieferte Zahl aufrecht, es seien dwdpn oitXitai, onXa napc/oiurot, die Zahl

beruhe nicbt auf wirklicher Zttblung, so hoch babe die oftentliche Meinung die

Acbarner taxiert. Das diirfte im ganzen richtig sein. Da es nun feststeht, dafs

die 500 Ratsherrenstellen unter die Demen mit Beriicksichtigung ihrer Btirgerzahl

verteilt waren, so lassen sich aus den Prytanenkatalogen SchlUsse auf die Grofse

der Domen ziehen. Zu Beginn des peloponnesischen Krieges kam bei reichlich

35 000 Burgern ein Ratsmitglied auf etwa siebzig Btirger, im 4. Jahrhundert bei

20 000 Burgern ein solchcs auf etwa vierzig. Nach einem Prytaneukatalogc (CIA.

II, 868) stellte im Jahre 360/59 Acharnai zweiundzwanzig Buleuten, d. h. nahezu

die Halfte der ganzen Phyle. Demnach z&hlte es damals etwa 900 Demoten und

zu Beginn des peloponnesischen Rrieges unter Voraussetzung einer glelchen

Bulcutcnzahl etwa 1500. Es konnen aber auch leicht tiber 2000 gewesen sein.

Vgl. J. Belocb, Die Bevolkerung d. gr. rom. Welt (Leipzig 1886) 103 ff.

4) Vgl. Dcmosth. LVII (g. Eubulid) 57: Soot t<3y fttyttXuy dijfiaty ioti.

5} Jo 10 Buleuten (also etwa 400 Demoten) um die Mitte des 4. Jahrhunderts

:

CIA. II, 869. 873. Vgl. Bullet, d. corr. hell. XIII (1889), 349.
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Kephisia, Pallene, Marathon '. Anderseits zahlte damals mebr als die

Halite aller Demen nicht mehr als fttnfzig bis hundert Demoten *. Bei

einer Revision der Btirgerliste in Halimus um die Mitte des 4. Jahr-

hunderts waren dreiundsiebzig Demoten anwesend; der Demos, der

nicht zu den „grofsen" gehorte 3
, hatte etwa achtzig bis neunzig Ge-

meindegenossen 4
.

Bei der Einrichtung der Demen wurden alle Athener, die in dem

Bezirke, aus dem ein Demos gebildet wurde, damals gerade ansessig

waren, als Qemeindegenossen derselben eingeschrieben ,
gleichviel zu

welchem Geschlecht oder zu welcher Phratrie und Stammphyle sie

auch gehdren mochten. Es ist hdchst unwahrscheinlich , dafs Klei-

sthenes auch Metoiken und freigelassenen Sklaven durch Aufnahme in

die Demen burgerliche Reehte verlieh, vielmehr waren sicherlich seine

„Neubilrger" die ehemaligen Hektemoroi und gewerblichen Lohn-

arbeiter, die bis dahin aufserhalb der biirgerlichen Verbande standen 6
.

1) Vgl. die Zusammenstellung Artb. Milchhbfers, Unters. fiber die Demen-

ordnung des Kleisthenes, S. 6.

2) Von den zwanzig Demen der Aegeis stellten im Jabre 341/0 siebon Demen
nor je einen Bnleuten, funf je zwei. CIA. II , 872. Unter den zwanzig Demen
der Leontis batten acbt je zwei, funf je einen Buleuten. CIA. II, 864. Abnliches

ergiebt sich fur andere Pbylen: CIA. II, 868. 869; Bullet, d. corr. bell. XIII

(1889), 349.

3) Demostb. LVII (g. Eubulid.) 57.

4) Demosth. a. a. 0. 9—10. 15. Im Rate war Halimus nach CIA. II, 864

mit drei Buleuten vertreten , was ungef&hr die obige Berecbnung bestatigt. Vgl.

Belocb a. a. 0., 8. 106. — Myrrhinus gehorte zu den mittlern Demen (CIA.

II, 873; Bullet, d. corr. bell. XIII, 348: funf bis secbs Buleuten). Wenn die

Myrrhinusier nur die gerioge Zahl von dreifsig Demoten als Minimalzahl for eine

beschlufsfahige Demenversammlung (CIA. II, 578) festsetzten , so erklart sich

das wohl durch die Entfernung des Demos von der Stadt, wo viele Demoten ge-

wohnt haben werden.

5) G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I*, 166; Hermanns, Gr. Staatsaltert.
0

, bearb.

von V. Thumser und Wilamowitz, Aristoteles II, 169 (vgl. Hermes XXII, S. 224,

Anm. 3; S. 248) halten an der gewohnlichen, auf Aristot. Pol. III. 2, p. 1275b,

v. 37 berubenden Ansicht (Philippi, Beitr. zur Gesch. d. att. Biirgerrechts,

BerUn 1870, 8. 166; Szanto, Unters. ilber d. att. Burgerrecht, Wien 1881, 8. lflf.
;

Buermann, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. X, 349 If. und die bei Hermann-Thumser

a. a. O. angcfuhrten Schriften) fest, dafs Kleisthenes Metoiken und freigelassene

Sklaven einbiirgerte. Ed. Meyer, Gescb. d. Altert. II, § 493, 8. 802 hat sich von

dieser Ansicht auch noch bestimmeu lassen, wenn er sagt, Kleisthenes hStte den

zablreicben, seit Jahrhunderten in Attika ansessigen Bewohnern, die den alten

BlutsverbSnden nicht angehorten, Nachkommen von Znwanderern und Sklaven,

das Burgerrecht verliehen. Alle Wahrscheinlicbkeit spricht aber dafur, dafs diese

den alten BlutverbSnden nicht angehbrenden Leute ehemalige Hektemoroi und
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Die Geroeindeangcborigkeit vererbte sich auf die Kachkommen
der ersten in das Genieindebuch eiageachriebenen Demoten, so dais

eine Verftnderung des Wohnsitzes nicht auch eine solche der Ge-

mcindegenosseuschaft nach sich zog *. Es gliederten sich daber infolge

der Ubersiedelung von Demoten nacb andern Orten die Bewohner eines

DeraoM mit der Zeit in Demoten oder Gemeindegenossen und lynjc*.-

zr^iroi oder solche Einwobner, die ihr Domizil in einem andern batten

und fur da* Wohnrecht eine Abgabe (iynt^tiM) zahlten *

Durch die neue, auf dem Wobnsitz berubende personlicbe, sakrale

und politische Gemeinschaft wurde die gentilicische und standische

Gliederung der Blirgerschaft durchbrochen, der Geschlechterstaat durch

die Gemeindeordnung zersetzt. Alle Demoten waren als solche inbezug

aul die Gemeinde und den Staat gleichgestellt Aristoteles sagt, dafs

Kleibthenea die Ortseinwohner unter einander zu Gemeindegenossen

machte, damit nicbt durcb den Gebraucb des Vatersnamens bei der

Anrede die Neubttrger als solche kcnnthch wiirden; es sollten ferner-

hin bei amtlichen Bekanntmachungen die Burger nach ihrem Demos

bezeichnet werden. „ Daher kommt es, dafs die Athener sich selbst (auch

im Privatleben) nacb ihrer Gemeindezugehorigkeit benennen " s
. In der

That werden im amtlichen Sprachgebrauche des 5. Jahrhunderts die

Burger der Kegel nach nur mit ihrem Eigennamen und
Demotikon namhaft gemacht, im privaten Verkehr benannten

sich dagegen die Burger, namentlich aus vornebmen Kreiscn, zunachst,

nach wie vor, nach ihrem Vater, und erst allmahlich kam das Demo-

tikon allgemeiner in Auf'nahmc. Seit der Reorganisation des Staates

im Archontenjabre des Eukleides und der strengern Beobachtung der

rein biirgerlicben Abkunft wurde die Nennung des Vatersnamens neben

dem Demotikon auch im amtlichen Stile tiberwiegeud gebr&uchlich, fur

gewisse Falle sogar obligatorisch *.

gewerbliche Lohnarbeiter waren. Vgl. S. 108. 110, Amn. 4; S. 267 Anm.; S. 310,

Anna. 2. Gcgen die Annahme von Wilamowitz, Hermea XXII (1887),

2llff. , dafs die Metoiken in einen Demos eingeachrieben worden waren

und dadarch eine Art Burgerrecht erhalten hatten , wenden sich mit Recht

H. Lipsiua, Ber. d. sacbs. Geaellsch. d. Wisaensch. 1891, S. 55 und G. Gilbert,

Gr. Staataaltert. F, S. 196, Anm. 3. Vgl. auch V. Thumaer, Unters. iiber die

attiacbcn Metoiken, Wiener Stud. VII (1885), 48 ff.

1) Schumann, De comitiia Athen., p. 366 ft; Szanto, Unters. iiber d. att.

Burgerrecht (Wien 1881) 48 ff.

2) Demoath. L (g. Polykl.) 8; CIA. II, 589. 582. Vgl. I, 2. - Hausaoullier,

La vie municipale en Attique 67 ff. 78 ff.; G. Gilbert, Gr. Staataaltert. 1* 226.

3) Ariatot.
%

A$n. 21, 4.

4) In den Volksbcschliisseu des 5. Jahrhunderts herrscht der Gebrauch des
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In jedem Demos wurde eine Liste der Geuieindemitglieder gefiihrt,

die nicht blofs kommunale , sondern allgemein biirgerliche Geltung

hatte. Mit der Eintragung in das Gemeindebuch wurde der junge

Athener selbstfindiger Mann und Staatsbiirger. Sie erfolgte nach Voll-

endung des siebzehnten Lebensjahres auf Grund einer Abstimmung der

Demoten und zwar wahrscheinlich zu Beginn des attischen Atnts-

jalirea l
. Das Gemeindebuch liiefs kr^iaQxr/.dv yQu^aiuov , weil es

nach der gewohnlichen Erklarung das Verzeichnis derjenigen enthielt,

welche die F&higkeit hatten, ihr Vermogen Belbst zu verwalten Die

Waisen und Sohne einer Erbtochter erhielten nach der Einschreibung

freie Verfugung tiber ihr Erbteil f
. Der unter die Demoten aufge-

blofaen Eigennamens vor, nur der y^ttfifAaret't fugt sein Demotikon, bisweilen

auch den Vatersnamen hinzu. Auf den Verlustlisten stcht ebenfalls der blofse

Eigennamc, weil, wie Wilamowitz, Aristoteles II, 171 beraerkt, das Militar nur

mit der Phyle recbnet. In den Abrechnungsurkonden der Schatzmeister und

anderen Beamtenkollegien werden die Burger (abgesehen vom yQa/jfiauvs)

mit dem Eigennamen und dem Demotikon bezeicbnet. Einzelne Ausuahmefalle

der Hinzufugung des Vatersnamens. CIA, I, 180—183. 274 -276. Inbezug auf

den privaten Spracbgebrauch vgl. die iustruktive Behandlung des Gegenstandes

bei Wilamowitz a. a. 0. In den aristophanischen Komodien stellen sicb die

Burger gewdhnlicb blofs mit dem Demotikon vor: Acharn. 406. 1028; Frdn.

196; Lysistr. 852; Thesmopb. 898. Demotikon und Vatersname: Wolk. 134.

Vornehme Leute verhielten sicb gegen das Demotikon begreiflicherweise ab-

lebncnd, Tuukydides ignoriert es ganz. — Vor Kleisthenes scheint in Athen die

Beifugung des Geschlechtsnamens zum Vatersnamen vorgekommen zu sein. CIA.

IV, p. 81, Nr. 373, 18; p. 102, Nr. 373 , 220 und dazu Wilamowitz, Aristoteles

II, 183. — Obligatorisch war der Gebraucb des Vatersnamens natiirlich stets in

den Listen der Pbratrien. Vgl. H. Sauppe, Ind. Schol. Gott. 1890/1 , p. 4,

v. 115 ff. — Auf ein Agalma der Athena soil man nach einem Ratsbeschlusse des

Jahres 343 aufzeichnen: (roi) f povX)tvias natQo&ey xat top d^iov). Obligatorisch

war die Anfubrung des vollen Namens bei gerichtlichen Rlagen und in anderen

Fallen.

1) Aristot. 'A&n. 42: iyyQatfuvtai d' ti( xovf dquotaf ixtotxafdtxa frij ye-

yovort(. Demosth. g. Aphob. I, 3 und 6 (Muudigkeit des Demosthenes) und

Naherea bei Am. Schaefer, Demosth. u. s. Zeit III. 2, 19ff. 43ft*.. Zwei Jahre

nach Eintritt der Mannbarkeit, 6nort natdec dni ditrig (das 16. und 17. Lebens-

jahr) font**. Vgl. Isaios VIII (Kirons Erb.) 31; X (Aristarch. Erb.) 12; Isaios

b. Suid. s. v. iiu>s\ Ps. Demosth. XLVI (g. Steph. II), 20. 24; Harpokr. s. v.

imdtetis «50«j««t. — Wahrscheinlich zu Beginn des attischen Jahres: Lys. XXI,

1 ; Demosth. g. Onetor. I, 15 und dazu H. Lipsius, Jahrb. f. kl. Philol. CXVII

(1878), 299 ff. Vgl. jedoch auch Ad. Schmidt, Gr. Chronologic 313. — Ein-

schreibung der Adoptierten zur Zeit der Wahlen, wahrscheinlich der Gemeinde-

wahlen, die verroutlich zu Beginn des attischen Amtsjahres stattfanden. Isaios

VII, 27; Demosth. XLIV (g. Leoch.) 39. Vgl. Philippi, Rhein. Mus. XXXIV, 610

und Arn. Schaefer a. a. 0., S. 29.

2) Harpokr. s. yqauu. — cfio to riSy kijfewr aqxeir. Vgl. Demosth.
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nomroene stand fortan nicht raehr unter der Gewalt des Vaters oder

Vormundes, sondern unmittelbar unter dem Gesetz >. Er trat in alle

staatsblirgerlichen Recbte und Pflichten ein, soweit sie nicht ausdriick-

lich hohern Altersklassen vorbehalten warcn; er wurde webrpflichtig *,

hatte Le(i)turgieen zu ttbernehmen 3 und konnte selbstandig Prozesse

fuhren * Dem Besuche der Volksversammlung stand freilich zunachst die

Sitte entgegen und auch die thatsachlicbe Bebinderung durch den

Wachtdienst ira Lande, durch den die jungen Manner als Ephe-

ben bis zura zwanzigsten Lebensjahre von der Stadt ferngehalten

wurden 5
.

Die Demen batten ihre eigene Kommunalverwaltung, ihr

Gemeindeland , ihre eigenen Einnahraen und Ausgaben, ttber die sie

selbstandig Beschliisse fafsten s
.

Allen Demen gemeinsam war der jahrlich wechselnde, ver-

mutlich gewahlte Gemeindevorsteher oder Demarches 7
. Er ftthrte

das Gemeindebttrgerbuch 8 und verwaltete im Verein mit Ta-

XLIV (g. Lcoch.), 35; Aisch. g. Timarch. 103; Hypereides b. Harpokr. s. t.

imduiki /^ooi; Isaios VII (Apollod. Erb.) 27; X (Aristarch. Erb.) 12; Isaios

b. Said. b. v. raw*. Vgl. dazu Laoge, Leipz. Stud. I, 194. Als Bcamteolosungs-

liste erklkrt jetzt das Xtf. yQ»f*f- E. Koch, Gr. Studien f. H. Lipsios (Leipzig

1894) 11 ff.

1) Aisch. g. Timarch. 18: — ovxfo it^ diaXiytrai (o ro/uo^rJic) , tiki'

2) Waffen- und Biirgereid: Lyk. g. Leokr. 76; Demosth. d. f. leg. 303. —
Erhalten ist der Eid in etwas verschiedener Fassung bei Pollux VIII, 105 und

Stob. Anthol. XLIII, 48. Vgl. Plut. Alkib. 15; Cicero, de rep. Ill, 9. Naherea

bei W. Hofmann, De iurandi apud Atheniensea fonnulis (Strafsburg 1886,

Diss.) 28 ff.

3) Demosth. g. Ooetor I, 6. 15. 17. Vgl. Lys. X, 31.

4) Am. Schaefer, Demosthenes III. 2, 36.

5) Demosth g. Leoch. 35; Aristot. 'A&n. 42; Aisch. d. f. leg. 167. Vgl.

Am. Schaefer a. a. 0. 31. — Der nlva$ 4xxXi)Oiaatix6( , in welchen die Athener

erst mit dem zwanzigsten Lebensjahre eingeschrieben sein sollen, war nur eine

nach den Gemeindebiichera zusammengestellte Liste zur Kontrolle der Besucher

der Volksversammlungen. Vgl. Demosth. XLIV (g. Leoch.) , 35 ,
vgl. L (g.

Polykl), 6; Isaios II, 42; Lys. XXX, 15; XVI, 14 und dazu die Auafiihrungen

0. Mullers, De demis atticis (Gottingen 1880, Diss.) 28.

6) CIA. II, 570 ff. Vgl. V. Thumser, De civium Athen. muneribus (Wien
1880) 102 ff.; Haussoullier, La vie municipale en Attique CPari* 1883) 62 ff.

7) Jfihrlich wechselnd: CIA. II, 578, v. 18. 24; 581, p. 16. Die Griinde,

welche 0. MUller a. a 0. 50 fur die Erlosung (vgl. CIA. II, 570; Demosth. LVII, <

25) vorbringt, sind nicht zwingend. Vgl. Hau 8»oullier a. a. 0. 58 und mehr uber
den Dcmarchos, S. 94 ff.

8) Demosth. LVII (g. Eubulid.) 60; Harpokr. s. v. S^uaQXo(.

Digitized by Google



§ 18. Die Verfassung des Kleisthenes. 413

miai 1 dio Gemeindekasse, erhob die Gelder fur den verpachteten

Gemeindebesitz, sowie sonstige Gefalle und Abgaben * Es lag ihm

ferner die Sorge fur die im Demos belegenen Heiligttimer und

deren Giiter ob, und er hatte dartiber zu wachen, dafs die heiligen

Bezirke nicht verletzt wtirden s
. Uberhaupt tibte er die Ortspolizei

und konnte Ordnungsstrafen verhSngcn 4
. Im Namen der Gemeinde

brachte er bei Gemeindefesten das Opfer fur dieselbe dar * Bei Pro-

zessen, welche der Demos als solcher zu fuhren hatte, war er, meist

wohl untersttttzt von Syndikoi , der Vertreter desselben, es sei denn,

dafs die Demoten besondere Anklager gewahlt hatten *. Ferner berief

und leitete er die Versammlung der Demoten 7 und sorgte fur die

Ausfuhrung der Gemeindebeschlusse 8
. Daneben hatte der Demarehos

in seiner Gemeinde auch staatliche Anordnungen auszufiihren. Mit den

Buleuten stellte er die Liste der fur eine Flottenrustung auszuhebenden

Demoten auf 9
. Er nahm den Vermogensstand der Staatsschuldner auf

und wirkte bei der Eintreibung der Schuld und der dabei etwa cr-

forderlichen Ptandung mit 10
.

1) Ta/ilai: CIA. II, 570. 673. 579. 585. 1055. In Eleusis anscheinend ein

Tuplac CIA. II, 574.

2) Der Demarch treibt die schuldigen fiiedtioets rtfitvwv ein xal ifto' a rwv

xoirwy JifiQndxicav (Demosth. g. Eubulid. 63), ferner das iyxixtuxov. CIA. II,

589. Demarch und T«/i/«» zahlen auf Demenbescblufs rino rife ngoa6dov raJ*

Stifiortov (CIA. II, 679), r/Jj diotxtotux; 4x rtiiv iteQiorriov xQ1/Lt(' Ta>v raiv ini

6eo<rQ(lorov apjovrof (CIA. II, 585). Vgl. Tqpiyj. «^«*oA. 1884, p. 73/4; CIA. I,

1055.

3) CIA. II, 841. 573b; Bullet, d. corr. hell. XIII (1889), 434. 444. Vgl.

Hausoullier, La vie municipale in Attique 109 ff.

4) inmates inifidUtiy: CIA. II, 573b; vgl. Ps. Demosth. g. Makart. 57 vgl.

Haussoullier a. a. 0. 104.

6) CIA. II, 570. 578; Eqnft. a9Xa*oX. 1887, p. 193. Vgl. Haussoullier

a. a. 0. 102.

6) Isaios XII, 11 mit der Hypothesis; aiWixo*: H. Lolling, Mitt d. arch.

Inst. IV, 196 ff. 202 ff.; ol algtMyres t5nd r«r (fjj/iorwv xaiiyoQot: ^vaiov VIII,

p. 234; Aristot. *A9n. 42, 1. Vgl. HaussouUier a. a. 0. 97 ff.

7) CIA. II, 578; Harpokr. s. v. Sipaoxos.

8) Aufzeichnung und Aufstellung der Gemeindebescbliisse: CIA. II, 573. 575.

579. 581. 585; 'Eqpif*. wp/moA. 1888, p. 23. Vgl. 573 b. 841. 1055. Der Demar-

ehos ftihrt die mit der Proedrie Geehrten in das Theater: CIA. II, 589; Mitt. d.

arch. Inst. IV, 196; fypijju. ap/moA. a. a. 0.

9) Demosth. L (g. Polykl.) 6.

10) CIA. I, 79: ixnoafxoyitor o*l ol <J»j/i«p;r(o«) ; Harpokr. Suid. Hesych. s. v.

<fyi«QZ0<- Bekker, Anecd. gr. I. 199, 4; 237, 10; 242, 16; Schol. Aristoph.

Wolk. 37. Vgl. S. 192, Anm. 6 und Weiteres bei Haussoullier a. a. 0. 107.

Auch bei anerkannten Schuldforderungen von Privaten an einen Demoten fubrte
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Auch die den eleusiuischen Gottinnen zu entrichtenden Erstlings-

gaben von den Feldfriichten zog er von den einzelnen Demoten ein

und tuhrte sie nach Eleusis ab l
.

Aufaer dem Demarchos und den Tamiai gab es noch verachiedene

andere Gemeindebeamte, naraentlich fur den Kultus.

Jeder Demos hatte nicht nur seinen eponymen Heros oder Ortsbeiligen,

sondern pflegte auch eine ganze Anzahl ortlicher Kulte * Alle Ge-

meindebeamte mufsten vor ihrem Amteantritte eine Dokimasie beatehen

und einen Amtseid leisten », sowie bei dor Niedorlegung ihres Amtes

Rechenschat't ablegen *

In alien Gemcindeangolcgenheiten hatte die auf Berufung und

unter dem Vorsitze des Demarchos zusammentretende Versammlung

der Demoten, die Agora, die letzte Entscheidung 5
. lhre Beschliisse

waren sowohl administrativer als richterlicher Art. Im letztern Falle

wurden die Demoten vor der Abetiramung vereidigt *. Die Agora be-

den Gliiabiger in das Haus und Besitztum des Schuldnera ein. Vgl. Harpokr.

s. v. dtjfittQxoe; Suid, s. v.; Bekker, Anecd. gr. I, 242, 16; vgl. Aristoph. Wolk.

37 und Schol. — Haussoullicr a. a. 0. 104.

1) Volksbeachlufe tiber die Erstlingsgaben : CIA. IV. 2, Nr. 27 b = Ditten-

berger, Syll. inscr. gr., Nr. 13 (vgl. 354, Anm. 4): ixkiyciv {rove jy^aQ^ovf

xaru rorc depot's xnl naQtiitdovtti xoig ltQonoiot( toTc 'Eltvoiro&ev 'Kketxiiva&e.

2) Uber den eponymen Heros vgl. S. 407, Anm. 5. Uber die HeiligtUmer,

Kulte und Feste in den einzelnen Demon vgl. Haussoullier a. a. 0. 151 ff. Uber

die in den Demen vorkommenden Priester und Kultusbeamten , sowie uber sonst

bekauutc Beamte vgl. 0. Miiller, De demis atticis (Gbttingen 1880, Diss.) 49ff. ;

Haussoullier a. a. 0. 137ff.

3) Dokimasie: Demosth. g. Eubulid. 25. 26. 46. 67. Amtseid: CIA. I, 2; II,

578. Naherea uber den Amtseid bei W. Hofmann, De iurandi apud Athenienses

formulis (Strafsburg 1886, Diss.) 46 ff.

4) Im Demos Myrrhinus rcchnete ein Xoyutxfo die Recbnungen nach, auf

Grand dieser Nacbrechnung untersuchte ein evdvwoe, ob ctwa ein Vergehen vorlag

und schatzte eventuell die Strafe ab. Alsdann fallten zehn erwahlte ovnjyoQot

unter dem Vorsitze des Demarchos das Urteil uber die Decharge. Einem Ver-

urteilten war Berufung an die Demenvcrsammlung gestattet Verurteilte auch

diese, so wurde die vorher erkannte Strafe um die Halfte erhoht. CIA. II, 578. —
Rechenschaftsablegung vor dem f&torof in Skambonidai. CIA. I, 2. Ein tv»vro(

und naQtSQOi: CIA. II, 571.

5) ayoQii der Gemeindemarkt (CIA. I, 2; II, 571. 573) und die Versammlung:

CIA. II, 585; Demosth. XLIV (g. Lcoch.), 36; vgl. Bekker, Anecd. gr. I. 327,

23. Naheres bei O. Miiller, De demis atticis 33 ff. ; Haussoullier a. a. 0. 1 1 ff.

6) So bei einer Berufung gegen das Urteil der Recbenschaftsbehorde (CIA.

II, 578, v. 20 ff.), bei einer schiedsrichterlichen Entscheidung (Mitt. d. arch. Inst.

IV, 201. 205), bei der Einschreibung in das Aqfiap/utoV yQapinaitiov (Demosth.

LVII, 61. 63; Isaios VII, 28; Aristot. Uiht. 42, 1) und bei einer aurserordentlicben

Revision derselben Demosth. LVII, 9. 26.
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schlofs zun&ehst in geheimer Abstimmung ttber die Eintragung der

jungen Athener in das Biirgerbuch der Gemeinde 1
, nachdem die De-

moten geschworen hatten, ohne Gunst noch Feindschatt abzustimmen *.

Die Abstimmung betraf erBtens die Frage, ob der Einzuscbreibende

das erforderliche Alter htttte, zweitens ob er frei geboren ware und

seine Abkunft den gesetzlichen Bestimnmngen entspriiche. Wurden
beide Fragen bejaht, so erfolgte die Eintragung. Im Falle der Ver-

neinung der ersten trat der Betreffende unter die Unmiindigen zuriick.

Entschieden die Demoten, dafs er kein freier Mann ware, so konnte

er Berufung an das Volksgericbt einlegen. Zur Verhandlung vor dera-

selben wahlten die Demoten flint Ankl&ger. Fiel die Entscheidung

des Gerichts zugunsten des Berufenden aus, so wai*en die Demoten zu

seiner Eintragung verpflichtet, im andern Falle wurde er vom Staate

in die Sklaverei verkauft. Die von den Demoten Eingeschriebenen

wurden darauf noch vom Rate einer Dokimasie unterzogen. Ergab

sich dabei, dafs ein Eingeachriebencr doch nicht das erforderliche Alter

hatte, so legte der Rat den Demoten, die ihn eingeschrieben hatten, eine

Geldstrafe auf 8
.

Ahnlich wurde bei einer aufserordentlichen Revision der Burger-

liste verfahren, die entweder auf Volksbeschlufs in alien Demon statt-

fand 4 oder infolge besonderer Umstttndo in einzelnen erfolgte 6
. Die

eingeschworenen Demoten stimmten unter dem Vorsitze des Demarchos

in geheimer Abstimmung iiber das Biirgerrecht eines jeden einzelnen

der Reihe nach ab (diatyfatotg). Derjenige, dem das Biirgerrecht aber-

kannt war, wurde aus der Biirgerliste gestrichen und trat in die Reihe

der Metoiken, doch konnte er Berufung bei den Thesmotheten ein-

legen und eine Entscheidung durch das Volksgericbt herbeifuhren. Fiel

diese giinstig aus, so wurde er in die burgerlichen Rechte eingesetzt,

andernfalls verfiel er mit Leib und Gute dem Staate und wurde in die

Sklaverei verkauft 6
.

1) Vgl. S. 411, Anm. 1.

2) Vgl. S. 414, Anm. 6.

3) Aristot. U&ix. 42; vgl. Isaios XII, 11; Demosth. LVII (g. Eubulid.) 1.

4. 61.

4) Etwaa bekanntcr ist nur die allgemeine Revision im Jahre 346/5 : Androtion

und Philochoros bei Harpokr. s. v. <f««V>ijg>»ff«c ; Scbol. Aischin. g. Timarcb. 77;

Schol. Demosth. LVII (g. Eubulid.) 2; Dionys. Deinarch. 11.

5) Revision infolge des Verlustes des XritutQXixo* yqafiftaxtiov. Demosth. g.

Eubulid. 26. 60. — Die Potamier beriichtigt cJc p«if/«u$ de^oiutvoi rove -nnqey-

yqanxovs. Harpokr. e. v. tlma/tot. Bestechung der Halfmusier: Harpokr. s. v.

UyaouX^.

6) Uber die Vornahme der <J»«V"»V""f vg!- Demosth. g. Eubulid. 8—14;
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Eine allgemeine Revision der Biirgerliste wurde nach

Aristotelea „nach dem Sturze der Tyrannen", wohl im Zusammen-

hange mit der Einrichtung der Demen vorgenoramen, weil viele Leute

von nicht reinburgerlicher Herkunft, unter der Herrschaft der Pei-

sistratiden in die Burgerschaft eingedrungen waren. Man sauberte

damit die Burgerschaft von gewife vielfach zweifelhaften
,
jedenfalls an

der Wiederberstellung der Tyrannis interessierten Elementen *.

Als Gericht fungierte die Agora namentlich bei Berufiingen gegen

Ordnungsstrafen des Demarchos oder gegen Entscheidungen der Rechen-

schaftsbehdrde 8
. Sonst gehorten zu ibrer Kompetenz alie Verwaltungs-

angelegenheiten von hoherer Bedeutung. Sie fafste Beschlusse uber die

Verpachtung des Geraeindebesitzes , uber Ausgaben und uber andere

Dinge, welche den Gemeindehaushalt betrafen s
. Die Einnahmen

bestanden haupt&ichlich aus dem Enktetikon *, aus den Pachtgeldern

fur GeraeindegrundstUcke und aus den Le(i)turgien der daza ihrem

Verroogen nach verpfiichteten Demoten 5
. Die Hauptausgaben ver-

ursacbten nicht, wie in moderner Zeit, Strafsen, Jfch.ilen und Armen-

pflege, sondern Opfer und Feste *. Verdienste uni die Gemeinde ebrte

die Agora durch Bekranzung, Ehrensitze bei den Festen, Bet'reiung

von den Le(i)turgien und dem Enktetikon ".

Die Demen hatten aber nicht blofs rein kommunale Aufgaben.

sondern sie dienten auch staatlichen Zwecken. Die funfzig

Ratsherrenstellen einer jeden der zehn neuen Phylen (Landes-

bezirke) waren unter die Demen derselben nach Malaga be ihrer De-

motenzahl verteilt, und die jedem Demos zukommende AnzabI von

Ratsmitgliedern wurde von und aus den Demoten erlost *. Nach dem

Pollux VIII, 18; Harpokr. Suid. Hesych. 8. v. rfurvfrunc: Bekker. Anecd. gr. I.

439 , 32. — Uber die Berufung und Verfaandlung vor dem Volksgericht Tgl.

Dionys. Hal. Uypoth. zu Isaios XII f. Euphil.; Isaios XII, 1; Aischin. g. Tim.

77. 78. 114; Deroosth. g. Eubulid. 1. 4. 60; Bekker, Anecd. gr. 440, 3.

r Vgl. S. 310, Anm. 2.

2 Vgl. S. 414, Anm. 6.

3; CIA. II, 570. 573. 579. 585. 1055. 1059.

4) Vgl. S. 410, Anm. 2.

5) Uber die X$tovQy(M vgl. S. 271, Anm. 1. Choregie, Gymnasi;irchie and
Hestiasis als LeT,turgien der Demoten: CIA. II, 579. 589; Isaios II, 42; III, 80.

Kaheres bei Hanssoullier, La vie municipale en Attique 67 £F. ; V. Thomser. De
cirium Athen. mnneribus (Wien 1880) 102 ff.: C. D. Buck, American journ. of

arch. IV (1888). 421 ff. und V ,1889), 18ff.

6) CIA II, 570. 577. 578. 586. 590. Vgl. Haussoullier a. a. 0. 162ff.

7) CIA. II, 573 -575. 579-582. 584. 585. 589. Mitt, d arch. Inst IV,

194. 196.

8) Aristot. *A9n. 62, 1. Die Erlosung der Buleutcn aus und ron den Demoten
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im Jahre 487/6 eingeiuhrten Verfahren fur die Bestellung der Ar-

cbonten soilten die Demoten 500 Kandidaten, die natiirlich auch auf

die einzelnen Demen je nach ihrer Demotenzahl verteilt waren, vor-

wahlen und dann aus den Vorgewahlten die Archonten und ihr Schrei-

oer phylenweise erlost werden *. Auch eine Keihe anderer Beam ten

mirde aus den von den Demen designierten Kandidaten im Theseion

ausgeloat. Erst als die Demen sich als bestechlich erwiesen 2
,

entzog

man ihnen die Nominierung und bestimmte, dafs alle Losamter, rait

Ausnahme der 500 Ratsherren und 500 Wachter der Schiffswerften,

aus der Gesamtheit der Phyleten erlo9t werden sollten 3
. Nach Demen

wurde auch die Flottenraannschaft ausgehoben * und spaterhin das

Tbeorikon verteilt 5
.

Die Demen und ihre Vorsteher traten als Organe der Lokal-

verwaltung an die Stelle der Naukrarien und Naukraren u
. Wahr-

^cheinlich wurden letztere daraals aufgehoben und ihre staatlichen

Leistungen, die, wie namentlich die Schiffsausriistung nicht auf die

Demen ubergingen, in anderer Weise geregelt. Die Sorge fur den

regelmafsigen Ersatzbau von Schiffen fiel wohl dem Rate zu, wahrend

die Schiffsausriistung, ebenso in eine Le(i)turgie verwandelt wurde, wie

die Ubernahme von Festgesandtschaften , deren Kosten in solonischer

Zeit aus naukrarischen Geldern bestritten worden waren 7
.

cad die Verteilung der Ratsherrenstellen unter die Demen nach Mafsgabe ihrer

Demotenzahl war bereita von Hauvette-Besuault , Bullet, d. corr. hell. V (1881),

M ff. auf Grand der Prytanen - Kataloge erkannt worden. Das Ergebnis wurde

'larch die Auffindung eines Ratalogs der Paudionis (aus der Mitte des 4. Jahr-

Under*; bestktigt. P. Foucart, Bullet, d. corr. hell. XIII (1889), 348 ff. Vgl.

aach J. Belocb, Die Bevolkerung der gr.-rom. Welt (Leipzig 188*3% 104 ff.

1) Aristot. '4&n. 22, 5. Es ist bemcrkeuswert , dafs die Zahl der Kandidaten

rait derjenigen der Katsmitglieder tibereinstiimnt. Im Jahre 403/2 wahlten die

Demen einen Ausschufs von 500 Nomotheten. Andok. Myst. 83— 85. Vgl. Lys.

z- Nikom. 28.

2) Vgl. S. 24 Anm. und S. 415, Anm. 5.

3) Ariatot. Ufrn. 62, 1: al M xi^wr«i «(e/>«* nQoreQov /uir i,o«v al fjky

utr' fata uqxovtiov ix tt}; yvXijf oXi)< xXr,Qovu(rcu , al <T iv ftjoeioj xXiwovptrat

<fiagoiyjo ei{ toi's dijfi(o)vi' ineifrj d" intoXovv oi dr^ot, xai tavrai 6* riff qvXqq
r
'*K xXitfovot n'Ai]v povXfvTtav xai (peovQwV Tot TOVf 6' Uf Toi<$ tf(ijiior>f unn-

4) Vgl. S. 413, Anm. 9.

5 Deraostb. XLIV (g. Leochar.) 37. Vgl CIA. II, 1G3.

6) Vgl. S. 192.

7; Vgl. S. 192 und S. 271. — Aristoteles war der Ansicht, dafs Kleisthenes

Naukrarien aufhob. 'A&n. 21, 5: xaxioiqos 61 xai dti/ittg/oti ir
t
v «r ;r»> txov-

r«f hiuikeuzy to»c ngoreQov vavxQuQOif xtt\ yaQ roCg <fij'jUOt\- «Vr) ra> vavxoaf>iaiv

Ba.elt. Ori«rhi*che Owcbichte. If. «. Aufl. 27
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Aus den Demen bildete Kleisthenes dreifsig, Trittyen genannte,

Kreise, die ein durch die Demengrenzen bestimmtes, lokal zuBammen-

hiingendes Gebiet hatten und inbezug auf ihre Biirgerzahl ungef&hr

gleich waren. Die Zahl der Demen, aus denen sich ein Kreis zu-

saramensetzte, war je nach der Grofse derselben eine verschiedene. Die

grofsten Demen machten fiir sich allein eine Trittys aus Fast durch-

weg ging der Name des bedeutendsten Demos einer Trittys auf diese

i7ioir
t
oiv. Die vollige Gleichsetzung der Naukrarcn und Demarchcn, Demeu und

Naukrarien ist nicht zutreffend, denn letztere waren weder Gemcinwesen mit aus-

gebildeter Kommunalverfassung, noch deckten sich ihre staatlichen Funktionen

mit denjenigen der Demen. Freilich konnte ein Cbronist , der die Verhaltnisse

gegen die Mitte des 4. Jahrhunderts im Auge hatte, leicht geneigt sein, Demen

und Naukrarien gleich zu setzen. Denn damals stellten die Demen nicht nur

die Flottenmannscbaften , sondern sie hatten auch die vom Staate auferlegte

Vermogenssteuer aufzubringen. Aus den solonischen Gesetzen wufste man. dafs

auch die Naukraren gewisse Auflagen einzutreiben und mindestens teilweise an

die Staatskasse abzufuhren hatten. Vgl. 8. 192. Die Demen hatten jedoch weder

etwas mit der den Naukrarien obliegendcn Schiffsstellung zu schaffen , noch

wurden aus Demen - Geldern die Kosten von Festgesandtschaften bestritten.

Kleisthenes mufste also fur diese Dinge die Naukrarien beibehalten oder ander-

wcitige Anordnungen treffen. Nun sagt in der That Kleidemos bei Phot. s. v.

yavxQtttin, dafs Kleisthenes die Zahl der Naukrarien entsprechend der Zehnzahl

der neuen Phylen auf fiinfzig brachte. 'o KXetdtipof iv rfi rgtrp <fi<str, on KXei-

aifivovf thxtt tfvXtif noti]aayTO{ avrl r&v TttrttQwy, avvspfj xal ei( ncvri]xovia un>>,

dtaray^vat avtovg. a (<f
* cod.) ixdXovv ym<xgngiag [yavxonQia cod.), uiantQ viv ft?

jfi ixnroy fjigq dtatQt9iyTt( (rrt cod.) xaXovot orft
t
uoQitt(. Die Textverbesserung

nach Wilamowitz, Aristoteles II, 165, Anm 52. W. meint, dafs Kleisthenes in

der That fiinfzig Naukrarien machte, d. h. fiinf auf jede Phyle, und dafs The-

mistokles dieselben beim Flottenbau abschaffte. Wenn diese angeblich von Klei-

sthenes eingerichteten Naukrarien, wie die alten, lokaler Art waren, so wiirde eine

kaum denkbare, verwirrende Kreuzung tier lokalen Sta^tseinteilungen stattgefunden

haben und das Verhaltnis der funf Naukrarien zu den drei Trittyen der Phyle

schwer erklarlich sein. Urn diesen Schwierigkeiten zu entgehen, mufste man also

annehmen, dafs Kleisthenes ahnlich , wie es bei den Symmorien des 4. Jahr-

hunderts der Fall war, eine bestimmte Anzahl der reichsten Burger aus den ein-

zelnen Phylen zu je funf Naukrarien vereinigte. Aber cs ist nicht abzusehen,

warum Kleisthenes in diesem Falle von dem lokalen Prinzip abgewichen sein

sollte und warum er nicht , wenn er die Schiffsausriistung Verbanden auferlegte,

dazu den natiirlich gegebenen Kahmen seiner Trittyen benutzte Die Angabe des

Kleidemos, der keineswegs sehr zuverlassig ist (vgl. S. 378. Anm. 2) , beruht viel-

leicht nur auf einem Schlusse aus der Uberlieferung , dafs Athen vor dem the-

mistokleischen Flottenbau fiinfzig Kriegs9chiffe besafs. Einen Irrtum des Kleidemos

nimmt auch G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. 1
, S. 162, Anm. 1 an; ebeuso ist E. Meyer,

Gesch. d. Altert. II*, § 493 Aum. geneigt, dem Aristoteles beizustimmen, wiihrend

V. Thumser, Hermanns Gr. Staatsaltert.", tj 71, S. 401 dem Kleidemos folgt.
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selbst uber. Zehn Kreise bildete Kleisthenes aus dem Stadtbezirke,

zehn aus dem Binnenlande und zehn aus dem Kllstengebiete 1
.

Der Stadtbezirk umfafste die Stadt, ihre Vororte und das urn-

liegende Gebiet, dessen Kern die untere Kephisos-Ebeno war, und das

am Aigaleos, dem Kamme des Hymettos und dem Meere natiirliche

Greozen hatte. Das Kiistengebiet erstreckte sich in einer Breite

von etwa ftinf bis zehn Kilometern Uber die Ostkiiste, die ganze Sttd-

spitze, die Sildwestkuste , ferner uber das eleusinische Gebiet vom
Meere bis zu den Gebirgszilgen zwischen dem Parnes und dem Ki-

thairon. Zuin Binnenlande gehorte namentlich die Diakria mit

Ausnahme des Ktistenstriches, das obere Kephisosgebiet und das Land

stidlieh vom Pentelikon und ostlich vom Hymettos bis zu den Grenzen

des Kusteadistriktes i
.

Aus jeder der drei Tritty engruppen loste Kleisthenes je

eine Trittys aus und verband die so ausgelosten drei Trittyen zu

einem der zehn neuen Landesbezirke oder zu einer ortlichen Phyle,

so dafs eine jede Phyle aus je einem Stiicke des stadtischen Gebietes,

des K listen - und des Binnenlandes zusammengesetzt war 3
. Damit

durchbrach Kleisthenes die alte regionale Gruppierung der Burgerschaft,

die bei den Parteibildungen und innern Kampfen eine bedeutsame

Rolle gespielt hatte. Durch eine vollige Vermischung aller Ele-

mente der Bttrgerschaft 4 in der organischen Gliederung des Staats-

1) Aristot. 'A&n. 21, 4: d^vtifit xai i>]y x*Qav **>o»f tomxoyia piQn,

dtxa (ihv TtSv ntoi to dart, dixa di tijc naoaXias , dixa di rifc fitooyeiov, xai

ravras inovoftdaas JQittCs, ixX^gtootv TQtts (is nj* qpvAsY ixdat^y^ Snots Ixdct^

fiiftxQ nanto* raSy ronwy. Da aus jeder der drei Trittyen-Gruppen je eine Trittys

zur Bildung einer Phyle ausgelost wurde, und die zehn Phylen grundsfitzlich als

gleich leistangsfahig fur den Staat galten , so ergiebt sich daraus auch eine an-

nfihernde Gleichheit der Trittyen.

2) Vgl. die im einzelnen vielfacb von einander abweichenden, aber der Haupt-

sache nach ubereinstimmenden Karten von Arth. Milchhofer, Unters. uber

die Demcnordnung des Kleisthenes, Anhang zu den Abhdl. d. iBerl. Akad. 1892

und K. Loeper, Mitt. d. arch. Inst. XVII vl892) Taf. XII.

3} Aristot. 'A$n. 21, 4.

4) Aristot. *A9n. 21, 1: nomoy fiky ovy Iretfte ndvras 'tis dixa <fvXds dvri

rtSv TtTiaQwy, (hafjti{at povXoptvos, onus pitaa/*** nXtiovs tqs noXittias'

xai to firj (f vXoxQiyeiy (Thuk. VI. 18, 2; Pollux VIII, 110; Bekker,

Anecd. gr. I. 71, 8; Lukian, Abdicatus 4; Phalaris alter 9), i\qo\ xois iferdCuy

id yivq povXofiiyovs. Vgl. dazu G. Kaibel, Stil und Text der 'J9u. 173. l49n.

21: wot' ov (ow)imm$v <«*> dvapioyto 9at to nX&os. Pol. VI. 4, p. 1319b,

v. 20: hi di xai td toiavxa xataoxtvdofiaia xW'f** n Q°* u>
v ^tuoxgatiav tijV

TOiavtT}y, ols KXcioMytis i« 'sl94yt)<iw ixQ^ato ^otrto/uVoj «p'M<r«i rijr dtjfioxgatiay,

xai nioi KvQqr^y ol toy dqfioy xadiotdrtts' <fvXa( re ydo iitQat noirpiai nXeiovs

27*
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wesens erhielt dieselbe ein gleichmiifsiges demokratisches Geprage. In

derselbcn Btirgerabteilung stimmten und dienten mit den St&dtern die

Bauern der Diakria und die Schiffer von der Kiiste, wUhrend die An-

gehdrigen eines Geschlechts, dessen einzelne Zweige, was mindestens

zum grofsen Teil der Fall war 1

, liber ganz Attika verbreitet waren,

zu verschiedenen Demen und Phylen gehorten

Von der Pbyle Pandionis sind alle drei Trittyen inschriftlich be-

kannt, namlich Kydathen, die Stadttrittys
,
Paiania, die Land-

trittys, und Myrrhinus, die Kiistentrittys. Kydatben bildete wahr-

scheinlich fur Bich allein die Trittys, wfihrend die beiden andern Trittyen

aus mehrern Demen bestanden *. Die Oineis zertiel in die stadtische

Trittys Lakiadai, die landliche [Ac ha mail und die Kiisten-Trittys

Thria 3
. Zur Hippothontis gehorten die Trittyen Peiraieua vom

Stadtdistrikt, [Dekeleia] vom Binnenlande, Eleusis von der Kiiste 4
.

Von der Akamantis ist die stadtische Trittys Kerameis bekannt 5 von

der Aigeis die Trittys der Epakreis, die sicherlich eine binnen-

l&ndischc war und ihren Namen von dera alten Verbande der auf und

am nordwestlichen Pentelikon bclegenen Demen erhalten hatte 6
.

Infolge der Verlosung der Trittyen unter die Phylen bestanden

diese teils aus drei von einander getrennten Kreisen . teils aus einem

mehr oder weiiiger zusammenhangenden Gebiete. Ganz zerspiittert

waren z. B. die Hippothontis und die Leontia. Zu letzterer gehorten

die Siidostspitze Attikas mit Sunion, dann ein Kreis am Sttdostfufse

xal (pQttTQiai xjX.' xai nana awpHJiioy, oitu; ay on pdXtora a yapi % Suai ndr-
TBf dXX>jXoi(, al di ow>,&(tat Sia^evx^toaiy al npoziQai.

1) Vgl. 8. 103, Anm. 3.

2) CIA. II, 871 (vgl. dazu U. Kohler, Mitt. d. arch. Inst. VII [1882], 110);

CIA. IV. 2, p. 120, Nr. 517 a. Vgl. II, 865; JeXrioy d9X 1889, p. 18. Zur

Trittys Paiania gehorten noch Oa und Konthyle, zu Myrrhinus: Angele, Prasiai,

Steiria und Probalinthos. Weiteres bei Milchhofer, Unters. 17 flf. ; Mitt. d. arch.

Inst. XVIII, 293; R. Locper, ebenda XVII, 366; Wilamowitz, Aristoteles

II, 151.

3) Lakiadai als Trittys: CIA. I, 502. Thria: CIA. IV. 2, Nr. 517b. Vgl.

Milchhofer, Unters. 27 und Mitteil. d. arch. Inst. XVIII, 299; R. Loeper, ebenda

XVII, 402; Wilamowitz a. a. 0. 152.

4) Peiraieus und Eleusis als Trittyen = CIA. 1 , 517. Vgl. Milchhofer,

Unters. 31 und Mitt. d. arch. Inst. XVIII, 300; R. Loeper, ebenda XVII, 416:

Wilamowitz, Aristoteles II, 513.

5) CIA. I, 500. Vgl. Milchhofer, Unters. 17 und Mitt. d. arch. Inst. XVIII,

298; R. Loeper, ebenda XVII, 393; Wilamowitz, Aristoteles II, 158.

6) Trittys Epakreis: CIA. II, 1053; IV. 2, Nr. 517b (vgl. jedoch Loeper,

Mitt. d. arch. Inst. XVII, S. 355, Anm. 3). Uber den Verband der Epakria vgl.

S. 81, Anm. 1. Weiteres bei Loeper, Mitt. d. arch. Inst XVII, 355 ff.
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des Parnes mit Paionidai und andern Demen, endlich die Stadttrittys.

Land- und Kiistentrittys der Aiantis bildeten dagegen mit Aphidna,

Marathon u. s. w ein zusammenhangendes Gebiet im Nordosten Attikas;

an dasselbe schlossen sich sudw&rts die ebenfalls zusammenhangenden

Land- und Kttstentrittyen der Aigeis und Pandionis an. Auch die

Oineis hatte ein obschon vielfach gegliedertes, so doch ganz zusammen-

hangendes Gebiet, das sich liber den Parnes und die thriasische

Ebene erstreckte und iiber den Aigaleos in die Ebene bis zur Stadt

hinzog.

Die Trittyen unterschieden sich dadurch von den Demen und

Phylen, dafs sie keine Eponymen und „trotz ihrer realen Korper-

lichkeit keine ideelle besafsen " *. Obwohl die Angehdrigen einer Trittys

einen Verband bildeten und sich als Vorsteher einen Trittyarchos 8

w&hlten, so gelangten doch diese Kreise zu keiner kraftigern korpo-

rativen Entwickelung und traten im offentlichen Leben hinter den De-

men und Phylen immer mehr zurilck. Da den letztern alle weBent-

lichen Aufgaben, die eine lokale Organisation fiir die Staats- und

Koramunalverwaltung zu erfullen hatte, von vorneherein zufielen oder

spiiterhin Ubertragen wurden, so hatten die Kreise keinen Spielraum zu

grbfserer, selbstandiger Bethatigung. Sie waren eben im wesentlichen

nur ,,Drittel" der Landesbezirke. Nach Trittyen sammelten und ord-

neten sich die demenweise ausgehobenen Flottenmannschaften einer

Phyle 3
. Ebenso gliederten sich die fiinfzig Ratsherren einer jeden

Phyle nach Trittyen, und eine Trittys der Prytanen, d. h. also der

Mitglieder der geschftftsfuhrenden Phyle, mufste bestandig in dem Amta-

gebaude der Prytanen anwesend sein 4
. Wahrscheinlich hatten auch

1) Wilamowitz, Aristoteles II, 163.

2) Plat. Politeia V, 475a; CIA. II, 297. 298. 300. Nach Aisch. g. Ktes. 30

wahlten die Trittyen Beamte rd Jlipoma xQnf"*™ <f*«/ff»e»C«»»'.

3) Demosth. XIV (v. d. Symmor.) 22. Grenzsteine der Trittyen bei den

Werften, welche die Sammelpl&tze der Mannschaften abgrenzten: CIA. I, 517.

518; IV. 2, Nr. 517 b. Vgl. dazu C. Schaefer, Mitt. d. arch. Inst V (1880), 85 ff.;

U. Kbhler, ebenda VII (1882), 108 ff.; C. Wachsmuth, Stadt Athen II, 52 ff.; Wi-

lamowitz, Aristoteles II, 1G5. Bei der Aushebung und Ordnung der Mannschaften

wjir wohl der Trittyarchos beteiligt, dessen militarischer Charakter durch Plat.

Politeia V, 475 a feststeht, wo es heifst, dafs die Ehrgeizigen, Stay /iij <nQattiyi*€u

tvvtovxai TQitrvaQxovo-i.

4) Aristot. 'A&n. 44, 1. — Vielfach sind die Prytanenlisten nach Trittyen

geordnet (CIA. II, 871 mit Bezeichnung der Trittyen; 864—866. 869. 873; Mitt,

d. arch. Inst. X, 106; AtXilov aqx- 1889, p. 19) und in alien Verzeichnissen von

Rntsmitgliedern erscheinen drei Columnen. Man ging nfimlich von der Einteilung

nach Trittyen-Columnen ab, als die Burgerzahl einzelner Trittyen eine sehr ver-
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in der Volksversamrolung zur Erleichterung der Kontrolle die Kreis-

genossen ihren bestimmten Platz, und die aus Ratsmitgliedern gcbildete

{Commission der dreifsig „Volksversammler", welche im 4. Jahrhundert

die Kontrolle ausubte, war ursprlinglich gewifs nach Trittyen zu-

8ammenge8etzt , so dafs ein Ratsherr aus jedem Kreise seine Kreis-

genossen kontrollierte Deutlich tritt die Beziehung der im Jahre

453/2 eingesetzten dreifsig Demenrichter zu den Kreisen hervor, denn

da sie auf dem Lande Termine abzuhalten batten , so war die Be-

stellung fiir einen rilumlich geschlossenen Bezirk aus praktischen Griin-

den nahe gelegt *

Die zehn neuen Landesbezirke oder Phylen traten im

Staatsleben an die Stelle der vier Stammphylen, die zwar besteben

blieben, aber nur sakrale Bedeutung behielten s
. Zu ihrer Benennung

legte Kleisthenes der Pytbia eine Liste von einhundert attiscben Heroen

vor, unter denen sich auch der salaminisehe Heros Aias befand 4
. Aus

dieser Liste w&hlte die Pytbia die Eponymoi aus und erteite damit

der Einrichtung ihre Sanktion *. In der offiziellen Reihcnfolge , die

durch sakrale Beziehungen der Eponymoi zu den entsprechenden Jahres-

zehnteln anscheinend mitbestimmt war 6
, lauteten die Namen der Phy-

len: l) Erechtheis, 2) Aigeis, 3) Pandionis, 4) Leontis, 5) Akamantis,

6) Oineis, 7) Kekropis, 8) Hippothontis, 9) Aiantis, 10) Antiochis

schiedene geworden war, und darum die Columnen cine zu ungleiche Lauge er-

halten batten. Vgl. R. Loeper, Mitt. d. arch. Inst. XVH, 337 ff.

1) Auf der Pnyx gefundene Steine mit Trittyen-Namen: CIA. I, 500. 502. —
Uber die rguixovra ol ovXXoyic tov dj/Aov vgi. CIA. II, 607. 741. 872 (Ebren-

dekret fur drei Prytanen der Aigeis', inui^ xa\tS$ xai Jixaitos inefitkr
t
9itatty ri);

ovXXoyy; tov dtj/uov. AUe drei stammen aber aus der Landtrittys}. Vgl.

Pollux VIII, 104. Bei Heaych. und Phot. s. v. iQiaxoyta verwirrte Angabeu.

Vgl. U. Kohler, Mitt. d. arch. Inst. VII (1882), 104 ff.; Wilamowitz, Aristoteles

n, 166.

2) Aristot. 'A&n. 26, 3; 53, 1. Vgl. Wilamowitz a. a. 0. II, 168.

3) Es gab auch fernerhin <pvXopaatXtis, mit denen der (laotXevc am Prytaneion

ein Gericht von wesentlich sakralem Charakter abhielt. Vgl. S. 104 , Anm. 3

;

S. 106, Anm. 1 und S. 241, Anm. 1. Zahlungen, welche noch im 4. Jahrhundert

fiir gewisse Opfer ix t«5v fpvXopaaiXtxdSv geleistet werden: CIA. II, 844. Vgl.

Hermes XIV, 587.

4) Aristot. U9n. 21, 6. Uber die einhundert Heroen vgl. S. 405, Anm. 3 und

uber Aias S. 215, Anm. 1.

5) Uber die Beziehungen des Kleisthenes zum delphischen Heiligtum vgl.

S. 387.

6) Vgl. A. Mommsen, Die zehn Eponymen und die Reihenfolge der nach

ihnen benannten Phylen Athens, Philol. N. F. I, 450 ff.

7) CIA. II, 172. 943. Vgl. I, 443. 446. 447; Ps. Demosth. LX (Epitaphios)

27—31; Paus. I. 5, 2ff. Weiteres bei A. Mommsen a. a. 0.
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§ 18. Die Verfassung des Kleisthenes. 4SS

Die Eponymoi batten ihre eigcnen Priester 1 und ihre Heiligtunier, die

zugleich den betreffenden Phylen als Archive, Schatzbauser und Fest-

lokale dienten *. Sie batten ibren eigenen Besitz, der namentlich aus

Grundstiicken bestand, die regelm&fsig verpachtet wurden s
. Ihre Stand-

bilder standen vor dem Rathause in der Nahe des Aintsgebaudes der

Prytanen, also an der Siidseite der Agora und zwar auf einem iiber

das Planum derselben erbabenen Platze*, der zu amtlichen Bekannt-

machungen aller Art benutzt wurde 5
.

Die Phylen bildeten Korporationen mit eigenem Vermogen und

eigener Verwaltung. An ihrer Spitze standen mehrere, alljahrlich von

den Phyleten wobl durch Wahl bestellte in me\i\x at %f
t q q>v).f}$ 6

.

1) legtis ioi" intovvfAov der Aiantis: CIA. II, 431, v. 43; 393, v. 4. — ItQevt

tov n<tw3iovos: CIA. II, 554b. 1179. — Ibq$v< des Erechtheus: Ballet, d. corr.

hell. Xn, 331.

2) JipoV rot Haydtovoc auf der Burg: CIA. II, 553. 556. 659. 554b. Die

Lage dieses Phylenheiligtums auf der Burg erkl&rt sich gewifs dadurch, dafs

dieselbe zu dem st&dtischen Demos und Stadtkreise der Pandionis, namh'ch zu

Kydathenaion geborte. C. Wacbsmuth, Stadt Athen II, 232. — Hippothontion

auf dem Wege nach Eleusis: CIA. II, 567 b; Paus. I, 38, 4. Hippothoon war ein

eleusinischer Heros. Vgl. A. Mommsen a. a. 0. 479. KixQonog Uqov als Phylen-

heiligtum: Bullet, d. corr. hell. XIII (1889), 257. 259. Vgl. dazu C Wacbsmuth,

Stadt Athen II, 242. — Aufstellung der Phylenbeschlusse und Siegerverzeichnisse

in dem Bezirke ihres Eponymos: CIA. II, 553. 556. 558. 559. 544 b (Beschlusse

der Pandionis im Heiligtume des Pandion). CIA. II, 567 b (Beschlufs der Hippo-

tbontis im Hippothontion) ; Bullet, d. corr. hell. XIII, 257 (Beschlufs der Kekropis

im Heiligtume des Kekrops) — Aufstellung na^a tov inoivvfiov: CIA. II, 569.

3) CIA. II, 564 c. 565. 1209. Grundbesitz der Eponymoi in der Kleruchie

Samos: C. Curtius, Inschr. und Stud, zur Gesch. von Samos (Liibeck 1877, Progr.)

S. 9. Vgl. Ps. Demosth. XLIII (g. Makart.), 58; XXIV (g. Timokr.), 8: Ps.

Demosth. LVIII (g. Theokr ) 14.

4) Aristot. U»n. 53, 5; Paus. I. 5, 1; Schol. Aristoph. Frdn. 1183; Schol.

Demosth. XX, 94. Vgl. C. Wachsmuth, Stadt Athen II, 1. 388 ff.; Milchhbfer,

Athen, Baumeisters Denkmaler 164; E. Curtius, Stadtgesch. Athens 95 und 171

(Plan des Marktes); Judeich, Jahrb. f. kl. Philol. CXLI (1890), 751.

5) Gesetzesyorschlage ausgestellt auf geweifsten HolzUfeln nooa9$ rtiv inu-

vvfit»r axon t!v povXo(ii*<f). Andokid. Myst. 83; Demosth. XX (g. Lept.), 94

und Schol. XXIV (g. Timokr.) 18. 23. 25. Phot. Etym. Magn. Suid. s. r. rfna»-

vvptn. — Verzeichnisse der zum Kriegsdienste Ausgchobenen: Aristoph. Frdn.

1183 und Schol. — Ephebenliste : Aristot 'A&n. 53, 4. — Offentliche Klagen:

Demosth. XXI (g. Meid.), 103; Libanios im Hermes IX. 60, 15. Die etevyoi

sitzen bei den Eponymoi ihrer Phylen und nehmen daselbst Klagen gegen gewesene

Beamte entgegen. Aristot. U9n. 48, 4. — Andere schriftliche oder miindliche

Bekanntmachungen {x^vyftara) : Schol. Aristoph. Frdn. 1183; Isaios. V, 38;

Isokr. g. Kallim. 61. Weiteres bei C. Wachsmuth, Stadt Athen II, 388 fi. 432.

6) CIA. II, 564, T. 6 und 20: ol int/JtXnrai ol ati xa9iOTapsroi xat' iytavxoy.

Vgl. II, 554. 557. 558. 565. 3 imfi$Xnrai: CIA. II, 1209.
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Dieselben erledigten die Verwaltungsgesch&fte, fuhrten die Aufsicht

Uber den Grundbesitz der Phyle , leiteten , unterstUtzt von einem

Tamias, die Kassenverwaltung, zogen die Pachtgelder ein und nah-

men notigenfalls PfUndungen vor *. Ferner hielten sie die Versamm-

lungen der Phyleten ab, welche Agorai hiefsen und in der

Stadt, in gewissen Fallen auf der Akropolis, stattfanden * Da die

Phyle in drei Kreise zerficl, so war die Stadt der gegebene Versamm-

lungsort der Phylengenossen
;

eigene Bezirksvororte existierten nicht.

Die Agorai fafsten BeschlUsse Uber die Verwaltung des Korporations-

besitzes 3
, Uber Ehrenerweisungen und andere die Phyle betreffende

Angelegenheiten * Sie wfihlten ferner aufser den gewohnlichen Phylen-

beamten die Kommissionen, welche, wie die retxonoioi und TcupQortoioi,

fur die Ausfilhrung des den einzelnen Phylen zufallenden zehnten Teiles

einer offentlichen Arbeit zu sorgen hatten 6
. Sodann bestellten sie aus

den ihrer Schatzung nach zu Le(i)turgien verpflichteten Burgern * die

Choregen fur die lyrischen Agone (zur Zeit des Aristoteles auch fur

die Chore der Komodie), die Gymnasiarchen und Hestiatores 7
.

1) Aufsicht uber deu Besitz: CIA. II, 564. Einnahme der Pachtgelder und

Pfandung: CIA. II, 565. Zahlungen: CIA. II, 558. 559. Ein ra/Aiuc CIA. II,

565. 1209. Sie sorgen fdr die Aufeeichnung von PhylenbeschlUssen : CIA. II, 654.

557. 567 b.

2) CIA. II, 555 (xvQia dyofm der Kekropis iv rixQonoXti mit geheitner Ab-

stimmung der Phyleten) 564. 554 b; Aesch. g. Ktes. 27. BeschlUsse der Pandionis

(zu der allerdings wahrscheinlich die Burg gehorte) auf der Burg aufgestellt:

CIA. II, 558. 559. - Vgl. auch. Aristot. l&n. 48, 4 und dazu Kaibel, Stil und

Text der 'A*n , S. 213.

3) CIA. II. 564. 565.

4) Ehrendekrete: CIA. II, 553-555. 557-559. 562. 567. 554 b; Bullet, d.

corr. hell. XII, 149.

5) Aisch. g. Ktes. 27—30. CIA. II, 830: Myitfoe m/onwoi in' EipovUdov

(394/3) alQtMvtec
;
ieiXon<Ht>i der Pandionis : CIA. II , 833 ; Bullet, d. corr. hell.

XII (1888), 349. 355.

6) Cber die Le(i)turgien rgl. S. 271, Anm. 1.

7) Jahrlich wiederkebrende (iyxvxktot) Le(i)turgien waren die Choregie, Gym-
nasiarchie und Hestiasis. Demosth. XX (g. Lept), 21; XXXIX (g. Boiot.), 7;

Bekker, Anecd. gr. I. 250, 22. Vgl. uber dieselben S. 271, Anm. 1 und Naheres

in den daselbst angeftihrten Schriften. — Die Phylen tpi^ovafx rtxa /o^qyor:

Aristot. 'Ai>n. 56, 3; Demosth. XX (g. Lept.). 21; XXXIX (g. Boiot.) , 7. Vgl.

Isaios VII (Apollod. Erb.) 36; Demosth. XXI (g. Meid.), 13 mit der Hypoth. 2;

Schol. Aristoph. Vog. 1404. — Pur die lyrischen Auffiihrungen an den Thar-

gelien stellten je zwei Phylen einen Choregen, fur die ubrigen lyrischen Agone
die einzelnen Phylen je einen. Vgl. Antiph. Chor. 11; Aristot. 'A&n. 56, 3; Schol.

Demosth. g. Lept. 27. — Die Phyle als Siegerin bei den Fackelwettlaufen (Gym-
nasiarchie) an den Panathenaien und einigen andern Festen: CIA. II, 1229 ff. —
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§ 18. Die Verfasaung des Kleisthenes.

An die Zugehorigkeit zur Phyle kniipften sich also die meisten

Leistungen, die der Staat von den Vermogenden fur seine Feste for-

derte. Aaf den Phylen beruhte auch die Heeresorgan isation.

Jede Phyle stellte ein Regiment (td&g, qpuAiy) der schwerbewatfheten,

regularen Biirgerwehr 1 und eine Reiterschwadron ((pvlrj) *. Befehls-

haber der Phylenregimenter waren die zehn Strategen, die das Volk

seit dem Jahre 501 nach den Phylen w&hlte und zwar je einen aus

jeder Phyle. Der Oberbefehl wechaelte unter ihnen nlltiiglich in einer

bestimmten Reihenfolge s
. Als dann nach den Perserkriegen bei der

Organisation der grofsen Marine und des Seebundes die Strategen Vor-

steher des Kriegs- und Marineamtes wurden und die besondern Ge-

sch&fte der RegimentsfUhrer an die zehn Taxiarchen abgaben, wur-

den sie aus dem ganzen Volke, jedoch mit BerUcksichtigung der Phylen,

gew&hlt 4
, die neuen Regimentsobersten dagegen aus den einzelnen

Phylen , deren Hopliten sie befehligten &
. An der Spitze der Reiterei

Ariatot 'Aiht. a. a. 0. bestiitigt durch die Angabe, dafs der Arcbon alljiihrlich die

drei Reichaten aua alien Athenern fur die tragiachen Chore und in fruherer Zeit

auch die funf Choregen fur die Komodie beatellte , die von H. Lipsius , Ber. d.

sachs. Gesellsch. d. Wisa. 1885, 8. 411 ff. (beaondera mit Rucksicht auf CIA. II,

971 and 553) begrundete Anaicht, dafs die Choregio fUr die dramatiachen
Agone nicht Sache der Phylen war, und dafs yielmehr die Choregen fur die

Tragodie und Komodie in eigenem Namen in den Agon eintraten. Vgl. auch Brink,

Inscriptions gr. ad choregiam pertinentea, Halle 1885, Diaa.; Reiach, De muaicis

Graecorum certaminibua (Wien 1885, Diaa.) 10 ff.; Gr. Weihgeachenke , Abhdl.

dea arch, epigr. Seminars d. Univ. Wien VIII (1890), 63 ff.; Oehmichen, Mullers

Handb. d. kl. Altertumsw. V. 3, 196 ff.; £. BodeDsteiner
,

Choregische Weih-

inschriften, Commentationea philol. conventui philol. Mod. congr. obtulerunt aodal.

seminarii phil. Monacenis (1891) 38 ff.

1) Hdt. VI, 111; Thuk. VI, 98. 101 (q>vXj ,dfy offAtrafr); III, 87; VIII, 92;

Xen. Hell. IV. 2, 19; Demosth. XXXIX (g. Boiot.) 17. yvAij = r«to: Lys.

XIII (g. Agorat), 79 und 82; XVI (f. Mant.), 16. — Der Hoplit diente in der-

aelben Phyle, der er als Burger angehorte: Iaaioa II (Menekl. Erb.) 42: Ariatot.

'Atot. 61, 3.

2) Ariatot. 'A&n. 61, 4 (vgl. Phot, a v. Innep/o*); Xen. Hipparch. Ill, 11;

CIA. II, 1213: i} q>vXj rtSy Inniuy.

3) Ariatot. A&n. 22, 2: fni*r« rove oroarijyovf fiQovyro xard ifvXdi, i§ Ixdaxijs

<"Sf> <p>Xr,< i'ytt. Vgl. 61, 2: xtiQoxovovoi <f* xal xds wooc ro* ndXepov oqZo(

arnwnf, atgartjyo^g dixit itQoxtQoy piv dtp' <lxdoxt)i r$c> tpvXfjt eV«, yiv 3' i£

dndvtuy. Vgl. Plut. Aristeid. 5 : tV it MnQu&wn find rijc iavxov tpvXije AQiortUfrji;

xxX. Plut. Kimon 8 (wahrscbeinlich nach Ion.) : oVxa ovxa; (die Strategen) «Vio

<pvXfj( uiaq i'xatrtoy. — Wechsel im Oberbefehl: Hdt. VI, 110. Weiteres § 20.

4) Vgl. § 23 den Abschnitt tiber die innere Entwickelung Athena nach den

5) Ariatot. A(ht. 61, 3: xHQoxovovto di xal xa^uigxov( dixtt, fro rqc tpvXfc

ixdoiw ovrof cT iytitai rely ifvXtxuv xai Ao/«yot?

c x«9iaxr,<nv. Vgl. Demosth.
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standen Hipparchoi. Im 4. Jahrhundert wurden zwei Hipparchoi

aus dem ganzen Volke gewahlt, welche je funf Reiterphylen unter ihrem

Kommando hatten l
. Rittmeister einer Phylenschwadron war ein aus

derselben Phyle erw&lter Phylarchos*.
Die Stammrolle (Katalogos) der zum regelm&fsigen Kriegs-

dienste als Schwerbewaffnete oder Reiter auf Grand ibrer Zugehorigkeit

zu den obern drei Schatzungsklassen verpflichteten 3 Biirger beruhte

im 4. Jahrhundert auf den Jahreslisten der jungen Athener, die nach

ihrer Aufnahme in die Burgerschaft 4 zun&chst in die Reihe der Epbe-

ben eintraten
;

urn als solche zwei Jahre hindurch fur den Dienst in

der Biirgerwehr ausgebildet zu werden. Die Naraen der in einem

Jahre neu eintretenden Epheben wurden auf geweifsten Holztafeln

verzeichnet. Einem jeden Jahrgange war der Name des Archon vor-

gesetzt, in dessen Amtsjahr die Wehrpflichtigen dieses Jahrganges ein-

getragen waren. Da die Dienstpflicht vom 18. bis zum 60. Lebens-

jahre dauerte, so umfafste die Stammrolle im ganzen 42 Jahrgange.

Die an der Spitze stehenden Archonten hiefsen die Eponymoi der-

selben 6
. Nach der Vollendung ihrer allgeraeirien milit&rischen Au«-

bildung unter den Epheben wurden diejenigen jungen Burger, welche

den Ritterzensus besafsen und fur tauglich befunden worden waren, iu

IV fg. Phil. I), 26; XXXIX (g. Boiot), 17; Aisch. d. f. leg. 169 {Ttutyidox, rc£

rij< navdioyfifof Ta$utgz°v) ; Pollux VIII, 87; Bekker, Anecd. gr. I. 306, 12. Der

Taxiarchos aus der Phyle, die er befehligt: Thuk. VIII. 92, 4 (Agtctoxgarm r>

TttfutQxuiv xai iqy iavrov <fvXr,v I/wk) ; CIA. VI, 444. 446. 1214.

1) Aristot. 'A&n. 61, 4 (vgl. Rose, Aristot. Frgm. 3 431. 432); Xen. Hipparch.

Ill, 11; Demosth. IV (g. Phil. I), 26; Aiscb. g. Ktes. 13. - Die Oligarchen

nahmen im Jahre 411 fur ihre zukunftige Verfassung Hipparchoi in Aussicht, he-

gniigten sich aber in dem Entwnrfe der provisorischen Verfassung rait einem

Hipparchos Aristot. A&n. 30, 2; 31, 2. Drei Hipparchen in der Inachrift

eines um 445 gestifteten Weihgeschenkes. CIA. IV. 3. p. 184, Nr. 418 h: Oi

l(nn)?,e tino rtiy noXtfitaiv lnnttQ(x)ov(y)Tuty Aaxetiatuoviov Stvotftoyro; IIgov. . .

2) Aristot. A&n. 61, 5 fvgl. Rose, Aristot. Frgm.* 432); Xen. Hipparch. I, S:

III, 11. Die Phylarcben gehdrten ihrer Phyle an: CIA. II, 444. 445.

3) Vgl. S. 270, Anm. 3.

4) Vgl. S. 411.

5) Vgl. S. 169, Anm. 1. Aristot. A9n. 53, 4 (vgl. Rose, Aristot. Frgm * 4£»

Vgl. iiber die Zeit dieser Einrichtuog Wilamowitz, Aristoteles I, 190. Die iiber

sechzig Jahre alten Burger vnkg toy xtndkoyoy: Ps. Demosth. XIII (n. crnof.

4; Pollux II, 11. Vgl. L. Lange, Leipzig. Stud. I, 160ff. Zum regelma&i^
Felddienst waren blofs die Klassen vom 20.-50. Lebensjabre verpnichtet, wihrend

die altesten und jiingsten Jahrgange nur unter besondern Umstanden anders si*

zum Besatzungsdienst im Lande verwandt wurden. Thuk. I, 105 ; II, 13 ;
Lykurg.

g. Leokr. 39; Aisch. d. f. leg. 167.

I
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§ 18. Die Verfassung des Kleiathenes. 437

den von den Phylarchen gefuhrten Ritterkatalog aufgenommen. Sie

waren damit von der Verpflichtung zum Hoplitendienst entbunden und

dienten fortan als Reiter >.

Zu einem Feldzug erfolgte entweder ein allgemeines Aufgebot der

geaamten felddienstpflichtigen Mannschaft, oder es fand eine Aushebung

nach der Stammrolle statt Im letztern Falle bestimmte das Volk

entweder, dafs einzelne ganze Jahrgange ausziehen, oder dais die Stra-

tegen eine Anzahl Hopliten aus gewissen Jahrgangen ausheben sollten 3
.

Die Liste der aufgebotenen Wehrrafinner wurde zur allgemeinen Kennt-

nis bei den Phylen-Eponymoi ausgeatellt 4
.

Wie nach den neuen Phylen die Heereseinteilung urageataltet und

demgem&fs auch die Anzahl und Wahl der Feldobersten und Ritt-

meister geregelt wurde, so war ihre Zebnzahl fortan auch fur die

Gliederung und Bestellung der andern Beamtenkollegien mafsgebend.

Namentlich gliederte sich nach ihnen der neue Rat der Funfhundert

in zehn Abteilungen, die abwechselnd den gesch&ftsfubrenden Ausschufs

bildeten 5
.

Schwierig ist die Frage, inwieweit die neue Organisation des

Staates auf die Phratrien einwirkte. Aristoteles sagt in der Schrift

vom Staate der Athener: „Ihre Geschlechtsgenossenschaften aber und

Phratrien und Priestertiimer gestattete er jeglichen zu behalten in her-

gebrachter Weise." In den Politika bemerkt er dagegen : „ Sodann sind

fiir eine solche (entschiedene) Demokratie derartige Veranstaltungen

niitzlich, wie sie zur Verstftrkung der Demokratie sowohl Rleisthenes

in Athen anwandte, als auch diejenigen trat'en, welche in Kyrene die

1) Uber die Verpflichtung zum Reiterdienst und die Ausmusterung der Ritter

vgl. S. 272, Anm. 1. Stammrolle der Ritter: Aristot. 'A&n. 49, 2; Lys. XVI
(f. Mant.)> 6; XXVI (g. Euandr.'), 10. 13. Verschiedene Altersklassen unter den

Rittern: Xen. Hipparch. I, 2. 17; II, 3. Thuk. VIII, 92: r«Jy Inniw veaviaxot.

Vgl. Aristopb. Ritt. 731. Verschiedenheit des Ritter- und Hoplitenkatalogs: S. 272,

Anm. 1. Die Phylarchen fuhrten den Ritterkatalog (Aristot a. a. 0.; Lys. XVI,

6. 13; XV, 5), die Taxiarchen den Hoplitenkatalog (Lys. XV, 5).

2) nttyfi*il**h navotQttrif : Thuk. II, 31; IV, 90. 94. — ix xaraXoyov: Thuk.

VI, 43 ;
VIII, 24.

3) aiQanuci iv roif intoyu/uotc Aisch. d. f. leg. 168. Vgl. dazu Aristot. 'A9n.

53, 7 (Harpokr. Phot. s. v. axgartia iv roU inatvvfAon). Aisch. d. f. leg. 133:

tfniqHcapivwy t'fitay . . . rovs pixQ* TQuixovta hn yiyovorag i£iivai. Vgl. Demosth.

Ill (Olynth. 3), 4; Lys. XIV, 6; Lykurg. g. Leokr. 39. — arQarstnt iv to*

et<rn Aisch. d. f. leg. 168. Vgl. dazu G. Gilbert, Beitr. zur innern Gesch. Athens

51 if. und Gr. Staatsaltert. I*, 354, Anm. 4.

4) Vgl. S. 423, Anm. 5.

5) Vgl. weiter unten S. 432.
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Demokratie einrichteten. Es gilt namlich. andere and roehr Phvien

und Phratrien zu schaffen and ferner die privaten Kulte in wenige

gemeinsame zusammenzuzieben and tiberhaupt alles za ersinnen, da-

mit so viel als mdglich alle rait einander vennucht und die alten Yer-

bande au%eK>st werden " Beide Aufserungen lassen sich kaam mit

einander vereinigen 1

Fest stent, dais Kleisthenes die Geschlechtsverbande mit ihren

-akralen und tamilienrechtlichen Institutionen weder aui losen , nodi

ihre erblichen Priestertiimer antasten durfte ». Die Phratrien bestanden

gewifs ursprunglich nor aus Adeiigen and waren Genossenschaften von

neben einander wohnenden Geschlechtera, die in ihrem Koltorte einen

lokalen Mittelpunkt hatten • Anscheinend waren aber bereits im

7. Jahrhundert die burgerlichen Famiiien. welche zu den Standen der

Georgoi and Demiargot gehr.rten and nach Art der Geschlechtsver-

bande Kultvereine gebildet hatten, in die Phratrien aafgenommen war-

den Kleisthenes konnte diese Bruderscharten ohne Bedenken tortbe-

stehen lassen, da er die Gemeinden zur Grondlage des Staates machte,

and da von der Zugehorigkeit zu einer Phratrie zwar die tamilien-

rechtliche Vollburtigkeit und die Teilnahme an gewissen Kolten, nament-

lich an dem Apaturienteste, abhing, aber nicht die Ausubung der staats-

burgerlichen Kechte.

samroenhange mit den Demen. Obschon nicht samtliche Demoten eines

Demos Mitglieder derselben Phratrie waren 5
, and die Phrateres mancher

Phratrie sich iiber mehrere Phylen und alle drei Landesteile Attikas

verteilten », so bestand doeh die Phratrie zum grid'sten Teile aus Ange-

horieen desselben Demos 7
. Diese Thatsaehe erklart sich daraus, dais

1 S. 21 Anm.
> S. 113ff. and 115, Anm. 1. Vgl. Wilamowitz, Aristoteies II, 2*7: Ed.

Meyer, Gesch. d Altert. II. § 493 Anm.
3 VgL S. 123 Anm and dazn Wllamowitz. Aristoteies II, 278

4 VgL S. 123 and 22 Anm.
5 Isaios VI Pbilokt Erbsch. 10.

*V Das war bei der Phratrie der Fall, za der Phrastor aus Aigilia gehorte.

Ps. Demosth. g. Xeaira. VgL Wilamowita, Aristoteies II, 271, Anm. 15. Zur
Phratrie der Demotioniden >gi. 8. 118, Anm. 2 gehdrten nicht biofs Dekeleier,

sondern auch Angehorige anderer Demen. VgL T*nu. igmmt 188$, p. 4,

v lloff. und dazu G. Gilbert, Gr. Staatsaltert P, IH4, Anm. 3.

7" Die Phratrie der Demotioniden TgL S. 118, Anm. 2 hatte ihr Heiligtom
in Dekeleia, and ihr Phratriarch stammte im Jahre 399 5 aus dem unmittelbar an

CHon, das wahrscheinlich erst naeh Kleisthenes vou Dekeleia

war VgL H. Lolling,
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§ 18. Die Verfassung des Kleisthenes.

die Phratrien, welche Kleisthenes vorfand, auf lokalem Boden erwachsen

waren, und dafs die Phrateres, die in einem Bezirke, aus dem ein De-

mos gebildet wurde, nocb ansessig waren, zu Demoten desselben wur-

den, wabreud die bereits anderswo ansessig gewordenen Phrateres in

ihrer Phratrie blieben, aber in einen andern Demo9 eingeschrieben

wurden. Kleisthenes scheint den Zusammenhang zwischen Demen und

Phratrien dadurch verstarkt zu haben, dafs er die Neubiirger demen-

weise einer bestimmten Phratrie zuwies Die Phrateres behielten also

wohl ihre Bruderschaften, wie sie dieselben von den Vatern iiberkommen

liatten, sie mufsten aber neue Eleinente zulassen und waren gesetzlich

rerpflichtet, unterschiedslos ebensowohl die gemeinbiirgerlichen Kult-

genossen, wie die Angehorigen der Geschlechtsverbande aufzunehmen *.

Als Phrateres und Kultbriider der Genneten erhielten die Neubiirger

folgerichtig auch Anteil an dem alien Geschlechtern eigenen Kultus

des Zeus Herkeios und Apollon Patroos 3
, so dafs derselbe zu einem

Gemeing^ite aller Burger und zum Prufsteine edit biirgerlicher Her-

kunft wurde 4
.

Jtlno* aQx. 1888, p. 159. Ferner bestimmte die Phratrie, dafs Bekauntmachungen

an die Phratriemitglieder an dem Orte angescblageu werden sollten, wo die Dekc-

leier in der Stadt einzukehren pflegten. 'Etp^fx. 1888, p. 4, v. G3 uud 120:

unov ay JexeXtieif nQoo<fotTwoir £y aorei. Vgl. Lys XXIII (g. Pankleou , 3. —
Die in der Pachturkunde der Dyaleis (vgl. S. 123, Aum. 1) genannten zwei Phra-

triarchen stammen aus Myrrbinus, ebenso der Pachter des der Phratrie gehdreuden,

gleichftlls in Myrrhinus belegenen Grundstiickes. — Szanto, Unters. iiber das

attitche Biirgerrecht (Wien 1881), 41ff.; Rheia. Mus. XL. 510ff. geht jedoch zu

weit, wenn er annimmt, daf3 die Phratrien innerbalb der Demen lagen. Vgl. Wi-

Iwnowitz, Aristoteles II, 274.

1) Vgl. G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. P, 164; Wilamowitz, Aristoteles II, 277.

Grande gegen die Annahme einer Neubildung von Phratrien aus den Neuburgern

S. 21 Anm.

2) Vgl. S. 116, Anm. 4; S. 120, Anm. 4 und S. 123, Anm. 1.

3) Vgl. S. 115.

4) Apollon Patroos , Zeus Herkeios und Phratrios , Athena Phratria geineiu-

Muner Kultus aller Athener. Plat. Euthyd. 302. Bei der Dokimasie der Archonten

wurde der Kandidat gefragt: ei iour avrtp sinoAkutv norpwof xal Zeis tqxctos xai

io» xavxa r« Ufa ioxw. Aristot. *A»n. 55, 3. Vgl. Harpokr. s. v. ioxeioi Z«i<

JtitaQfos ir raJ xuTti MoG%tiovQS (fQaroga avrtp xai putfAoi Jioq ipxefov xa%

AiolXwog itaxQqtov tiotv". ... or* dh xoixotg /u$tr
t
v rf;? noAiretag ,

oig tin Ztig

'px«u*, 4e<tqXtoxe xai 'Yntgetdrs xxX. Vgl. S. 115, Anm. 2. Wenn es bei Aisch.

d- f. leg. 147 vora Vater des Redners heifst : *lrm d ' 4x opQarpia*; xo yivoi, k iu>v

vmiv ptufiwy *Extojlovtadau; peri/a, so kommt dariu die Kultbruderschaft der

Orgeonen und Genneten zum Ausdruck. Schwerlich handelt es sich blofs um den

Kuhus der allgemeinen Phratrie - Gottheiten (Joh. Toepffer, Att. Genealogie 16),

nelmehr wird man an den des noandtuy denken miissen. Vgl. R. Schoell,
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C.

Bei der Reorganisation der Staatsbehorden, fur deren Zu-

saramensetzung die Zahl der neuen Phylen mafsgebend wurde, blieb

Kleislhenes insoweit auf dem Boden der solonischen Verfassung und

gemafsigten Demokratie 1

, als er an dem timokratischen Grundsatee

festhielt, welcher die BefUhigung zu einem Amte an die Zugehorigkeit

zu den drei obern Schatzungsklassen knupfte *. Das Archontat war

hochst wahrscheinlich, ebenso wie das Amt der Schatzmeister, der eraten

Schatzungsklasse vorbehalten; jedenfalls waren die Theten und Zeu-

giten vom Archontate ausgesehlossen s
. Die Archonten wurden gewihlt,

die Ubrigen Beamten aus den von den Demen vorgewahlten Kandidaten

phylenweise erlost *.

An die Spitze der Staatsverwaltung trat der neue Rat der

Funfhundert 5
, eine nach Pbylen gegliederte GesamtTer-

tretung der Deraen. Jeder Demos stellte eine seiner Grofse ent-

spreehende Anzahl von Ratsherren 6
, die spatestens seit der Mitte des

5. Jahrbunderts von den einzelnen Demen aus den iiber dreifsig Jabre

Ber. d. bayer. Akad. 1889 II ;Miincben 1890), 15 ff. 23 ff.; Wilamowitx, Arbtotde*

II, 269, Anm. 12. Vgl. auch G. Gilbert, Gr. Staataaltert. I*, 166, Anna. 2.

V Vgl. die S. 275, Antn. 3 angefdbrten Aufserungen dea Isokrates (und dam

Antid. 232. 306: ntgi t. Ztvy. 26\ der freilich einseitig nur die Art der Amter

beset zuug im Auge bat, wenn er Areop. 16 aagt, dafs Kleisthenes die solonwd*

Demokratie nuhr i- «(»/'%" xtnt'or^ty, denn dorch die Einricbtung der Demo

und Pbylen, sowie durch die Schwacbung der selbstandigen Verwaltangstbatigk^

der Keamteu wurde der Staat viel demokratischer. Aristot. 'A$n. 22, 1:

di yftoufrtor c^utt.xwrf\*a noil tq< loiurof tyireto r, noliTtta. Vgl- ^*"»- 41,
*

Aueh den Oligarebeu vom Jahre 411 erscbien die Verfassung dea Kleistbenes m
Vergleicbe mit der eutscbiedenen Demokratie ibrer Zeit als eine undemokrat:5ch-

und der solonischen Politeia ahuliche. Aristot. l49n. 29, 3 (Zusatzantrag dea Kk?

tophon
x

: n thXfnrn+tf '.<*<** cf< rot( niof$ena± xai roif natfrfovs robots, °*i

• »» i^^xfr oi* xa&iat^ i\r tJruojrp«Tirr»\ on»( (trr> axoieavtfs xai xovi**

Xttaturxttt fo no.tfror. oi* or 6r
t
uotix>r tilla na^mtXtjOlttY ovcav Jff KXH»$t***

ioltrii.tr i.? 2 l*ro;. Vgl Plut. Kim. 15: Kimon rersuchte irjr ini KlM*fa«
f'y

(

i
i> ftr « ,>*a i , jrm T in » .

2 PUt Nom Ill 14, p. 6i*8B vgl. S. 185, Anm. 5); Aristot U**.
4*. 2

Vgl tVnter S. 274 Anm
3 Vgl. S 271 Anm.
4 Vgl. 8 27\ Anm. 3; 8 270 und 417.
V ArUtot. ! «»«!. 21. 3 — Schomann. Gr. Altert V, 394ff ; K. F. Hennaa»

Gr Stiwt*altert.* 4 tvarb rv»n V. Thumser. $ 85 ff. S. 478 ff. (daselbst wetert

Usteratur': G. Gilbert* Gr. Staa.sal.ert. 1*. J^off : Heydemann, De senatu Athe-

nlenvum S iuost ep.gr, Stra-sbuTv lvV. Pi**. Wilamowiu, Aristotele* I, 289£;

11, Ul !K>*
^ Vgl 8 41k Anm b.
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alten, zum Amte sich meldenden Demotcn durch das Bohnenlos erlost

wurden *. Kleistbenes verordnete jedoch wahrscheinlich die Erlosung

aus einer Anzahl yon Kandidaten, welche die Demoten aus ihrer Mitte

vergewahlt hatten * Die Erlosten mufsten sich vor dem Rate einer

Priifung (Dokimasie) unterziehen, die sich auf ihr oflentliches und pri-

vates Leben bezog. Der Rat konnte jeden, den er als ungeeignet er-

achtete, ' zuruckweisen, erst in spaterer Zeit war es dem Abgewiesenen

gestattet, gegen die Entscheidung des Rates Berufung bei dem Volks-

gericht einzulegen 3
. Vor ihrem Anitsantritte leisteten die neuen Rats-

herren einen der Hauptsache nach einige Jahre nach 508/7 forraulierten

Amtseid, in dem sie sich verpflichteten, ihres Amtes nach den Gesetzen

zum Besten der Gemeinde zu walten *. Jeder einzelne Ratsherr war
nach der Niederlegung seines Amtes zur Rechenschaft verpflichtet, die

bis zur Reform des Ephialtes vielleicht der Areopag abnahm 6
.

Das Amtsjahr des Rates wurde zum amtlichen Jahre des Staa-

1) Dafs die Ratsherren urn 460 durcb das Bohnenlos erlost wurden, ist zu

schliefsen aus den Verordnungeu fur Erythrai. CIA. I, 9. Erlosung: Thuk. VIII,

69; Deinosth. g. Meid. Ill; Ps. Demosth. g. Neaira 8; Aischin. g. Ktes. 62;

Aristot. ll&n. 32, 1; 43, 1; 62, 1; Harpokr. s. v. imXaxvv. — Meldung zum
Amte: Lys. XXXI (g. Philon.) 33. — Uber dreifsig Jahre alt: Xen. Mem. I. 2,

35; Aristot. A»n. 4, 3; 30, 2; 31, 1 ; CIA. I, 9.

2) Vgl. die Aufserungen des Isokrates S. 275, Anm. 3. Auch in dem Staate

der platoniechen Gesetze ist die Losung aus erwahlten Kandidaten fdr den Rat

vorgeschrieben. VI, p. 756 E. Vgl. Wilamowitz, Aristoteles I, 72.

3) Aristot 'A9n. 45, 3. Eidliche Verpflichtung der Buleuten rinoqpaiftiv et tie

Tivu nlJt Tto* Xaxoyiatv nvtmirrftiov ovitt flovXtvtiy. Lys. XXXI (g. Philon.), 2.

Inbezug auf den Inhalt der Dokimasie sagt Lys. XVI (f. Mantith.), 9: iv Si rmf

6nxtftaofatf Sixmo* tixat 7tarr6c rov piov Xcyov &nt6vcu. Vgl. Demosth. XXI (g.

Meid.) 111. Ps. Demosth. LIX (g. Neaira), 3. Aus dem die Vcrfassnng von

Erythrai ordnenden Volksbeschlusse CIA. I, 9 ist zu schliefsen, dafs hereits um
400 die Dokimasie vor dem Rate stattfand.

4) Formulierung des Ratseides nach Aristot. 'A&n. 22, 2: hn ni/Annp fttta

Tavrqv j^v xrarioiaatv (d. h. nach dem Archontate des Isagoras 508/7) £<p* "EQfto-

xoiowot ttQxovxoi xrX. Allein nach Dion. Hal. V, 37 war im Jahre 504/3 Ake-

storides Archon, und Aristoteles setzt dann die Schlacht bei Marathon in das

zwblfte Jahr nach dem Archontate des Hermokreon, das demnach in das Jalir

501/0 fallen wurde Vgl. Wilamowitz, Aristoteles I, 24. — Xen. Mem. I. 1, 18:

xaiti tovf rotors povXn otiv. Lys. XXXI (g. Philon.) 1 : id ptXnoia fiovXtvetw

Tp n<iXet. Ps. Demosth. LIX (g. Neaira), 4: r<t piXturra povXtvauv r<p <trjfi<p

I'/^ijro/aiv. Weitercs bei W. Hofmann , De iurandi apud Athenienses formulis

(Strafsburg 18.%, DissO 38 fit.

5) Demosth g. Androt. 38; Aischin. g. Ktes. 20; CIA. II, 114. Viel-

leicht vor dem Areopag: S. 280; 286, Anm. 2. Vgl. Wilamowitz, Aristoteles

II, 191.
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tes l
. Statt des zwolfteiligen Jahres des biirgerlichen Mondkalenders

fuhrte Kleisthcnes ein nach demselben Schema, wie das Land, gezehn-

teltes Amt8jahr von 360 Tagen ein Das Schaltjahr dieses Staats-

kalenders zahlte 390 Tage. Je nach den Schaltungen begann das

Amtsjahr vor oder nach dem ersten Hekatombaion , dem ersten Tage

des biirgerlichen Jahres, das erst bei der Wiederherstellung der Derao-

kratie nach der oligarchischen Umwalzung im Jahre 408/7 auch zum

Amtsjahre gemacht wurde *.

Eine Korperschaft von 50O Mitgliedern konnte nicht best&ndig

versammelt sein und war zur Erledigung aller laufenden Geschafte un-

geeignet Daher bildeten die funfzig Hatsherren einer Phyle ab-

wechselnd, nach einer beim Beginne des Amtsjahres durch das Los

bestiroroten Reihenfolge, je fUr den zehnten Teil des Jahres unter dem
Titel Prytaneis einen geschaltefuhrenden Ausschufs s

. Dieser zehnte

Teil des Jahres hiefs Prytaneia und umfafste nach dem kleistheni-

schen Staatskalender im Geraeinjahre 36, ira Schaltjahre 39 Tage.

Nach der Annahme des biirgerlichen Mondkalenders fur das Amtsjahr

dauerten im Gemeinjahre sechs Prytaoeien 35, vier — und zwar zur

1) Die regelmaTsigen Archonten - Datierungen in den Praescripten der Volks-

beschlusse beginnen erst seit der Wiederherstellung der Demokratie nach dem
Sturze der Vierhundert. B. Keil, Hermes XXIX (1894), 67.

2) Die Einf&hrung eines vom biirgerlichen Jahre verschiedenen Amtsjahrcs

durch Kleisthenes hat B. Keil, Hermes XXIX (1894), 32— 81 und
321—372 zweifelkra nachgewiesen, obwohl, abgesehen ron Einzelheiten, die Ron-

struktion der Schaltordnung (vierzigjfihrigcr Cyklus; alle fiinf Amtsjahre gleich

fiinf Mondjahren, sechs gleich sechs Sonnenjahren) nicht genugend gesichert er-

scheint - Nach Aristot. U»n. 32, 1 begann das Amtsjahr 411/0 (01. 92, 2) be-

reits am 14. Skirophorion oder 16—17 Tage vor dem Beginne des Kalenderjahres.

nach CIA. I, 188 mufs auch das Amtsjahr 410/9 (01. 92, 3) bereits am 19. Ski-

rophorion begonnen haben (B. Keil a. a. 0. 40 ff.). Aus CIA. I, 183, v. 4fi. ist

zu schliefsen, dafs das Amtsjahr 415/4 am 2. oder 3. Skirophorion anfing, aus

CIA. I, 274, dafs der Beginn des Amtsjahres 414/3 vor den 13. Skirophorion fiel

(B. Keil a. a. 0. 50ff.). In den Jahrcn 426, 425, 424 fiel dagegen der Beginn

des Amtsjahres auf den 13., 19. und 25. Hekatombaion (B. Keil a. a. 0. 65 ff.).

Fiinfzehn Tage nach dem burgerlichen Neujahr begann auch das Amtsjahr, in

dem Antiphons Rede ntQt rov /op«wror gehalten wurde (B. Keil a. a. O. 36ffA —
Uber das Jahr von 360 Tagen mit gleichen Monaten, das Solon eingefuhrt haben

sollte, vgl. Hdt. I, 32; II, 4 und Weiteres bei Bockh, Mondcyklen 63 f.; A. Momra-

sen, Chronologie 98 ff.; Ad. Schmidt, Handb. d. gr. Chronologie 24 ff.; Unger,

Miillers Handb. d. kl. Altertumsw. I» 731 f. — Schaltjahr zu 390 Tagen: CIA. II,

834 c und dazu Ad. Schmidt a. a. O. 26 f.; B. Keil a. a. 0. 78. — Die ein Jahres-

zehntel umfassende Prytanie zerfiel nach CIA. I, 324 a, Col. I, 35 und Col. II , 1

in Dodekaden (rgftnt #oM?tx>ifid(>ov). Vgl. B. Keil a. a. 0. 75.

3) Aristot. U&n. 43, 2. Vgl. Rose, Aristot, Frgm. 8
, Nr. 433—434.
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Zeit des Aristoteles die vier ersten — 30 Tape, im Schaltjabre ver-

liingerte ftieh ihre Dauer aut' 38, bzw. 39 Tape '.

Das Amtsgcbaude der Prytanen war dieiSkias, ein Kundbau mit

einera Kuppeldachc (Tholos), der sich an der SudBeite der Agora

und am Fulse des Areopags neben dem Kathause (Buleuterion) be-

l'and *. Dort spcisten sie gemeinsam auf Staatskosten und opferten i'iir

das Gemeinwohl 3
. Aber neben dem Atntahausc der neuen Gemeinde-

vorsteher bewahrte das alte Prytaneion, als Sitz des Archon und

Herdhaus der Gemeinde seine Bedeutung. Die fihrentafel, zu der die

Gemeinde einlud, blieb mit dem Herde iin Prytaneion vcrbunden *.

Die Prytanen erledigten die lautenden Geschattc dea Kates, nahmen

Anzeigen und Meldungen entgegen, emptiugen Botsehatten und Scbrei-

ben von llerolden und Gesandten, iibten polizeilicbe Betugnisse aus,

bereitetcn die Vorlagen fur den Hat vor und berieten und leitetcn auf

Grund der von ihuen aut'gesetzten Tagesordnung (Programma) die

Iiatssitzungen und Volksversanimlungen ft
.

Den Vorsitz unter den Prytanen tiibrto im 5. Jahrhundert ein aus

ihrcr Mitte fur eine Nacht und einen Licbttag erloster Epistates,

der dieses Amt nur cinmal bekleiden diirftc. Er war der Yorsitzeude

des Kates und der Volksversammiung und bewahrte das Staatssicgel

und die Sehlussel der lleiligtiimer, in deneu oflentliebe Gelder oder Ur-

knnden lagen. Mit einer von ibm bestimmten Trittys der Prytanen

1 Aristot. 43, 2. Sammlung dps Materials bci A. Mommsen, Chrono-

logic i Leipzig 18.S3^ 150 fl". Vgl. Ad. Schmidt, Handb. d. gr. Chrouologie 230 ff.

2H4 : Wilhelro, Hermes XXIV (18M10, 158.

2 Aristot. 'J&n. 43, 3 : Pan*. I. 5, 1 ; Pollux VIII, 155; Iiekker, Anccd. gr.

I. 204, 20: Harpokr. s. v. w<>xoc: flesyeh. s. v. Ilyvtavtinr und Huh*; Phot. s. v.

Ixioi; Schol. Aristoph Frdn. 11*3. - In den Inschrilten gewohnlich Skins: CIA.

II, 445, v. 12. 170; III, 1048. loftl. Hull. «vx .
isxi, p. 103. Vgl.

Andok. Myst. 45. Niiheres und iiber die Luge bei 11. Sclioell, Hermes VI 1*72 .

14 ff. : C. Wachsmuth, Stadt Ath.n II. 1, aiftff.; K Curtius, Stadtgesch. v. Athen

93. 174. 245. Vgl. audi d«-n Plan des Marktes bei W. Judcieh, Jahrb. f. kl.

Philol. CXLI \1890;, 751 und E. Curtius, Stadtgesch. von Athen 171.

3) Aristot U^n, 43, 3 fvgl. Harpokr. s. v. »i'>i.m',\ Demosth. d. f leg. 11)0;

CIA. II, 417.

4; Vgl. S. 158.

ft; Vgl. im allgemeinen Aristot. llthi. 4:i, 3. 0 ,Kose, Aristot Frgm.% Nr.

4'i3— 434). Anzeigen und Meldungen : Aristoph. Kitt. 3oo : Thesm. 054.704; Lys.

XXII, 1-2; Demosth. XV III v. Kr .) , 109. Polizei: Aristoph. Thesm. 923.

f29 AT. Berufung und Ix;itung der Sitzungcn und Versammlungen: CIA. II, 01.

417. 4511 u. s. w. Aristoph. Kitt. 074; Demosth. XIX ;d. f. leg.) l>*5; Pa. Demosth.

XLVII (g. Kuerg.) 42; Aischin. d f. leg. 53: g. Ktes. 39.

B0..>lt. UriorUisol.P <i.-,, l,„ . II. i. Auii 2S
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liatte er Bich bestandig in der Tholos aufzuhalten , so dais ununter-

brochen ein Teil des Ratsausschusses in Funktion war l
.

Unter den Beamton des Rates nahm der Ratsschreiber (jQctft-

fiarebg Tfjg (lovlffi) die erste Stelle ein. Ira 5. Jahrhundert und im

crsten Drittel des 4. gab es einen einzigen Ratsschreiber, der mit jeder

Frytanie wechselte, und aus den angesehensten und vertrauenswlirdig-

sten Ratsmitgliedern, die nicht zu den Prytanen gehorten, erwiihlt

wurde. Ihm lag es ob, fi'ir die richtige Aufzeichnung und Aufstellung

der Volksbeschlusse Sorge zu tragen, die Ratsprotokolle zu fiihren und
das Arehiv zu beaufsichtigen 8

.

Der ganze Rat versammelte sich taglich aufser an den Fest- und

Ungluckstagcn zu einer Sitzung 3 und zwar gewohnlieh ira Buleuterion 4
,

doch auch je naoh Umstiinden auf der Akropolis, bei deu Schiffs-

werften, im Eleusinion und anderwarts 5
. Die Sitzungen waren in der

Regel offentlich, und nur eine Scbranke trennte die Rattmitglieder von

den Zuliorern 6
.

1) Aristot lA&n. 41. Vgl. dazu Rose, Aristot. Frgm.*, Nr. 437. Uber die

duftoaia oqQuyii vgl. auch 'Etpqft. 18^8, p. 114/5 = Bullet, d. corr. hell.

XIII, 435. v. 38 ff (E. Curtius, Abhdl. d. Berl. Akad. 1874, S. 88). Der Epistates

als Vorsitzender: Aristoph. Ritt. 624 ff. 665. 674; Acharn. 40ff.
;
Xen. Mem. I. 1,

18; IV. 4, 2; Plat. Gorg. 473 E; Apol. 32 B. — 6 <fa>« intauliu in den Praescripten

der Volksbeschlusse.

2) Aristot. \4*n. 54, 3 (vgl. Rose, Aristot Frgm.", Nr. 439\ Zusainmen-

stellung der bcziigliehen Iuscbriften bei A. Kornitzer, De scribis publicis Athe-

niensium (Wien- Heraals 1883, Progr.) 8ff. Vgl. feruer Hille, De scribis Atb.

publicis, Leipzig. Stud. I (1878), 205 ff.; C. Scbaefer, De scribis senatus popu-

lique Atbeniensium, Greifswald 1878, Diss.; G. Gilbert, Philol. XXXIX, 131 ff

und Gr. Staatsaltert. V, 298 ff — Uber das A^hiv im Metroon in der Niihe des

RatbauBPs vgl. C. Curtius, Das Metroon als Staatsarchiv in Atbeu, Gotba 1868 und
C Wachsmuth, Sudt Athen II. 1. 332 ff.

3) Aristot. 'A»n. 43, 3 (vgl. Rose, Aristot. Frgm.*, Nr. 435); Pollux VIII,

95. - F.-sttage: Ps. Xen. U»n 3, 2: Aristoph. Thesm. 79; Demosth. XXIV
(g. TimokrO 26. — dnotfpiSn r

t
^om: Plut. Alkib. 34.

4) Sitzungen (ATpm) im Buleuterion: CIA. I, 57. 59; II, 179. 431. 439. 475.

4H2 u. s. w Aristot. 'A»n. 32, 2; 48, 1. 2; Thuk. VIII, 70; Xen. hell II. 3, 55
u. s. w. Uber das Buleuterion und seine Lage an der Sudseite des Marktes

in der Niihe der Tholos vgl Loeschcke, Dorpater Ptogr 1884, S. 15 ff
;
C Wachs-

muth, Stadt Athen 1, 103; H. 1, 320 ff; E. Curtius, Stadtgesch. von Athen,

p. LXXXII. 95. 117. 175. 229. 294 und den Plan des Marktes, S. 171, sowie bei

Judeich, Jahrb. f. kl. Philol. CXLI (1890), 751.

5) Akropolis: Xen. Hell. VI. 4, 20; Audok. Myst. 45. — 4v iw rtutQioi —
CIA. I, 40. 54. fa) /fti/4«n. wo die Kriegsschiffe vor der Abfahrt vor Anker zu
gehen pflegten, bei Boratungen uber eine Flottenausseudung: CIA. U, 809, Col. b
v. 15. Nach der Myaterienfeier im Eleusinion ; Andok. Myst. 112; CIA. II, 372. 431*

6) Aristoph. Ritt. 624 ff 641. 675; Xen. Hell. II. 3, 51 ; Plat. Menex 234 A;
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§ 18. Die Verfassung des Kleistbenes.

Die Kompetenz des Rates als hdchster Regierungs- und Ver-

waltungsbehdrde erstreckte sich uber alle Zweige der Staatsverwaltung.

Er fuhrte, wie Aristoteles sagt, in den meisten Stucken die Verwaltung

in Gemeinschaft mit den ubrigen Behorden *. Dadurch wurde die

selbstandige Verwaitungsthfitigkeit der einzelnen Beamtenkollegien er-

heblich beschrankt. Der Rat nahm von den Beamten Berichte ent-

^egen , erteilte ihnen Weisungen und zog sie zur Verantwortung 8
.

Uber alle Angelegenheiten , welche an die Volksrersammlung kommen
8ollten, hatte er vorzuberaten und daruber ein Gutachten abzufassen,

das den Beratungen des Volkes als Vorlage diente. Es durfte in der

Volksversammlung iiber eine Augelegenheit, Uber die kein Vorbeschlufs

(Probuleuma) des Rates vorlag und die von den Prytanen nicbt auf

die Tagesordnung gesetzt war, nicbt abgcstimmt werden 9
. Bei der

Ausfuhrung der Volksbeschlusse mufste er sich an die vom Volke ge-

troffenen, meist ins Einzelne gehenden Bestimmungen halten, doch wurde

ihm otter innerhalb gewisser Grenzen ausdriicklich freier Spielraum ge-

geben oder fur einzelne Dinge unumschrankte Vollmacht erteilt *. Die

Angelegenheiten, bei denen er nicht ohne Zustunmung des Volkes

handeln durfte , wareu gesetzlich festgestellt 5
. Innerhalb seiner

Demosth. XIX (d. f. lcg.)» 17- — Gebeime Beratung und Entfcrnuug des

Publikums: Aischin. g. Ktes. 125; Ps. Demosth. XXV (g. Aristog. I), 23.

1) Aristot. *A9n. 47, 1 ; 49, 5. Vgi. Pa. Xeu. Ll&n. 3, 2.

2} Inschriftlicbe Beispiele der Berichterstattung bei Swoboda, Rhein. Mus.

XLV (1890), 292 ff. Der Rat bcruft die Strategeu uud giebt ihnen Auftrfige:

Audok. Myst. 45; Demosth. XVI11 (v. Kr.) 169. Vgl. CIA. II, 61: «Vtm«,V di

xid toyxt.grxa r»jf povXr,s nttfj^tirai ta)i rati rat xrjp npiQa* ijV av nQo-

yqaxi'tn^aiv ot) nQvti'vtii. Abgesehen von den Strategen, die sp&terhin als Vor-

steber des Heer- und Flottenwesens ohne Weiteres an den Ratssitzuugeu teil-

nehmeu und Antrage stcllen konnten (vgl. § 23), mufsten die Beamten, falls sie

keine Aufforderuug zum Erscheinen erhalten hatten, sich, wie Privatleute, beson-

dera Zutritt sum Rate erwirken, uud sie konnten aucb nur durcb ihren Vortrag

einen Ratsherru zur Stellung eines Autrages veranlassen. CIA. II, 8. 126. 407.

475. Vgl. CIA. I, 31 B; Atlxlov a>/. 1888, p. Ill und mebr bei Swoboda

a. a. 0. 296 — Uber die strafrecbtlichen Befugnisse des Rates gegenuber den

Beamten vgl. weiter uuteo S. 438.

3) Aristot. U9n. 45, 4. Vgl. 44, 4; Harpokr. Phot s. v. n^ovXevfia ; Plut.

Solon 19. Zusammenstelluug der bezuglicben Inschrifteu bei Hartel, Stud, uber

att. Staatsrecht a. a. 0. 106 ff. 226 ff.

4) CIA. I, 32, v. 7ff IV, 22a. 27b, v. 30ff; II, 17, v. 34ff. 66b; Frgm. c,

v. 10 ff; 809, Col. B, v. 31 ff; Bullet, d. corr. hell. XIII (1889), 436; Andok.

Myst. 15; Demosth. XIX (d. f. leg.), 154. Vgl. Heydeuianu, De senatu Atheu.,

p. 8ff.

5) CIA. I, 57.

2b •
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436 Viertes Kapitel.

Kompetenz konnte or selbstandig vorgeben und bindende BesehluRBC

tasscn '.

Zu don Gegenstauden der selbstiindigen Vcrwaltung des Kates ge-

borte namentlicb die Leitung des Finanzwesens und die genauc

Beaufsichtigung der Finanzverwaltung *. Aufeer den Kassen der ein-

zelnen Bebiirden gab es danials die Kasse der Scbatzmcister der Athena

auf der Burg a
, in welchc der Hat vom Areopag die von ihm einge-

zogenen Geldbusen abtubrte, und die von den Kolakretai verwaltete

Kasse des Gemeindebauses oder Prytaneions 4
. Verniutlich unterstand

letztere ebenso, wie die der Sehatzmeister, der Kontrolle des Areopags.

Kleistbencs setzte das neue Finanzamt der zebn Apodektai ein , in

deren Ilanden er unter der Auisicht des Kates Jille Ein- und Aus-

zahlungen von Staatsgeldern zentralisierte. Die Finanzverwaltung wurde

dadureh einheitlichcr und iibersicbtlicber geregelt. Dem Areopag

scheint jedocb mit Hiicksiebt aut die von ihm auferlegten Stratgelder

ein Autsicbts - und Vert'Ugungsrecht iiber die Burgkasse verblieben

zu sein 5
.

Der Kat batte nicht nur iiber die BescbafFung von Geldmitteln fur

don Staatsbaushalt zu beraten 6
, sondern es ert'olgte aucb in seiner

Gegcnwart jede Einzablung in die Staatskasse, die Tilgung der Namen
der Staatsscbuldner in den Scbuldlisten 7 und die Abzablung der

Staatssehuldcn *. In seiner Gegenwart wurden von den Poletai die

1) Zusammenstellung von Ratsbeschliissen bei Hartel a. a. 0. GOff.

2) Niiheres bei Biickh, Die Staatshaushaltung der Athener (1. Aufl. 1817,

2. Aufl. 1850), 3. von M Friinkel besorgte Ausgabe (Berlin 1886) P, 187 fl. 193 ff.

304. 620; II, 45ff. ; Hartel, Stud, iiber att. Staatsrecht und Urkundcnwesen (Ber.

d. Wien. Akad 1878) I.'JOff. ; Th. Fcllner, Zur Gesch. d. att. Finanzverwaltung

(Ber. d. Wien Akad. 187ty 383ff. ; J. Christ, De publicis pop. Atheniensis ratio-

nibus, Greifswald 1879, Diss.; Heydemann, De senatu Atheniensium quacst. epigr.

(Straftburg 18H0, Diss.) 7ff. 28 ff
.

; M. Friinkel, Zur Gesch. der att. Finanzver-

waltung, Hist, und philol. Aufs. f. E. Curtius (Berlin 1884)) 41 ff.; J. Belocb, Zur

Fimmzgesch. Athens, Khein. Mus. XXXIX, 34 ff. 239 ff. ; P. Panske, De magi-

atratibus att. qui saec. a. Chr. u. quarto pccunias publicas curabant
,

Leipzig

1800, Diss.; G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. P, 311. 3t;7ff. ; Hermanns, Gr. Staatsaltert.*

von V. Thuraser, § 86, S. 485ff. und § 111,S. (J18ff., woaelbat weitere Litte-

ratur.

3) Vgl S. 277, Anm. IJ und S. 281, Anm. 1.

4) Vgl. 103 ft.

5) Vgl. S. 195.

0) Pa. Xeu. 'A9n 3. 2: Lys. XXX (g. Nikom ). 22.

7) Aristot. l49u. 48 <vgl. Rose, Aristot. Frgm. 3. Nr. 440 . Vgl. CIA. IV,

p. 59, Nr. 27 b.

^ CIA. I, 32.
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§ 18. Die Verfassung des Klcisthenes. 487

Bergwerke, Zollo und sonstigen Gefalle verpaehtot, sowie die dem
Staate verfallenen Giiter gerichtlieh Verurteilter oder zahlungsunfahiger

Staatsschuldner verkaut't l
. Bei den Verpachtungen eriiielt derjenige

Unternehmer den Zuscliiag, tur den sich der Rat durch Handinehr

entschieden batte, bei der Versteigerung der Outer der vom Areopag

Verbannten und anderer Verurteilter erteilteu die neun Archontcn den

Zuschlag *.

Ferner unterstanden der Aufsicht oder Fiirsorge des Kates die

bffentliehcn Bauten und Heiligtiimer, der Kultus und das Kriegswesen 3
.

Als Vertreter des Volkes vermittelte er den Verkehr mit andern fctna-

ten, empting fremdo Gesandte, verhandelte mit ihueti , vcreinbartu Vcr-

tragc, machte dem Volke daruber Vorlagen und tuhrte aut dessen Ge-

heils die Gesandten in die Volksversamnilung ein 4
. Haurig wurde ibm

aueh zusammen mit den inilitarisehen Behbrdcn oder den Bittern die

Bescbworung von Vertragcn aulgeti agen 6
.

Mit dieser uml'assenden Verwaltungsthiitigkeit, welcho den Hat

iiber alio einzelnen Behorden crhob tf

, war ein ausgedehntes StralVccht

verbunden. Sehon Kleisthenes mufs dem Bate mit der Oberaufsieht

1) Vgl. S. 278, Anm. 1.

2) Aristot. A&n. 47, 2 und S. 277, Anm. 4.

3) Bauten und Heiligtiimer: Aristot. Ufrn, 4<> ^iUktd^n 6k xui id oixo-

6oui]uatu Tii di,u6mu anuria) \ CIA. I, oOl ; IV, 27 b (Bestimmungeu iiber das Pe-

largikon}. — Sorgc fiir die Ifgd: Ps. Xen. *A9n. 3, 2. Sorge fur die evxoa/ufa an

den Dionysien: CIA. II, 114; vgl. Aristot. 'A9n. 49, 3 (Pauathenaien) ; Dcmosth.

d. f. leg. 128 (Ratmnitglieder als Seugoi zu den Pythien). — Mitwirkung des

Rates bei der Ergiinzung des Rittercorps und der Revision des Ritterkatalogs

:

S. 272, Anm. 1. Inspizierung der Ritter uud ibrer Pferdc durcb den Rat: Aristot.

\4lin. 49, 1; Xen. Hipparch. I, 8; HI, 9-14; Oik. IX, 15 und Niiheres in den

S. 272, Anm. I angefubrten Schriften. — Sorge des Rates fur die Ausfiibrung der

vom Volke beach lossenen ScbiHsbauten, Anordnungen fiir die Werftverwaltung,

Mitwirkung bei der Indienststellung von Geschwadern: Aristot. U&n. 46; Demosth.

XXII (g. Androt.), 16 ff ; Ps. Xen. *A»n. 3, 2; Bockh, Urkunden ttber das See-

weseu des attischen Staates, Berlin 1840 = CIA. II, 789-811. Niiheres bei

Bockh, Sth. Ath. F, 323 ft 628 ff. : G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. F, 363 ff.

4) Aisch. d. f. leg. 58 (mis d'e £tv»x«iV nf>eaj}(iaif i? povkt) r«'»- f«'c tor d^fjoy

nfooodot f nQopov'Aet et) ; Pollux VUI, 96. Einzclne Ftille: Tbuk. V, 45 ; Plut.

Nik. 10; Aristoph. Ritt. 667 ff.; CIA. IV, 27b
f

v. 30ff.; 1L, 49. 51. 54. 66; 17b.

52 e. 57b. 66 b u. ». w. Vgl. Hartel, Stud, uber attisebes Staatsrecht 102 <F.

5) CIA. IV, 27a; p. 142, Nr. 52/3; Tbuk. V, 47; CIA. II, 49. 52. 64; Mitt,

d. arch. Inst. II, 138. 201. 211. 212. Mebr bei Heidemann, De senatu Athen.

182ff.

6) Vgl. dagogen iiber die ausgedehnten Kompetenzen des Archoutats in vor-

kleistbenischer Zeit S. 14f>, Anm. i und S. 301.
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Viertes Kapitel.

Uber das Finanzwcsen und der Sorge fur die Eintreibung der dem
Staate geschuldeten Gelder das Recht verliehen haben, die P&chter oder

deren Btirgen und iiberhaupt alle diejenigen, welche ihren Verbind-

lichkeiten gegen die Staatskasse nicht nachkamen, in Haft zu nehmen l
.

Er wird auch zur wirksainen Handhabung der Geschafte Beamten, die

seinen Weisungen nicht folgten oder sich Pflicbtwidrigkeiten zuschulden

kommen liefsen, eine Ordnungsstrafe aufzuerlegen * berechtigt gewesen

sein, aber die meisten strafrechtlichen Befugnisse, die von ihm in der

zweiten H&lfte dcs 5. Jahrhunderts ausgeiibt wurden und noch in der

solonischen Verfassung dem Areopag zustanden, erhielt er hochst wahr-

scheiniich erst durch Epbialtes s
. Obschon der Areopag zur Zeit der

kleisthenischen Reform wesentlich aus Mannern bestand, die unter den

Peisistratiden das Archontat bekleidet batten, so verlautet doch nichts

dariiber *, dafs ihm Kleisthenes die Befugnis entzog, nicht nur gesetz-

widrige Handlungen von Beamten und Privatpersonen zu bestrafen

und Bufsen wegen Stfirung der offentlichen Ordnung zu verhangen,

sondern auch in Hochverratsprozessen zu richtcn 5
. Aber die Stellung

des Areopags im Staate wurde thats&chlich dadurch erheblich be-

schriinkt und geschwacht, dafs Kleisthenes neben ihm eine Vertretung

der Gemeinden als liegierung und allgcmeine Verwaltungsbehorde ein-

setzte, die mit der Volksversaramlung in Wechselbeziehung stand und

als [Corporation von dem Strafrechte des Areopags unabhangig war.

Ferner erhielt auch die Volksversammlung das Recht, in F&llen,

1) Aristot. 48, 2. — Andok. Myst. 03 [6 yttQ yo/ios o»"re»f «?/e
,
*vq(uv

urtti rijr pfivXriv, 6'c cry 71 Qu'tuiyrx; riko; ui? xaja^akXi} <ffiV (i( ro (vkov); D&nosth.

XXIV (g. Timokr.) 96. 144.

2) Der Rat konntc eine tmpokij bis zu 500 Drachmen verbangen. Ps.

Dcmosth. XLVII (g. Euerg.) 43; vgl. CIA. IV. 2, p. 62, Nr. 27b, v. 60; CIA.

II, 167. 809, Col. B. v. 10; Lys. IX, 6. 11; Ps. Lys. g. Andok. 21; Aiscb. g.

Timarch. 35. Weiteres bei Meier und Scbomann, Att. Prozefs bearb. von Lipsius

49 ff. 988 ff.

3) Vgl. S. 147, Anm. 1 und dazu Wilaraowitz, Aristoteles II, 190ff., der mit

Recht bemcrkt, dafs der Rat zum gutcn Teil die Befugnisse, die er im 4. Jahr-

hundert verlor, im 5. dem Areopag abgewonnen hatte.

4) Die von Aristoteles benutzte Atthis Androtions sagte in dem Berichte uber

die VerfasBungsvcranderungen des Kleisthenes allem Anscheine nach vom Areopag

gar nicht*, obgleich sie. von der Einsetzung der Apodektcn (Frgm. 2) handelte,

also sich nicht blofs auf die allgeraeinen Grundztigc der Reform beschrankte, und

gerade fur den Areopag besondercs Interesse zeigte. Vgl. S. 146. Wahrschein-

lich stand in den kleibthcniscbcn Gesetzen, die noch im Jahre 411 vorhanden

waren, keine Bcstimmung, welche geradezu dem Areopag Recbte entzog und auf

Rat und Volk ubertrug. Vgl. S. 47 Anm.

5) S. 2W0-282. Vgl. S. 177.
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§ 18. Die Verfassung des Kleisthenes.

wo es sich urn sehwcre, unmittelbar die ganze Gemeinde betreffende

Staatsverbrechen handclte, Klagen entgegenzunehmen und die richter-

liche Eutscheidung zu lallen. Da indessen die Volksversammlung ohne

Vorbeschlufs des Rates nicht vorgehen konnte, so ergiebt sich daraus,

dafs letzterer iiber solche Klagen, sofern sie nicbt, wie es spaterhin in

der Kegel geschah, bei ibm anhangig gemacht wurden, mindestens eincn

Vorbeschlufs zu fassen hatte und dafs ihm auch das Recht zur Ver-

haftung der Schuldigen zustehen mufste l
.

Endlich flihrte Kleisthenes zur Sicherung der demokratischen Ver-

fassung den Ostrakismos ein *. In der sechsten Piytanie eines

jeden Jab res wurde fortan in der -Avqia *xxAi^o*/or, d. h. in der ordent-

lichen Volksversammlung, die eine feststehende Tagesordnung hatte,

dem Volke die Frage vorgelegt, ob in dem laufenden Jahre ein Ostra-

kismos vorgenommen werden sollte. Fiel die Abstiimnung bejahend

aus, so wurde das Volk in der achten Prytanie zu einer aufseiordent-

lichen Versammlung auf den Markt entboten, wo unter der Leitung

des Rates und der Archonten die Ostrakophorie in der Weise erfolgte,

dafs die Burger, nach Phylen gesondert, je ein Thontafelchen (Ostra-

kon) mit dem Namen des zu Ostrakisierenden in eine Urne legten.

1) Eine solche Klage war die gegen Miltiadea beim Volke eingebrachte

tiaayytUa d iat r,afa)i t0 v (fij>oe». Hdt. VI, 136 (Meier und Schdmann , Att.

Prozefs, bearb. v. H. Lipsius I, 425) vgl. Wilamowitz, Aristotcles II, 190. Nach

der Beschrankong der Kompetenz des Rates im 4. Jabrbundert behielt derselbe

nach dem Ratseide bei Demosth. XXIV (g. Timokr.), 144 das Recht, in Haft zu

nehtnen iav «s dnl nQoioaltf r, inl xataXvau rov dyuov ovritJy ttt<ji. Auch
spaterhin, als bei Eisangelien gewohnlich das an die Stelle des Areopags getretene

Volksgericht richtete, iibcrnabui das Volk bisweilen selbst die richterlicbe Ent-

scheidung. — Ob, abgesehen von dem Ostrakismos, die Rechte, welche Solon der

Volksversammlung verlieben hatte (vgl. S. 283), von Kleisthenes sonst noch wesent-

lich erweitert wurden, ist uubekannt. Nach Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II,

§ 494 gehort die Anlage des grofsen, fur die Volksversammluugen bestimmten

Platzes auf dem Pnyxhiigel in diese Zeit. E. Curtius, Stadtgesch. Athens, S. 61

setzt sie indessen bereits in die Zeit Solous.

2) Aristot. Vr#n. 22, 1 (vgl Ps. Herakleides Pontikos I, 7 bei Miiller, Frgm.

Hist. Gf. II, 209); Philochoros, Frgm. 79 b. Miiller I, 396; Ail. P. H. XIII, 24;

Diod. XI, 55. Vgl. Androtion, Frgm. 5 = Harpokr. s. v. "Innagxoi (Miiller I,

371) — Lugebil, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. IV, 167 (setzte die Einfiihruug des

Ostrakismos nach 496); Valeton, Mnemosyne N. F. XV (1887), 33 ff. 129 ff.

337 ff. 357 ff.; XVI (1888), 1ft. 162 ff. 214 ff. Vgl. auch Grote, Gesch. Griech. IP,

429 ff; E. Curtius, Gr. Gesch. 1°, 380; Duucker, Gesch. d. Altert. VP, 604 ff;

G. Gilbert, Beitr. zur innern Gesch. Athens (Leipzig 1877) 228 ff 237 ff; Gr.

Staatsaltert. P, 167 f. 346. Weitere Litteratur in Hermanns Gr. Staatsaltert.%

bearb. v. V. Thumser, § 71, S. 405.
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Nach Beendigung der Abatimmung wurde zun&ehst featgestellt, ob dio

zu ihrer Giiltigkeit erforderlichen sechstausend Stiminen abgegeben

wareu, aladann zahlte man die auf die einzelnen Burger gefallenen

Stiramen. Wer die nieisten Stimmen erlialten hatte, mui'ste binnen

zelin Tagen auf zehn Jahre Attika verlassen, blieb aber im Besitze

seines Vermogens 1

Diese Institution sollte dem Volke die Moglichkeit bieten, „maeh-

tige Manner" * vom Schlage des Peisiatratos, deren personlicher Ein-

flufs den Bestand der Verfassung zu getahrdcn drohte, recbtzeitig aus

dem Lande zu entfernen und dadurch die Wiederkehr einer Tyrannis

zu verhiiten. Zunilchst wollte Kleiathenes die cinflufareichen Anhanger

der Peiaiatratiden beseitigen, namentlich den Fiihrer der Tyrannen-

freunde, Hipparchos, des Charinos iSohn 3
. In der That wurdcn bei

1) Aristot. 'aSh. 43, 5 (vgl. Lex. Cantabr. 672, 13 s. v. oorftaxiofiot) ; Philo-

choros, Frgm. 79 b (vgl. Schol. Aristoph. Ritt. 855); Plut. Arist. 7; Pollux VIII,

19; Frgm. eines Lexikons zu Demosth. g. Aristokr. bei Blafs , Hermes XVII
(1882), 152. In einem Scbaltjabre faud wobl die Vorabstiinmuug in der sieben-

ten Prytanie statt. Vgl. Philochoros a. a. 0. und dazu Ad. Schmidt, Gr.

Cbronol., S. 259. — Geheime Abstimmung in Urnen und die Beteiligung von

mindeatens 6000 Abstimmenden war bei den \p>i<p(auai« in' dvdg( erforderlich,

d. b. bei denjenigen Volksbcschliissen, welche nur einzelne Burger betrafen. Vgl.

dariiber Friinkel, Att. Geachworenengerichte 14 ff. : 18 ff. ; Meier und Schoraann,

Att. Prozefs, bearb. von Lipsius 3215 : J. Valcton, De auffragio senum milium

Athenieusium, Mnemosyne XV (1887), 1—47; G. Gilbert, Gr. Staatsaltcrt. I\

344 f.

2) Vgl. S. 299, Anm. 2.

3) Aristot. 'Adn. 22, 3: Der vouoq 'i negi rov ooTQttriOfiov iridr] dtii r i, r

$no\p{ ay ruSv iy r«»s dvvauiatv, on Hti<t(<jiQaios dyuaytoyof xa\ aTQarqyni

toy TtQavvoi xartoitj. xi<) rtnunas tuaiunxioSri rwv ixttt'ov avyytrair "Inn a$ %o (

Xuquov KoXXvrevs (vgl. uber deoselben S. 378, Anm. 2), fir xai un-
Xtaia toy voixov t»r

t xey KXci<i&£v qs, i$eX«aai jinvXofityot a»roy xrX. 22, 6:

inl fjiy oiy eit] igttt tovq itov r v q a v v mv qyiXovf eooi Qiixt £ov, tov %aQty
6 youoi; ixe&r,, uet<< <t e i k i* r « rut tdaQtip tin xai ruiy d XX tor si r*c
doxotij fABi^wv eirai uf&iai at o. Vgl. Ps. Hcrakleidcs Pont. I, 7. Androtion

bei Harpokr. s. v. "InnvQxoi-. Hipparchos, Sohn des Charmos, war ovyyeyfo IJct-

matoiaov rot" rvgdyyor xai uQuitns iStaarQaxia^tj rov ntQt rny ooTQaxtnpdy youov

To'tf npwrov retffVrof did ttjy vnoiptay xtuy nepi lie t a(ai p« r or, cri tfi}
(

u«-

ytoyog toy xai aiqait^yoi; iivgdyrrjOty. Vgl. Plut. Nik. 11; Philocboros, Frgm.

79b (Append. Phot., p. 675 Porson): o.iuif awtxjtaXfi xa\ rove qiXov* avruJy. —
Aristot. Pol. III. 13, p. 1284 a, v, 17 ff. u. 36: Demokratische Stadte bedienen sich

des Ostrakisroos, wcil sie vor allem die iaorr^ erstreben . uioit iovi doxofytat

vntQi%uy dvydpn tfui nXoiioy t\ noXvcfiXiuy ij rn-a nXXyy ?n>Xittx>]y ia/vy uiaiQa-

xiSov xrX. Vgl. V. 3, p. 1302 b, v. 15 (Ostrakisieruug der i-n^e^rtc, weil aus

ihnen eine /uoraQ/ia % dvvuojc/a hervorzugehen pflegt). Dieselbc Auffassung bei

Diod. XI, 55 nach Ephoros (auf die Scherbe schreibt jeder Burger den Namen
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den ersten Anwendungen des Ostrakismos Tyranncntreunde verbannt,

alhuahlich verlor jedoeh die Einrichtung ihro urspriingliche Bedeutung

und verwandelte sich in eine Handhabe, deren sieh die Parteien ohne

Kucksicht aut die Getahr einer Tyrannis bedienten, urn eine ent-

scheidende Wendung zu ihren Gunsten herbeizutuhren, indein eine

Paitei , welche die Mehrheit in der Biirgersehatt hatte , mittelst des

Ostrakisnios den Fiihrer der Gegenpartei verbannte l
.

d.

Wahrend der Duichfiihrung der Veri'assungsreibi in , die mit der

Formulierung des ItatseideB * und der Eini'uhrung der Phylenwahl fur

die Strategen a ihren Abschiuls land, zcigte der junge demokra-
tische Staat nach aul'sen bin eine iiberraschende Leistungs-

fahigkeit 4
. Die Lage Athens war nach dein Abzuge des Kleome-

nes 6 eine aufcerst schwieiige. Ein Krieg mit den Lakedaimouieiu

stand in Aussicht, uud zugleich warteten die Thebaner nur aut eine

gunstige Gelegenheit zum Losschlagen ti
. Auch die Beziehungen

zu deu Aigineten waren schon liiugst hochst gespannte 7 und dazu

kam noch eine Verteindung mit den Chalkidiern * Von alien Sciten

bedroht, schickten die Athener Gesandte an Artaphrenes, den Satiapen

von Sardcs, urn iiber ein Biindnis zu verhandeln. Der Satrap machte

seinen Beistand von der fornilichen Unterwerfung uuter den Kbnig ab-

hangig. Dazu erkl&rten sich die Gesandten aut' eigene Verantwortung

bereit, aber zuhause zogen sie sich wegen dieses Zugestiindnisscs scliwere

Vorwurt'e zu 9
.

ro#" (foxocrTcif /utiXiara dt'yuo9ui xataiiaai ti,v drj/AOXQatiuv). — In bereitfl vtilliger

Verkennung des Wesen9 des Ostrakismos erscheiut der Neid der Mitbiirger ate

eigentlicbes Motiv der Ostrakisierung , die Furcht vor der Tyrannis als be-

schonigender Vorwand bei Nepos Them. 8; Cimon 3; Plut. Arist. 7; Alkib. 13;

Nik. 11; Them. 22.

1) Vgl. Aristot. Pol. III. 13, p. 1284 b, v. 22: atuatuonxiui iXQ«ivto roT<

uatQaxiaf^oU.

2) Vgl. S. 431, Anm. 4.

3) Vgl. S. 425, Anm. 3.

4) Hdt. V, 78: 'A9r,vaioi fiiv vvv r^^ixu- Jr,Xot Ji <>v Xftt' tv finivoy <<XX<(

n«M«^ »i ionyoQin die tori ZQ'l,"" anowfaiov, ti xn\ '^9tif<tiot xt'k.

5) Vgl. 8. 405.

*>) Vgl. S. 390.

71 Vgl. S. 307.

8) Die Urenche derselben ist wohl in der sich steigernden HaudeUkonkurrenz

der Athener in Italien und in deren Freundschaft mit den Milesiern zu suchen.

Vgl. S. 198. 202.

9) Hdt. V, 73 i wohl deu damaligen Medismos Athens ctwas beschonigCDd).
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Kiinig Kleoroenes war iiber den Mifserfolg, den er bei seinem

Einschrciten gegen die athenische Demokratie erlitten hatte, nicht wenig

erbittert und beschlofs, 1 1 ache zu nehmen. Nach Herodotos beabsich-

tigte er, den Isagoras zum Tyrannen in Athen einzusetzen. Da er mil

seinem Mitkonige Demaratos einig war und bei ihm auf keinen Wider-

spruch stiefs, so konnte er alle peloponnesische Biindner zu eincm

Heereszuge aufbieten, ohne anzugeben
,
gegen wen das Aufgebot ge-

richtet war l
. Mit den Boiotern und Chalkidiern verabredete er einen

gleichzeitigen AngrifF.

Wahrscheinlich im Friihjahre 506 * uberschritt ein von beiden

spartanischen Konigen befehligtes peloponnesisches Heer den Isthmos.

Im Gefolge des Kleomenes befanden sich Isagoras und seine Partei-

ganger. VVahrend die Peloponnesier in das eleusinische Gebiet ein-

fielen und Eleusis besetzten gingen die Boiotor iiber den Asopos,

nahmen Hysiai und drangeu Uber den Kithairon bis Oinoe vor. Auf

der andern Seite setzten die Chalk id ier Uber den Sund und ver-

heerten das Kiistenland. Die Athener wandten sich zun&chst gegen

die Peloponnesier und nahmen ihnen gegen iiber bei Eleusis Stellung.

Als es zur Schlacht kommen sollte, berieten sich die Korinthier und

zogen nachhause, weil sie, wie Herodotos sagt, meinten, dafs sie kein

gerechtes Werk thaten. Offenbar war aber fur sie die Besorgnis mafs-

gebend, dafs die Lakedaimonier nach der Unterwerfung Athens eine

tur ihre Autonomic gefehrliche Machtstellung einnehmen wiirden. Nach

dem Abzuge der Korinthier kam es zu einem Zwiste zwischen den

spartanischen Konigen. Demaratos verliefs das Heer und begab sich

nach Sparta zuriick. Nun folgten auch die iibrigen Biindner dem Bei-

spiele der Korinthier, so dafs sich das ganze Heer aufloste, und Kleo-

menes ebenfalls den Ruckzug antreten mufste. lnfolge des unriihm-

lichen Vcrlaufes dieses Feldzuges erliefscn die Lakedaimonier ein Ge-

setz, dafs immer nur ein Konig, den das Volk dazu bestimmte, ins

Fold ziehcn sollte 4
. Die Athener verurteilten ihrerseits diejenigen ihrer

Mitbiirger, die sich im fcindlichen Heere befunden und mit Kleomenes

1) Hdt. V, 74. Vgl. dazu Bd. I
1
, 548, Anm. 7 und S. 549, Anin. 1.

2) Vgl. S. 402, Anm. 6 und Wilamo-witz, Aristoteles II, S. 77, Anm. 9.

'd) Hdt. V, 74: KXeofAiyt^ re dr, atnitp ueyaXto fot'faXe 4( EXevoiva xtX. 74

a. E. : HeXoTtovytjniotat di iovai iv 'F.XevoTvi xtX. 16, 1: rote d>) iv r/j 'EXeiniiri

oQtcvres ol Xowol r<5v ovfi/Afi/wv xrX. Schol. Aristoph. Lysistr. 273 (nach vor-

ziiglicher Quelle. Vgl. S. 405, Anm. 1): noXiogxrfek (Kleomenes) dk 1'nd i<£v

xa\ ntpefteii vnoonovdoi uniwv otxadt itaXiv 'EXevoiva xateoxt. ttiv di

pern KXtttfiirovt EXtvoira xar(tox<vr<ur l-t9rtvaioi rrif ot'x(t<( xareaxatyav *iX.

4) Hdt. V, 75-76. Vgl. Bd. I
7
, 549.
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Eleusis besetzt hatten, zum Tode, zogen ihre Giitor ein, rissen ihre

Hauser nieder und liefsen ihre Naraen auf einer ehernen Schandsaule

verzeichnen, die auf der Burg neben dera Erechtheion aufgestellt

wurde *.

Nach dera Abzuge der Peloponnesier wandten sich die Athener

zunachst gegen die Chalkidier. Die Boioter folgten dieser Bewegung
des athenischen Heeres nach dem Euripos hin , una den Chalkidiem

Hilfe zu leisten. Bevor sie sich jedoch mit ihnen vereinigt hatten,

wurden sie von den Athenern angegriffcn und unter grofsen Verlusten

vollig geschlagen. Noch an deraselben Tage setzten die Athener nach

Euboia iibor und besiegtcn die Chalkidier in einem Treffen so ent-

scheidend, dafs sich diese zur Abtretung der in der lelantischen Ebene

belegenen Guter ihrer Ritterschaft verstchen mufsten *. Die kriegs-

gefangenen Chalkidier wurden mit siebenhundert ebenfalls in Kriegs-

gefangenschaft geratenen Boiotern gefesselt in Haft gehalten, bis ihre

Auslosung um den Preis von zwei Minen fur jeden Mann erfolgte. Die

Fesscln sah noch HerodotoB an der vom raedischen Brande geschwiirzten

Burgmauer gegenuber der Westfront des Erechtheions 8
. Aus dem

Zehnten des Losegeldes stifteten die Athener ihrer Gottin ein ehernes
Viergespann und stellten es auf der Burg in der Nahe des Ortes

aul, wo die Fesseln bingen 4
.

1) SchoL Aristoph Lysistr. 273: twv de fitrti KXeouevovs 'EAevoiVit xnra-

oxnvrwv Ud-rpatot rd( otx/n< xaitom^tty xai jd( cvofaf tdfatrocty, aitwy dt &i<-

vaxoy iipt)<piottvTO xni «yayQtt»!aytee f*V air,Xrp ^aXx^y earijaay iv noAfi nagd

roy uo/atny vtwv. Uber den np/ofof rtuie vgl. S. 340 Anm. — Stabl, Rhein.

Mus. XLVI (1891), 263, Anm. 2; Swoboda, Archaeol. epigr. Mitt, aus Oest.

XVI, 61.

2) Hdt. V, 77. Vgl. Simonides, Frgm. 89. 108 Bergk , P. L. Gr. IIP,

S. 448. 462.

3) Hdt. a. a. O.: dyiioy dh iov utydgov rov nooc toniQuy T$tQaufitvov. Vgl.

die Bericbtigung zu S. 339, Anm. 1.

4) Hdt. V, 77. Vgl. Simonides, Frgm. 132; Diod. X, 24; Paus. I. 28, 2.

Ein Stuck der ursprtinglichen Basis (Quader aus eleusinischem Stein) des Vier-

gespannes mit einem Fragment der Weihinscbrift ist „ in den Ruinen des grofsen

Gebaudes gleicb nordbstlich von den Propylaien" gefunden worden. CIA. IV. 2,

p. 78, Nr. 334 a. Die Inschrift beginnt mit dem zweiten Hexameter {dtafjuu iy

€t'xXv6evTi atdqQtu) topeottv vpQiv) der Distichen die Herodotos las. Das Denkmal

war namlich durcb die Perser zerstort worden und wurde nach der zweiteu Be-

siegung der Chalkidier in perikleischer Zeit erneuert. Ein Bruchsttick der Weih-

inscbrift des erneuerten Denkmals , das Hdt. sah , hat sich ebenfalls erbalten.

CIA. I, Nr. 334. Die Vertauechung der Hexameter erklart sich dadurch, dafs

das Denkmal bei seiner Erneuerung einen andern Platz, namlich „gleich beim

Eintritte in die Propylaien zur linken Hand" (to d'e dQiortofc ^fipoc forijxe nQdJ-
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Das f'ruehtbare ehalkidische Gebict wurde von den Atheuern

in Lose aut'geteilt, von denen der grolste Teil an 2000 attische

Burger, die sich daselbst als Kolonisten (Kleruelien) niederlicl'sen , ver-

gebcn, der Host naeh Ausscheidung von Grundstiicken fur die Athena

als Staatsdoniane zuruckbehaltcn und verpachtet wurde Urn diesc

Zeit siedelten die Atheuer, wahrscheinlich zur Deckung gegen die

Aigineten, audi Kleruchen aut Salainia an. Die Bestimmungen, welche

inbezug aut die Kechte und Pflichten der salaminisehen Kleruchen ge-

troffen wurden, legten die Grundlage tUr das Kleruchenrecht *.

ior taiorti i; r<t nqonvXum rd tv r/j dxQvitoXt) erhielt, wo «s von den an der

alten Stelle zuriickgelasseneu Fesseln zu weit entfernt war, aU dafs passend schien

mit eincr Beziehung auf dicselben das Epigramm zu beginuen. Vgl. A. Kirch-

boff, Her. d. Berl. Akad. 1887, S. lllff. — Erbrterungen iiber den Staudort des

Viergespanncs : C. Wachsmuth, Stadt Athen I, 150; Jahrb. f. kl. Philol. CXIX
(1870), 18ff. : Michaelis, Mitt. d. arcb. Inst. If, 95 ff; Bachof, Jabrb. f. kl. Philol.

CXXIII (18*2), 177 ff. (vgl. dazu Stein, Bursians Jahresb. 1871) I, 02 ff.; 1882

I, 2u8); E. Curtius, Arcb. Zeit. XXX11I, 54 ff.; Weizsiicker, Jahrb. f. kl. Philol.

CXXX1II ,1880), 5ff; II. Lolling, Mailers Handb. d. kl. Altertuinsw. Ill, 343,

Anin. 2.

1) Ailian P. H. VI, 1 nacb guter Quelle, welche die vor der Konigsballc auf-

gestellte Siiule mit den Pachtbedinguugcn kannte. Vgl. dazu U. Kohler, Milt,

d. arcb. Inst. IX (1884), 121. Nach dieser Quelle wurden 2000 Lose an attische

Kleruchen aufgcteilt, Ildt. V, 71 und VI, 100 redet von 4000. Letztere Zabl ist

offenbar zu grofs.

2) Bruchstucke eines Volksbeschlusses iiber salamiBche Kle-

ruchen: CIA. IV. 2, Nr. la und IV. 3, p. Ib4. Vgl. dazu U. Kohler, Mitt. d.

arch. Inst. IX (1884), 117ff; P. Foucart, Bullet, d. corr. hell. XII 0888), Iff.;

Gompcrz, Mitt. d. arch. Inst. XIII (188.-) » 137 ff. und die nach Verofteutlicbung

des zweiten kleinen Bruehstiiekes durch H. Lolling, Je'/.iiov 1888, p. 117 8 wieder

aufgenommeuen , aber auch weuig Sicheres ergebenden Erganzungsversucbc der

Inscbrift von Gomperz, Arch, epigr. Mitt, aus Oest. XII :18H8), til ff. und H. Lip-

sius, Leipzig. Stud. XII (1800) 221 If. Vgl. die Zweifcl Kirchboffs im CIA. IV.

3, p. 1G4 und die Einwendungcn B. Keils, Hermes XXIX (1894), til, Antn. 1. —
Auf die Bestimmungen iiber die salamischcn Kleruchen wird CIA. II. 4, Frgm. b,

v. 7 Bezug gcnommen: {xu{hl)n(q ro»\- £a'Aajj{iva) xrX. — Gewohnlich wurde

nach U. Kohler a. a. O. der Volksbeschlufs in die Zeit des von Peisistratos sieg-

reich gegen Megara gefuhrten Krieges (uin btin. Vgl. S. 301 , Anm. 4) gesetst,

iudem man zugleich annahm, dafs erst damals Salamis erobcrt worden wiire. Vgl.

S. 218. Kircbhoff bemerkt, dafs nach der Schrift der Volksbetchlufs nicht jiinger

und vielleicht alter als der von dem jiingern Peisistratos zwischen 527 und 510

gextiftctc Altar sei. Dagegeu bat J. Belocb, Gr. Gesch. I, S. 327, Anm. 1 mit

Kecbt bemerkt, dafs der Scbriftcharakter der Urkunde am moisten mit der Weih-

inschrift CIA. IV. 2, p. 131, Nr. 373, 231 iibereinstimmt , die eineu Tekeairoi

Kiimo< nentit, also in die Zeit nach Kleisthenes gehort. Dafs die Einrichtung der

Kleruchie erst nach 508/7 crfolgtc, ist mit Beloch auch daraus zu schliefsen, dafs

die auf der Insel angesiedelten Athener, wie Tifj6tftiuo ; tyaQveve (Pind. Nem. II)
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Die Klcruchicn 1 Bollten teils den Besitz eines eioberten Ge-

bietes, spaterhin die Herrschaft iiber das Bundesgebiet, sicliern , teils

unbcmitteltc Binder veraorgen 2 unci dadureh zugleich die Zalil der

zura Hoplitendienst verpilichteten Burger venneluen. Das zur Vcr-

fiigung stehende Landgebiet wurde in Lose aufgeteilt, die in Salainis

bei eineiu Ertrage von inindestens fiintzig Mediinnen zur Eruiilirung

einer Faniilie von tiinf bis sechs Kopfen ausreichten 3
. Die lesbischen

Kleruehen Lost' wnrfen eine Pncht von jahrlich 2o0 Drachiuen ab *,

so dais Theten, die eiu Los crhielten, in die Klasse der Zeugiten iiber-

traten und lloplitendienste Icisten mufsten. Ein Teil der Lose wurde

den Gottern geweiht ;>

, ein anderer bisweilen zur Staatsdonnino ge-

Demotika fuhrcn Dieser Timoletnos war nach Schol. Find. Nem. II, l'.»: rwV

riji' r\<\»v xnrox).t,tjov/t
t
<ti'iTtDi'

'

/:tr
l
yu ,i»r. -- Jt)h. Toepfler, Quaest. Pisistrateae

(Dorpat 18813) 2»I uud Boloch a a. (). haben gegen die von KoliW begriindete

Ansicht , dafs der VolksbcHchlufs mit der Begriindung der Kleruchie zusammen-

hiuge und Beslimmungen iiber die staatsrccht lichen und sonstigeu VerbiiltnisHc der

Klerueben trafe, Bedenken erhoben und die Moglichkeit betont, tlal's es sicb um
#ine Landschenkuiig an einen um Allien verdicnten NichtbUrger : Ildt. VIII, 11)

bandelc. ludessen dann wiirde doeb wohl ein Eigenname am Eiugange der In-

schiift gestanden baben , wiihrend sie nacb deui neuen kleinen Bruchsiiicke mit

einer allgemeinen Wendung beginnt : 'T.doie rw <f</j,,> t i »»•> f Z)rtkuu{iru oder (ft)

r(fj»V f 2") xtk. oder i{ot> xtk.) (Aw/oVm) oixtiv f(f) 2'«A«uiYi xtk.

1) Bockh, Sth. d. Ath. P, 400 ff.: A. Kircbhoff, Abbdl. d. Berl. Akad. 1H73,

S. Iff. ^vgl. dazu die Kiuwendnngen von J. Belocli, Khein. Mus. XXXIX, 45 ff.);

P. Foueart, Mcmoire sur les colonies athe'niennes etc in den Memoires present en k

l'Acad. des laser. Serie I, Tome IX (Paris 187*), '.>2:iff. ; Bullet, d. corr. hell. VII

(1883), 158 ff.; Cousin et Durrbach. ebenda IX (J885), 49 ft'.: Fougeres ebeuda XIII

(18-0,, 242 IF.; A. Wilhelm, Hermes XXIU, 4541V.; 0. Kius, Die athenische Kle-

ruchie, Cassel 1888, Progr. wenig Nenes); G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I\ f>02 ff.

2j Plut. Perikl. 11.

3) Im Jabrc M29 fiibrten die Klerueben bei einer kaum mittleren Kmte 40

Medimnen, 5 llekteis und 2 Choinikes als Zehuten fur den eleusinischen Tempel

ab, woraus sieh uach dem eleusinischen Volksbeschlus.se CIA. IV. 2, Nr. 27 b)

eine Jahresernte von 24 525 Medimnen ergiebt. Die Zahl der Kleroi belief sicb

urspriinglich ohne Zweifel auf ;><t0 (vgl. S. 218 Auin. a. E. uud S. 210 Anm.).

Vgl. Kfffju. ti^/atok. 1883, S. 123 If.: Foueart, Bullet, d. corr. bell. VIII ^18S4),

210; U. Kohier, Mitt. d. arch. Inst. IX, 120

4) Thuk. Ill, 50.

5) Ail. P. II. VI, 1: TtuSffj tfi ilt>r
t
xttf ii, \4!*r

t
ru iv tm /Ir/Aiirtrp ovntiaCoueiutt

iont{) .
Stiftungsurkunde von Brea, CIA. I, 31: (tk di rtu)e,r

t
tii t-

ri
oi,utva t'uy

xa&ti(nfi> iait xai t'tk.ka jit] xeutvttttv. In Lesbos von 30(HI Losen 300 fur die

Gotter: Thuk. Ill, 50. Temenos der Athena in der Kleruchie Aigina: CIA. I,

528. Ein tf'fteroi 'I nuivrutor ',l(*i'iyr)fttv und eiu solches der Athena in tier sami-

schen Kleruchie: C. Curtitis, Inschr. u. .Stud, zur Gesch. v. Samoa Liibeck 1877,

Progr.) S. 0 und P. Foueart, Memoire etc. p. 385.
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macht 1 und verpachtet, der grofate Teil endlich unter den sich dazu

meldcnden Biirgerii verlost *. Der Stoat scheint sich ein Eigentums-

recht an den klerucbischen Losen vorbehalten zu haben 5
r
jedenfalis

batten die Kleruchen Uber ihre Lose keine freie Vertiigung Inbezug

auf die salamischen Kleruchen verordnete das Volk, dafs derjenige,

welcher ein GrundstUck auf Salamis erloat batte, daselbst seinen blei-

benden Wohnsitz nehmen und sein Landlos nicht verpacbten sollte 4
.

Gleichartigen Bestimrnungen werden irn allgemeinen aucb die spaterhin

ausgesandten Kleruchen unterworfen gewesen sein, und es war gewifs

nur ein Ausnahmefall, dafs den lesbischen die Verpachtung ibrer Lose

an die frUhern Eigenttimer gestattet wurde 5
.

Die Kleruchen behielten athenisches Biirgerrecht und blieben, so-

wohl sie solbst, wie ihre Nachkommen, in den Demen und Pbylen, denen

sie bei ihrer Aussendung angehort hatten 6
. lhr WahJ- und Stimm-

recht konnten sie wegen der Entternung von Athen im allgemeinen

mit Ausnahme der salaminischen Kleruchen thatsacblich nicht aus-

iiben 7
. Inbezug auf die Dienstpflicht und Besteuerung waren sie den

1} Inbezug auf Chalkis vgl. S. 444, Aum. 1. Landscheukuug aus den Staats-

htndereien auf Salamis: Hdt. VIII, 11.

2) CIA. I, 31 : ii 0*1 [B)aiav ix^^ttov xul Zk[v)ymov tiro* tovf dnoixotf Er-

losuug der Kleruchen: Thuk. Ill, 50; Plut. Perikl. 34. Stand ausreicheudes Land
zur VerfUgung, so konnte mau alle, die sich iiberhaupt meldeten, beriicksichtigen.

Vgl. CIA. I, 31: Sao* d' uv yo<t%ptuvta{i inot*>'
t
<tnv tut)y noarttiotaiv , innduy

ijxoj<f(t 'A9i)va{,t tQut)xovza tfitoaiy ifi Byeq klrai i{noiXt\<soytas).

3) Vgl. Foucart, Mtfinoire etc., p. 341 sqq

4) Nach Lipsius, Leipz Stud. XII (1890;, 223 lautete die betreffende Be-

stimmung in dem salaminischen Volksbescblusse etwa folgeudermafeen : t(cV i

£a)Xafi{ivu A«/rVr«)
j
oixly i(y) IttXafitvt {aid 7t)X^y naQ ' 'A^^vuloi) at ttXir xta

aroat{evta»)af r(uV dl xXSjoov p).>] fno(&)6y id fin oixei 6Xa/)6{v txtT lot xx£-

qo) v di fiio&ot dnotivtv to> (Ato&t'fAtror xai u)io&vrxa txdit'Qov to dmXdotoy

to ^i«r*o) is (f(,)pyx) xtX. Vgl. CIA. II, 14, Frgm. b, v. 4: ptti fua&dkta,

nXqy xtX.

5) Vgl. Foucart, Bullet, d. coir. hell. XII, 4.

6) CIA. I, 4t3. 444; II, 592-594; IGA. , Nr. 9; Bullet, d. corr. hell VII,

154 ff.; IX, 50 ff. Daher uennen sich die Kleruchen amtlich z. B. : 'A^aio*
ol iy 'Hqatarfq xarrixoiyrK (CIA II, 591); ol iy laXafiivt XfcroiXovrrtf U9t

t
yaIo*

(CIA. II, 465, v. 39,; 6 dipo; 6 l49,tvu/uv 6 iv Mvoiyfl (Bullet, d. corr. hell. IX,

54 58. 63); 'J&waiuy 6 ST
tt
uoS 6 iv"lf*poV (CIA. II, 1353). Vgl. Foucart, Me-

moire, p. 348 ff.; Bullet, d. corr. hell. IV, 543 ff. — Vgl. Thuk. VII. 57, 2: *A9*-

vtitoi fit* avtoi "lioytf . . . ixortti qX&oy, xal at'toi( a«'r/j apo/rtf xai voufuot$ In
XQtiutyoi Ar

t
uviui xai "ippQioi xai Myiv^tai, ol tote Aiyivav tt/oy , xai iti 'Eattmtf

ol iv Et'potq F.otfattty oixovytt;, nnoixot orte< tvrtotodttvoay. Vgl. Demosth. IV
(g. Phil. I), 34; Xen. Mem. II. 8, 1.

7) Foucart, Bullet, d. corr. hell. XII (1888), 6.
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§ 1*. Die Verfassuug des Kleistheues.

ubrigeu Atheuern gleichgestellt \ doch dienten sie in besondern Truppen-

kcirpern; nur die Salaminier konnten bei der Niihe ihrer Insel leicht

in ihre Phylen eingestellt werden *.

Die Kleruehen bildeten eigene Gemeinwesen mit selbstandiger Ver-

waltung ihrer innern Gemeindeangelegeuheiten , sie waren aber den

athenischen Gesetzen und Volksbeschliissen , ebenso wie die andern

Burger, unterworten. Ihre Verfassung erscheint als ein getreues, nur

in verkleinerteni Mafsstabe entworfenes Abbiid der athenischen. Sie

hatten ihren Rat und ihre Volksversammlung, einen Archon als epo-

jaymen Beamten , einen Poleniarchos , Thesmotheten
,

Volksgerichte

u. s. w. s Die eigene Rechtspflege der Kleruchen war jedoch wahr-

scheinlich auf Bagatellsachen und die vor dem Gerichtshofe erl'olgende

Rechenschaitsabnahme ihrer Beamten beschr&nkt, Bonst hatten sie ihren

Gerichtsstand in A then *. Ebenso wenig hatten sie das Munzreeht 5
.

Ira 4. Jahrhundert wurde auch die Verwaltung der Kleruchien einer

unmittelbaren Auf'sicht unterworfen
;
indem die Athener ihnen Epime-

letai sandten, weiche sie zu iiberwachen und die lnteressen der Mutter-

stadt wahrzunehmen hatten 6
. Nach Leinnos schickten sie einen vom

Volke gewahlten Hipparchos, dem die dortigen Ritter unterstellt wuren 7
.

Fiir Salamis, das uberhaupt eiue engere Verbindung mit dem Mutter-

lande als die ubrigen Kleruchien hatte, wurde jahrlich in Athen ein

Archon bestellt und zwar im 4. Jahrhundert durch Losung *.

1) Salaminischer Volksbeachlufs, v. 2.

2) Eiue Liste gefallener Burger CIA. I, 443 umfafst uuter der Uberschrift

Ar^vtmv iy Mvq(*i<; Kleruchen aus rerschiedenen Phylen. Vgl. CIA. I, 444

.

Thuk. VII, 57 und dazu Foucart, Bullet, d. corr. hell. XII (1888), 6.

3) Vgl. die Klerucheu-Beachliiase : CIA. II, 591—594; Bullet, d. corr. hell.

VII, 154 ff; IX, 50 ff. und Naheres bei Foucart, Memoire 355 ff. 372 ff ; G. Gilbert,

Gr. Staatsaltert. I
7
, 508.

4) Vgl. CIA. I, 2-. 29 und die Ausfuhruugeu you M. Frankel in Bocklu* Sth.

Ath. II Anhang, S. 103, Anm. 710; G. Gilbert a. a. 0. 509.

5) M. Frankel a. a. 0., Anm. 704. Uber eiue uuter besondereu Verhaltnissen

wiihrend des mithradatischeu Krieges erfolgte Miinzpraguug der inibrischeu Kle-

ruchen vgl. Mitt. d. arch. Inst. VII, 148.

6) Bullet, d. corr. hell. IX (1885), 50. 54; Aristot. l*>n. 62, 2: ooat tmooteX-

Xorjtu ti(>xn) 2t*fi0>' 'i
Zxi'Quy u AtifAfov % IfA^oy xrX. Vgl. U. Kohier , Mitt,

d arch. Inst. VII , 267 ; Meinhold , De rebus Salaniiniis (Gottingen 1879,

Diss.) 27 ff

7) Ariatot. si&n. 61, 6: ztt90toyoiai *al Anu*uv i'nnaQx^, °s inipk-

AfiT«i ttSv Innimf tui,- iv Ar\fivm. Vgl. CIA. II, 14. 593; Hypereid f. Lykophr.

XIV, 2; Demosth. g. Phil. I, 27. Vgl. Foucart, Memoire 369 ff.

8) Aristot. U»n. 54, 8; 62, 2. Vgl. CIA. II, 469. 594. In dem aalamiuischen

Volksbeschlusse CIA. IV. 2, Nr. la steht v. 12: v <f* (»)oV a?xr>(yIa )- Ee iat
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448 ViertCK Kapitel.

Wie die Kleruchen ihre Gemcindeverwaltung nach dem Vorbilde

der Mutterstadt einrichteten, so verpflanzten sie aueh attische Kulte und
Feste nach dcr neuen Heimat, deren Kulte von ihnen ebenfalls gepflegt

wurden '. An den grofsen Dionysien und Panathenaien beteiligten sie

sich von Gemeinde wegen durch Scndung von Opt'ertieren und eines

Phallus *. So blieben sie itn engen Zusammenhange mit der Mutter-

stadt und bewahrtcn treu ihren Charakter als athenische Burger.

Durch die attische Kleruchie waren die Chalkidier inattgesetzt,

aber die Thebaner liihrten den Krieg weitcr und baten die Aigineten,

ihnen Hilic zu leisten. Wfihrcnd die Athener gegen die Hoioter im»

Felde standen, crschien die aeginetische Flotte ohne Kriegsorklarung

an der attischen Kiiste und pliinderte Phaleron und viele andere

Kiistendemen. Die Athencr konnten den Aigineten nichts anhaben, da

diese ihnen zur See weit uberlegen waren. Wann und wie die boiotiseh-

aiginetische Fehde beigelegt wurde, ist unbekanut 3
.

Auch die Lakcdaimonier gedaehten nach dem Abzuge des Kleo-

menes den Krieg fortzusetzen. Sie erkannten, dafs die Vertreibung des

llippias ein schwerer Fehler gewesen ware. Der Tyrann hatte sich

ihnen williahrig gezeigt, wahrend unter der Demokratie Athen einen

grolsen Aufschwung nahm und auch Sparta gegeniiber trotz des wahr-

scheinlich noch bestehenden Bundesverbaltnisses 4 onergisch und ertolg-

reich seine Selbstiindigkcit wahrte *\ Zugleich kam man in Sparta zu

der rberzeugung, dais die Orakel, welche zur Vertreibung der Peisi-

stratiden aufgeibrdert hattcn, durch Bestechung der Pythia erwirkt

worden waren K
, und Kleomenes holte a us der von ihm mitgenonmienen

Orakclsammlung der Peisistratidcn Spruehe hervor, die den Lakedai-

moniern viel Widriges seitens der Athener verkundigten 7
. Unter die-

sen Umstanden liefsen die Lakedaiinonier den llippias von Sigeion

kommcn, um ihn in Athen wieder ziun Tyrannen einzur?ctzen. Aut*

ihre Berui'ung versammelten sich sodann in Sparta Abgesandte der

Bundesstaaten , um iiber den attischen Kriegszug Beschlufs zu fassen.

wohl auch dor Archon der Kleruchie gemeint. Vgl. B. Keil, Hermes XXIX.
S. «17, Anm. 1.

1) CIA. II, 502-594. Xahcrc* b. Foucart. Mcmoire 381 ff. Vgl. dazu G. Gil-

bert, (ir. Staatsaltcrt. I
5
, 505, Anm.

T CIA. I, :J1: Schol. Aristoph. Wolk.

:i} Hdt. V, 7ft- -SI. 8ft— fto. Vgl. dazu Wilamowitz, Aristoteles II, 280 ff.

4) Vgl. S. :iftft, Anm. ].

5) Hdt. V, ftO-ftl.

«) Hdt. a. a. O. Vgl. S. HH1, Anm. 5.

7) Hdt. a. a. O. Vgl. 8. ;i*u, Anm 1.
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§ 18. Die Verfassung des Kleisthenes. 44»

Die Korinthier erhoben gegen das Vorhaben Spartas entschiedenen Wider-

spruch, und die Ubrigen Bundner schlossen sich ihnen einmiitig an

Obschon sie zwar, abgesehen von den Megariern, schwerlich wie jene,

eine lakedainionische Herrschaft uber Athen als eine Gefahr fur ihre

Autonomic betrachteten *, so stellten sie doch zu aufserpeloponnesischen

Heereszugen nur ungern ihre Kontingente, und sie roufsten auch eine

Steigerung ihrer mihtarischen Leistungen beftirchten, sobald die Lake-

daimonier Mittelhellas in den Bereich ihres Machtgebietes zu ziehon be-

gonuen hatten. Infolge der ablebnenden Haltung der BUndner sahen

sich die Lakedaimonier genotigt, von einem Vorgehen gegen Athen Ab-

stand zu nehmen. Hippias kehrte nach Sigeion zunick, obwohl ilim

von dem raakedonischen Konige Arayntas I. Anthemus und von den

Thessalern Iolkos angeboten wurde s
. Von Sigeion aus konnte er leichter

die Beziehungen zum Hofe des Grofskonigs pflegen. Nur noch mit

persischer Hilfe durfte er hoffen nach Athen zuriickzukeliren.

1) Hdt. V, 92-93. Ober die Rede des Korinthiers Sokles vgl. Bd. l», G39,

Anm. 3.

2) Vgl. S. 442.

3) Hdt. V, 94. Uber die Beziehungen des Peisistratos zu Makedonien vgl.

S. 323, Aum. 4, zu den Thessaleru vgl. S. 321, Anm. 3 uud S. 376, Anrn. 1.

Budolt. GrlechUctie Ge»chicht«. II. t. Aurt. 21>
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FUnftes Kapitel.

Die Perserkriege.

§ 19.

. Die Ionier im Kampfe rn.it den Lydern and Persern.

Cbersiclit fiber die Quellen und neuere Litteratur.

Der Bestand an gleichzeitigen Inschriften, die bis urn 600 hin-

aufreichen, ist ein geringer und setzt sich wesentlich aus Weih- und

Grabinschriften zusammen. Hervorzuheben sind aufser den Soldner-

Inschriften von Abu-Simbel und den naukratitischen Inschriften (vgl.

Bd. I», S. 477, Anm. 2 und S. 499, Anm. 4) die Weihinschriften auf

einem steinernen L5WCD und den Sitzen von Standbildern an der hei-

ligen Strafse vom Halen Panormos nach deni Apollon- Heiligtume der

Branchiden zu Didyma. IGA. Nr. 483 ff. Vgl. Bd. I", S. 306, Anm.

2 und S. 499, Anm. 4. Uber die Reste der Weihinschrift auf Saulen,

welche Kroisos ftir das Artemision zu Ephesos stiftete, vgl. IGA.

Nr. 493; Hicks, Historical inscriptions, p. 5; A. Kirchhoff, Stud. z.

Gesch. d. gr. Alphabets*, S. 21. BruchstUcke einer Weihinschrift des

Tyrannen Histiaios von Miletos: IGA., Nr. 490. Uber die Weih-

inschrift einer von dem Chier Mikkiades nach Delos gestifteten, von

seinem Sohne Archermos gearbeiteten Statue vgl. '/iip^u. dqx- 1888,

p. 73; Lowy, Inschr. gr. Bildhauer, Nr. 1; C. Robert, Hermes XXV
(1890), 445 ff. Uber die Stele des in Sigeion lebenden Prokonnesiers

Phanodikos vgl. S. 250 Anm.
Einige wichtige Angaben bieten die babylonischen und persischen

Keil inschriften.

Wertvolle Hinweise auf die Kulturentwickelung, aber auch auf

politische Ereignisse enthalten die BruchstUcke der Lyriker: des

V
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§ 19. Die lonier im Kampfe mit den Lydern und Persera. 451

Kallinos, Mimnermos, Alkaios, der Sappho, des Phokylides, desAmor-
giners Semonides und des Anakreon.

Die Hauptmasse des Materials liegt bei Herodotos vor (vgl.

iiber Hdt. Naheres die Quellenubersicht zu § 20). I, 6—56. 71—94

(ionisch-lydische Geschichten) ; 141— 176 (ionisch-persische)
;
III, 39—49.

54— 60. 120—128. 139—149 (Episoden iiber Polykrates von Samos
und dessen Nachfolger) IV, 1— 4. 83—144 (Skythenzug des Dareios);

V, 1—38. 48—51. 97—126; VI, 1—42 (Ereignisae nach dem Skythen-

zuge und ionischer Aufstand). In den lydisch - ionischen Geschichten

nehmen Sagen und Fabeln (Kandaules-Gyges , Kroisos-Solon u. s. w.)

einen breiten Raum ein. Auf die geschichtliche Erzahlung haben He-

rodots eigenc religiose und sittliche Anschauungen in Verbindung mit

der Tendenz delphischer Darstellungen einen erheblichen Einflufs aus-

geiibt ». In welchem Urafange er schriftliche Quellen, die ihm zweifel-

los vorlagen, benutzt hat, lafst sich nicht mit Sicherheit feststellen.

Man hat mehrfach angenommen, dafs er in seiner lydischen Geschichte

von dem Lyder Xanthos abhfingig ware*, der unter Artaxerxes I.

auf Grund sorgfaltiger Benutzung einheimischer Quellen vier Bucher

utvdurMt verfafste 5
. Diesem Werke folgte im wesentlichen unter stellen-

1) Vgl. R. Schubert, Kiinige von Lydien (Breslau 1884) 30 ff. 77ff.
; A. Hau-

vette, He'rodote et les Ioniens, Rev. des e*tudes gr. 1888
, p. 257 sqq. (der jedoch

in der Annahme einer durch die Bewunderung Athens bedingten Abneiguog Hdts.

gegen die lonier und einer Bevorzugung von Berichten , die ihnen ungiiustig

waren, za weit geht. Vgl. Bd. I*, 282, Anm. 1).

2) C. Hachtmann, De ratione inter Xanthi /ivftaxd et Herodoti Lydiae histo-

riam, Halle 1869, Progr.; A. Kirchhoff, Uber die Entstebungszeit des herodotiscben

Geschicbtswerkes (Berlin 1878) 30; P. Pomtow, De Xantho et Herodoto reruna

Lydiarum scriptoribus, Halle 1886, Diss. — Vgl. Athen. XII, 515 D: "fkpoQos 6

ovyyoatpevf ftvnfiovtvu avtov (Surdov) tug naXawitgov orrof xai 'Hoodorip rdf

(((poguas tfcJuixoio?.

3) Eratosthenes b. Strab. I, 49; XIII, 628; Dion. Hal. Arch. I, 28; n. r.

Got*. x«? 5; Suid. s. v. 8dv&o<; Miiller, Frgm. Hist. Gr. I, 36 ff.; IV, 628. —
Uber die mit Rucksicbt auf Athen. XII, 515D («J* IotoqH 8d*9o( 6 AvdcS * o

rd( els ttvx6v dvaqptQopivas laroqias ovyyiyga<pois Jtovioios i IxvtofiQaxiotv — vgl.

Bd. I*, S. 159, Anm. 3 — ^AQtifttov yyolv 6 Kaoavdgsi>s iv t$ nepi avayatyijc

pip'Mwv, dyvour or* "EtpoQof 6 avyyQatptvg xrX.) von Welcker, Kl. Schr. I, 431 ;
Ep.

Cyklus I
?
, 70 mit Unrecht angezweifelte Echtheit und den erheblichen Wert der

Fragrnente des Xanthos vgl. A. v. Gutschmid, Jahrb. f. kl. Philol. XCV (1867),

750; KleineSchriften IV, 307 ff.; H. Lipsius, Quaest. logographicae (Ind. schol.

Lips. 1885/6) 12 sqq.; Pomtow a. a. 0.; J. Kaerst, Burs. Jahresber. 1889 I, 323. —
Xanthos benutzte, wie Gutschmid a. a. 0. 314 zeigt, aetiologische Lokalsagen,

Familientraditionen, annalistische Aufzeichnungen und an der Wand der Konigs-

burg zu Sardeis befindliche Konigsverzeichnisse.

29*
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Funftcs Kapitel.

weiser Mitbenutzung finer rhetorischen Bearbeitung Herodota Niko-

U03 von Damaskos 1
. Herodotos Darstellung weicht aber stark

von Xanthos ab und ist zweifellos von ihm ganz unabhangig. Der

Knhinen seiner iiltern lydischcn Geschiehte zeigt deutlich griechischeu

Ursprung. Im besundem wurzelt die Zuriicktuhrung der altera lydi-

sehen Dynastie aut Herakles in griechischer Sage 2
. Zu den Quellen

Herodots gehiirte wahrscheinlich Hekataios oder ein.von diesera ab-

hangiger Autor 3
. Audi tur die Geschiehte des ionischen Aufstandes,

die in einem tur Ari^tagoras , den Fiihrer desselben, durchaus feind-

lichen Sinne gebalten ist, diirtte Herodotos vielfacb aus Hekataios ge-

schopft haben *. Die Erzahlung des von Dareios unternomraenen

^kythenzuges tragt einen sagenhaften Charakter und ist augenschein-

lieh aus verschiedenen, teilweise sich widersprechenden t berliet'erungen

zusammengearbeitet 6
.

1) Miiller, Frgm. Hint. gr. Ill, 370 ff. Uber die Benutzung Hdts. iu der Ge-

schichte des Kroisos ;
Frgm. 67. 68, vgl. C. Jakoby, Comment, phil. sem., Lips.

1874, p. 191 ff.; Schubert, Konige von Lydien 120 ff. ; A. v. Gutschmid bei Noldeke,

Auf-Utze zur pers. Gesch. (Leipzig 1887) S. li), Anm. 3.

2) Bernh. Heil, Logographis, qui dicuntur nuin Herodotus usus esse videatur,

Leipzig 1884, Diss.; Sehubert, Konige von Lydien 28 ff.; A. v. Gutschmid, KJ.

Schrift. IV, 311; Ed. Meyer, Forsch. zur alten Gesch. I i_Halle 1892), 167 ff.

3) Ed. Meyer a. a. 0. 169ff. : Gutschmid a. a. 0. Uber die Benutzung des

Hekataios durch Hdt. vgl. ferner H. Diels, Hermes XXII (18X7), 411 ff.

4 Hekataios riet vom Aufstande ab. Hdt. berichtet iiber seine Teiluahme

an vertraulichen Besprechuagen , die ihrer Natur nach geheim sein mufsten. V,

36, 121-126.

5) Nach A. v. Gutschmid, Kleine Schrft. HI (1892), 435ff. hatte Hdt mit einer

skythibchen Quelle «ine ihm aus der innerasiatischen Handelsstrafse zugegangene

Nachricht uber die Verbrennung der Stadt Gelonos im Budiner - Lande und eine

persische LTberli* ferung verbunden. Dazu ware dann eine fur Miltiades ein-

genommene, gegen die Ionier zugespitzte Erzahlung griechischen Ursprungs ge-

kommen. Uber den sageuhafteu Charakter der Uberlieferung und ihre, soweit sie

auf skythische Quelle ubergeht, mindestens teilweise Ubermittelung durch pontische

Griechen vgl. auch Duncker, Gesch. d. Altert. IV'*, 498 ft.; H. Matzat, Hermes

VII (1871), 465; Mair, Das Land der >kythen bei Hdt. I (Saaz in Bbhmen 1884,

Progr.\ 17. — Die Angaben Hdts. uber das Skythenland sind mit fabel-

haften Zuthateu durchsetzt, aber im ganzen recht wertvoll. Zeufs, Die Deutscheu

und die Naehbarstfimme ^Miinchen 1837) 275—305; K. Neumann, Die Hellenen

im Skytheulaude. Berlin 1855; Mullenhoff, Uber die Herkimft und Sprache der

pootbohea Skytheo and Sarmaten, Ber. d. Berl. Akad. 1866, S. 549-576: K. E.

\ T. i. i . Hist. Fragen mit Hilfe der Naturwissenschaften beantwortet (1873)

62—111 ; Mate a. a. O. 8aazer Programme 1884—1886; W. Tomaschek, Kritik

i Utsstsa Niiohrichten iiber den skythiscben Norden, Ber. d. Wiener Akad
,

Bd. CXVI1 1888), 1—70; C. Reichardt, Landeskunde von Skythien nach Hdt !



§ 19 Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persern. 45*

Ilerodotos gehorte zu den Quellen des Ephoros, der in dem
zweiten Teile dea 9 Buches von Diodoros benutzt wurde l

. Auch

bei Trogus Pompeius (Iustin I, 4 — 10; II, 1— 3. 5) ist fur die

persische Geschichte einschlielslich der lydischen vieles aus Ildt , anderes

jedoch aus Ktesias (vgl. die Quellenubcrsicht zu § 2o) entnommen

und einzelnes aus einer dritten Quelle hinzuget'iigt. Manchcrlei An-

zeichen sprechen dafiir, dafs Trogus diese Quellen nicht selbst zu-

sammenarbcitete, sondern unmittelbar aus den Persika des Deinon
von Kolopbon schopf'te *. Auf Ktesias geht ferner das Brucbstiick

des Nikolaos aus Damaskos iiber Kyros zuriick (Mtiller, Frgm. Hist.

Gr. Ill, 390 ff.).

Der iibrigc Quellenstoff besteht aus einzelnen Angaben bei Ari-

stoteles (fur die Verlassungsgeschicbte), Strabon, Plutarchos, Polyai-

nos u. s. w., die von verschiedenem Werte und Ursprung sind

Jicnere Lttteratur.

Thirlwall, Hist, of Greece II, Cbap. 14; Grote, Gesch. Griech.

II*, lG8ff. 454 ff.: E Curtius, Gr. Gescb. I 8
, 405 55Gff; M. Duncker,

Gescb. d. Altert. IV\ 490 ff.; V\ 504 ff; VP, 273 ff. 50-iff; Vll 5
,

24 ff; Ad. Holm, Gr. Gescb. I, 382 ff; II, iff. Beloch, Gr Gescb. I,

290ff 316ff 342ff; Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 293ff. 389ff

39* ff. 470 ff.

H Weifsenborn, Der Aufstand der Ionier und der Zug des Mardonios,

Hellen II (Jcnu 1844), 87 ff; V. Posseldt, Quae Asiae minoris orae occi-

dentalis sub Dareo fuerit condicio, Konigsberg 1879, Diss.; P. Krumbholz,

De Asiae minoris satrapis persicis, Leipzig 1883, Diss.; R. Schubert,

Gesch. d. Kiinigc von Lydien, Breslau 1884 (vgl. dazu A v. Gutschmid,

Giitting. gel. Anzeig. 1885, Nr. 6, S. 233 ff. = Kleine Schrift. Ill, 473 ff);

C. M. Columba, Studi di Filologia e di storia, Vol. II. Le rclazioni

politiche tra la Persia e gli stati greci Palermo 1889. — Uber den

Skytbenzug vgl. W. H. Kolster, Das Land der Skythen bei Herodot

und Ilippokrates und der Zug des Dareios, Jabns Archiv XII (1846),

Halle 1889, Diss.; C. Krauth, Das Skythenland nach Hdt., Jahrb. f. kl. Philol.

CXLI (1890), 1-23; A v. Gutachmid, Kleine Schrft. Ill (1892), 421 ff.

1) Ephoros Frgm. 100 = Diod. IX, 32 (nicht aus Hdt.). Vgl. im ubrigen

S. GO, Anm. 1 auf S. 61.

2) A. v. Gutschmid, Die beiden crsten Biicher des Pompejus Trogus, Kleine

Schriften V (1894), 32ff. Vgl. gegen die Annahme einer unmittelbaren Benutzung

Deinons die Bemerkung Noldckes, Aufsatze zur pers. Gesch., S. 13, Anm. 2. Vgl.

iibrigens auch II. Wolffgarten, De Ephori et Dinonis historiis a Trogo Pompeio

expressis, Bonn 1868, Diss.
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454 Funftes Kapitel.

568 ff; XIII (1847), 5ff.; F. Voigt, Hist, geogr. Studien. I. Der Zug

des Dareios gegen die Skythen, Berlin 1854, Progr.; K. Neumann,
Die Hellenen im Skythenlande, Berlin 1855; Fr. v. Smitt, Uber den

Feldzug des Dareios gegen die Skythen. Eine hist, strateg. Unter-

suchung. Bulletin de l'Acad. imp. des sciences de St. Petersb. VIII

(1865), 316ff.; G. Mair, Das Land der Skythen bei Herodot. III. Der

Feldzug des Dareios, Saaz in Bohmen 1886, Progr. Vgl. ferner die

S. 452, Anm. 5 angefuhrten Schriften.

a.

Die Ionier waren vom 9. bis zum 7. Jahrhundert die Haupt-

trager der kulturgeschichtlichen Entwickelung Griechenlands. Sie schu-

fen aui' aeolischer Grundlage das Epos und nahmen auch an detn Auf-

bliihen der lyrischen Dichtung einen hervorragenden Anteil. Durch

das Epos wurde das Ioniscbe zur altera Litteratursprache der Grie-

chen. Von Ionien aus verbreitete sich die Schrift und die Miinz-

pragung l
. Letztere bewirkte die in ganz Griechenland fiihlbar wer-

dende, in manchen Gegenden von schweren Krisen begleitete Umwan-
delung der Katuralwirtschaft in die Geldwirtschaft. In den ionischen

Stadten konzentrierte sich der Uufserst gewinnrcichc Handel mit dem

Orient. Iavan wurde darum bei den Asiaten zum Volksnamen fiir alle

Griechen *. Die Ionier unterhielten rege Ilandelsverbindungen ebenso-

wohl mit den Phoenikiern, wie mit den Lydern, deren reiche

Konigsstadt Sardeis den Endpunkt der grofsen Strafse aus dem iunern

Asien bildete und der Hauptsitz der alteu lydischen Industrie war.

In den Wollenwebereien und Farbereien Lydiens wurden bunt gewirkte

Decken und farbenpr&chtige Gewftnder hergestellt, aus den Werk-

statten der Gold- und Silberarbeiter gingen Schmucksachen und kost-

bare Gerate hervor 3
. Die Lyder galten als diejenigen , die zuerst

Kram - und Hausierhandel betrieben batten *. Man schricb ihnen

auch, anscheinend mit Recht, die erste Pr&gung von Miinzen zu. Jeden-

falls begann die lydische Weifsgoldpragung schon in der crsten Halite

des 7. Jahrhunderts und etwa gleiclizeitig mit der ionischen 5
.

1) Vgl. Bd. V, 491ft.

2) Vgl. Bd. I», 283, Anm. 5.

3) Menke, Lydiaca (Berlin 1843) 36ff.; Blumner, Die gewcrbUche Thatigkeit

der Volker des kl. Altert. (Preisschrift d. Jablonowskischen Gesellsch., Leipzig

1869), S. 35 ; Buchsenschutz, Die Hauptstatten des Oewerbefleifses im Id. Altert.

(Preisschrift d. Jablonoirskischen Gesellsch., Leipzig 1869), S. 42. 84; Perrot et

Chipiez, Hist, de Tart dans l'antiquite* V (1890), 292 sqq.

4) Hdt. I, 94: ngaiioi cfi xai xannkoi iyivorxo.

5) Vgl. Bd. I\ 8. 493, Anm. 3.
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§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persern. 455

Die Ionier flihrten nicht nur die Erzeugnisse der orientalischen

Industrie nach dem Westen aus, sondern sie erzeugten auch friih-

zeitig selbst gewerbliche Produkte fakrikuiafsig fiir die Ausfuhr. Es
entwickelte sich in den kleinasiaiiscben Griechenst&dten namentlich

Wollenweberei und Farberei, dann Erzgiefserei, Fabrikation von Mo-
beln und allerlei Hausgerfit, endlich Topferei, die teils feinere Vasen

und Schalen, teils grofse Thongetiifse fur die Wein- und Olausfuhr her-

stellte. Die Milesier vertrieben ihre kostbaren wollenen Gewander und

Teppicbe bis nach Sybaris, und durch Vermittelung der Sybariten

fanden die niilesischen Luxuswaren guten Absatz bei den Etruskern l
.

An der Einfabrt in den tief einschneidenden latmiscben Golf und

gegenuber der Maiandros-Miindung belegen, sowie im Besitze einer treff-

lichen Hafenbucht war M i 1 e t o s * das natiirliche Emporion der trucht-

baren Maiandros-Ebene und des ganzen nordlichen Rariens. Friihzeitig

nabm es unter den ionischen Stadten die erste Stelle ein. In der zwei-

ten Halfte des 7. Jahrhunderts erstreckten sich die niilesischen Handels-

beziehungen vora Pontos im Norden bis nach Agypten im Siiden und

Italien im Westen 3
. Ebenso weit dehnten die Samier und Phokaier

ihre Seefahrten und Handelsverbindungen aus 4
.

Bei dieser merkantilen und industriellen Entwicklung wurden die

Stadte volkreicher. Ein zahlreicher , wohlhabender Biirgerstand er-

wuchs neben dem Adel 6
, der im Laufe des 8. Jahrhunderts das

Konigtum beseitigt hatte und in der Form mehr oder minder strenger

Oligarehieu das Stadtregiment ftthrte 6
. Da Handel und Industrie einen

1) Vgl. Bd. I*, 8. 400. Decken und Purpurstoffe wurden auch in Chios her-

gestellt, wo sich ferner Erzgiefserei und eine Fabrikation von Mobeln und grofsen

Thongefafsen fiir die Weinausfuhr entwickelte. Vgl. Ruchsenschiitz , Die Haupt-

stiitten des Gewerbefieifses u. s. w., S. 21. 41. 57. G7. 85; Bliimner, Die gewerb-

liche Thiitigkeit u. s. w. 45. Erzgiefserei wurde ferner in Samoa betrieben, in

Lesbos stellte man Miscbkriige und Trinkgefiilsc' aus Erz und Glaa her (yg\.

Buchsenschutz, S. 41; Bliimner, S. 45. 47), in Ephesos Gold- und Silbersachen,

Bowie Salben (Buchaenschtitz, S. 43. 67. 97 ; Blumner 37). In Bhodos verfertigte

man Vuseu und allerlei Metallwaren (Bd. I
3
, 35G; Buchsenschutz 22. 41; Blumner

50) , Kos erlangte Ruf durch seine Weberei , Farberei und Salbenfabrikation

(Bd. P, S. 360, Anm. 2), Knidos durch seine Thongefafse (Bd. P, S. 361, Anna. 3

uud S. 410).

2) Vgl. Bd. I
s
, 304.

3) Vgl. Bd. I
s
, 442. 464 ff. 478 ff.

4) Vgl. Bd. I
1
, 442 und die daselbst angefuhrten Schriften; P, 432 ff. 490.

5) Vgl. Bd. P, 627.

6) In Miletos trat an die Stelle des Konigtums der Neleiden (Bd. P, 305)

eine Oligarchic, an deren Spitze ein Prytanis mit weitreichenden Machtbefugnissen

stand. Aristot. Pol. V. 5, p. 1305a, t. 16. Eine, wahrscheinlich in Didyuia
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reichern Gewinn als die Bodenwirtschaft abwarfen, so ging der grund-

besitzendc Adel vielfach in einen kaufmfinnischen iiber und salt sich

genotigt, die biirgerlichen Kaufleute als gleichberechtigt anzuerkennen.

Das Geld begann den Mann zu machen und das Blut zu raischen *.

Es gab ferner die Mittel, die unter dem Einflusse des iippigen Lebens

der Lyder gesteigerte Neigung zu Glanz und Genufs in hoherm Mafse

zu befriedigen. lonischer Luxus, namentlich Kleiderprunk, drang weit

und breit in die reichen Klassen der hellenischen Welt ein *. Infolge

des Aufbliihens einer fabrikmaTsig betriebenen Industrie und der immer

mehr Platz greifenden Anschauung, dafs die gewerblicbe Handarbeit

eines freien Burgers unwlirdig ware, gewann zugleich die Sklaven-

arbeit grofsere Ausdehnung, und es vermehrte sich stark die Zahl der

Kaufsklaven. Die Sklaverei bekam fiir das soziale Leben hohere Be-

deutung und verminderte die Erwerbsfkhigkeit der Kleinbiirger. Zahl-

reicher wurde in den Stadton auch die Klasse der Fremden, die sich

zum Betriebe von Handel und Gewerbe als ortsangehdrige Beisassen

und Schutzverwandte niederliefsen s
.

Eine neue Epoche fur das lydische Reich und eine Wendung in

den Beziehungen desselben zu den Ioniern trat mit einem Dynastie-
Wechsel in Lydien ein. Das alte, von den Griechen auf Herakles

zuriickgefiihrte Herrscherhaus 4 wurde durch eine Palastrevolution ge-

sttirzt, indem der Merranade Gyges den Konig Sadyattes (Kandaules) 6

(Bd. I
1
, S. 306, Anm. 2) ausgebildete Legende iiber das Ende des Konigtums bei

Nikol. Dam. Frgm. 54, Miiller III, 388; Konon Narr. 44. - In Ephesos und

in Erythrai ging das Konigtum in eine Oligarchic des koniglichen Geecblechtes

der Androkleiden oder Basiliden iiber. Vgl. Bd. P, 308, Anm. 1 und S. 314,

Anm. 5. Ebenso hcrrBchfcn iiber Mytilene die Penthiliden Vgl. Bd. P, 273,

Anm. 5; S 27G, Anm. 3 und S. 508, Anm. 1. In Samoa folgte auf das Konig-

tum die Oligarchic der Grundherren oder ytaifidpot (ygl Bd. P, 316, Anm. 3) in

Kolophonund Kyme eine Oligarchic von 1000 Reichen. Vgl. Bd. P, 310,

Anm. 6 und S. 508, Anm. 8 In Kyme crhielt sich nach Ps. Herakleides Pont.

(Aristoteles) Miiller II, 216 und Pollux IX, 83 die Monarchic bis zum Beginne

des 7. Jahrhunderts. Vgl. Gilbert, Gr. Staataaltert. II , 157 , Anm. 2. Oligarchie

in Chios und Knidos: Aristot. Pol. V. 6, p. 1306b, v. 5. Vgl. iiber das Konig-

tum in Chios Bd P, S. 314, Anm. 1 und 5.

1) Vgl. Bd. P, 507, Anm. 5; 627; II, 186, Anm. 3; 243.

2) Vgl. Bd P, 503, Anm. 2

3) Vgl. Bd. P, 627.

4) Ed Meyer, Forsch. zur alten Gesch. I (Halle 1892), 167.

5) Kandaules heifst der letzte Konig aus dem alten Hause bei Hdt. I, 7ff.,

die Ionier nanntcn ihn nach Hdt. Myrsilos. Nikol. Dam. Frgm. 49, Miiller

. Gr. Ill, 383 ft*., der aus der einheimischen
,
guten Uberlieferung (Xanthos)

nt ihn Sadyattes. Kandaules war der lydische Name des Hermes.
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erraordete und dessen Gattin heiratete. Die Anhanger des Konigs-

hauses griffen zwar zu den Waffen, abcr Gyges wurde gchliefslich als

Konig anerkannt, nachdem sich das delphische C)rakel fur ihn aus-

gesprochen hatte i
. Uber die Zeit des Dynastie-Wcchsels liegen drei

Hipponax Frgm. 1 b. Bergk, P. L. Gr. II
4
, 400 (Tzetz. in Cramers Anecd. Oxon.

Ill, 351, 7); Hesych. s. v. Kayttavkn(. Vgl. Hofer, Roschers Mythol. Lex. II,

S. 947, Art. Kandaules. Nach Gelzer, Rhein. Mus XXXV (1880), 517, Anm. 2

ware Kandaules der sakrale Beiname des Konigs gcweseu.

1) Uber den Dynastiewechsel licgen vier verschiedene Berichte vor. 1) Hdt.
I, 8— 13. Die Erzahlung ist romanhaft und zeigt Parteinahme fiir Gyges. Wahr-
scbeinlich stammt sie aus dclphischer Quelle. Vgl. Schubert, Konige von Lydien,

S. 30 ff. In einer Uberarbeitung findet sich diese Erzahlung bei Trogus Pom-
peius (Iustin I, 7). Vgl. dazu A. v. Gutschmid, Kleiue Schrft. V (1894), 53.

2^1 Nikolaos von Damaskos, Frgm. 49 Muller, Frgm. Hist. Gr. Ill, 383 ff.

nach den Lydiaka des Xanthos (vgl. S. 451, Anm. 3) gicbt eine ebenfalls roman-

hafte , aber von der herodotischen Uberlieferung stark abweichende und unab-

hangige Erzfihlung ^vgl. S. 452, Anm. 2), die namentb'ch Sympathie fur die K6-

nigin Tudo (Trydo. Vgl. Gelzer, Rhein. Mus. XXXV, 515, Anm. 6) zeigt. Vgl.

Schubert, Konige von Lydien, S. 29. Obwohl die Konigin und Gyges bei Xan-

thos eine ganz andere Rolle spielen als bei Hdt., so hat in bciden Quellen Gyges

schliefelich nur die Wahl, selbst zu sterben oder den Konig zu toten. Beide

Quellen stimmen ferner darin iiberein , dafs Gyges den Konig im Schlafe er-

mordete und die Konigin heiratete. Diese Ubereinstimmung mag in den Thatsachen

begrundet sein. 3) Platon, Pol. II, 359; X, 612 bietet die Sage von einem

unsichtbar machenden Ring, den Gyges findet. Mit Hilfe desselben gelingt cs

ihm, die Konigin zum Ehebruche zu verfuhren und von ihr unterstiitzt, den Konig

zu toten. Diese Sage hat, wie schon Stein zu Hdt. I. 12, 8 und nach ihm Ed. Meyer,

Gesch. d Altert. II, § 294 Anm. bcmerkt hat, auf die Entstehuug der hero-

dotischen Uberlieferung einen unverkennbaren Einflufs ausgeiibt. 4) Plut.

Quaest. gr. 45, p. 302 wilt erklaren, warum der Zeus Labrandeus zu Mylasa

das Doppelbeil tragt. Hcrakles hatte das Schlachtbeil der Hippolyte der Omphale

geschenkt. Alle lydischen Konige fuhrten dieses Beil, bis Kandaules es einem

seiner Genossen gab. Als Gyges vom Konige abficl, kam ihm Arselis aus Mylaaa

zuhilfe, totete den Kandaules und dessen Genossen, brachte das Beil als Beute-

rtiick zuruck, stiftete dem Zeus eine Bildsaule mit dem Beile und nannte den

Gott Labrandeus, denn Aaftve bedeutete im Lydischen Beil. Obwohl Gelzer,

Rhein. Mus. XXXV, 528 diese Uberlieferung als die wirklich geschichtliche bc-

trachtet und auch Schubert a. a. 0. , S. 31 ff. sie mit der Relation des Xanthos

nnd Hdt. (in unglucklicher Weise) zu vereinigen sucht, so handelt es sich doch

offenbar nur um eine aetiologische Fabel ohne historischen Wert. Vgl. Ed. Meyer,

Gesch. d. Altert. I, § 454 Anm. — Nach Hdt. I, 13 griffen die Lyder, unwillig

fiber die Ermordung, zu den Waffen. Die Angehorigen des Gyges und die ubrigen

Lyder einigten sich dahin, die Entscheidung dem delphischen Orakel zu iiber-

tragen. Dieses entscheidet fiir Gyges, worauf derselbe als Konig anerkannt wird.

Auch nach Nikol. Dam. fragen die Lyder in Delphi an, und der Spruch des

Orakel 8 ist mafsgebend. Sowohl bei Hdt. als bei Nikol. Dam. hat das Orakel den
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verschiedene Ansatze vor. Nach Xanthos kam Gyges 01. 18 (708/5)

zur Regierung, nach einer auf Angaben Herodots beruhendcn Recbnung

im Jahre 7 1 7 6, nach den christlichen Chronographen im Jahre 699. Allein

diese AnsUtze beruhen nur auf der gewohnlichen
,
ungefahren Berech-

nung nacli Geschlechtern und sind ebenso wenig geschichtlich, wie die

auf willkiirlichen Kombinationen beruhenden Regierungszeiten der ein-

zelnen Konige. Nur die vierzehn oder fUnfzehn Jahre des Kroisos

werden geschichtlich sein. Jedoch steht so viel fest, dafs Gyges als

Zeitgenosse des Archilochos in der ersten Halite des 7. Jahrhuuderts

regierte und nach assyrischen Angaben noch nach 660 lebte l
.

Zusatz «« HgaxXedJijOi ii<ns J^ei d toy niftmoy anoyoyoy rvyeu (Nikol. Dam.:
on roic HQaxkeidatt ei< nifAnr^y ytyc'ty tjxot tlois xxX). Das ist eine fast wort-

liche Einlage aus Hdt., die einheimische Uberlieferung des Xanthos kannte kein

von Herakles sich ableitcndes Konigsgeschlecht (vgl. Ed. Meyer, Forscb. zur alien

Gescb. I, J 67). Natfirlich liegt ein vaticiuium post eventurn vor. Die libcraus

reicben Gaben, die Gyges nacb Delphi stiftcte (Hdt. I, 14) beweisen , dafs cr dem
Heiligtume viel verdankte und auf die Gunst desselben bohen Wert legte, aber

die delpbische Quelle Ucrodots hat gewifs die Bedeutung der Rolle, welcbe das

Heiligtum bei dem Dynastiewechsel spielte, etwas Ubertrieben.

1} Cber Gyges als Zeitgenosse des Archilochos und den Bericht des Assyrer-

konigs ABsurbanipal vgl. Bd. I, S. 459 Anm.

Nach Hdt. I, 7. 14. 16. 25. 26. 86 regierten die fiinf Mermnaden von Gyges

bis Kroisos zusammen 170 Jahre, niimlich: Gyges 38, Ardys 49, Sadyattes
12, Alyattcs 57, Kroisos 14 (nicht 14 Jahre und 14 Tage, wie man irrtum-

lich aus Hdt. 1 , 86 geschlossen hat. Vgl. Joh. Toepffer
,

Quaest. Pisistrateae,

Dorpat 1886, Diss., S. 119, Anm. 1). 170 Jahre sind rund fiinf Generations

zu 33J Jahren; den Uberschufs von drei Jahren fiber die genaue Zahl 167

konnte man dann in Delphi als dreijahrige Gnadenfrist erklaren, die Apolloo

den Mermnaden fiber die nengutftevrj , d. h. den ihnen zustehenden fiinf yereat

gewahrt hiitte. Hdt I, 91. Vgl. dazu Schoene, Hermes IX, 496; Ed. Meyer,

Forsch. zur alten Geschichte 1 (Halle 1892), 166, Anm. 1. Diese 170 Jahre

vcrteilte man nach einer durchsichtigen ZahlenBpekulation unter die einzelnen

Konige. Naheres dartiber bei Schubert, Konige von Lydien, S. 18 ff. Die 505
Jahre, welche die lydischen Konige vor Gyges nach Hdt. I, 7 inl dvo re xai

eixoat ytvtaf th'dQujy geherrscht haben sollen, beruben auch nur auf einer von
Hdt. einfach angenommenen sagengeschichtlichen Generationsrechnung eines Autors,

der den Anfang der sogenannten Herakleideudynastie darnach bestimmte, dais er

Herakles 900 Jahre vor seine Zeit setzte, und das Ende nach der Konigsreihe der
Mermnaden feststellte. Vgl. Ed. Meyer a. a. 0. 162 ft

Neben der Konigsliste Ilerodots liegt noch die der Chronographen vor,

namlich bei Euseb. ed. Schoene II, 78—94; Synkellos ed. Bonn. I, 455, in den
Excerpt, lat. Barb. 44 b bei Euseb. I Append., p. 220, bei Malalaa ed. Bonn. I,

151. 153 und Cedrenus, p. 136c. Die Liste geht auf die des Sexi. Iulius Afri-
can us zuriick, die wahrscheinlich in der des Xanthos wurzelt. Vgl. Gutschmid
Gott. gel. Anzeig. 1885, Nr. 6, S. 233 ff. = Klein. Schrft. Ill, 474. Nach dieser
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Die neue Dynantie schlug eine offensive auswiirtige Politik ein.

Die Mehrung dea Keiches war ein geeignetes Mittel, ihr Ansehen im

Liste regierten die funf Mermnaden nur 153 Jahre, niimlich: Gyges 36, Ar-
dys 38, Sadyattes 15, Alyattes 40, Kroisos 15. Die kleinen Aude-
raogen einzelner Poateu im XQovoyQatp. avvxouov b. Euseb. ed. Scboene I, Append.

92; in der Series reguin ebenda p. 14, bei Hierouym. ebeuda II, 77 ff. u. 8. w.

aind nur Varianten der Liste des Africanus, welche ein anderes SchlufBj'ahr (548.

545. 543) erreicben solleu. Vgl. Schubert, Konige von Lydien a. a. 0., S. IGff.:

Erw. Rohde, Rhein. Mus. XXXIII, 196 ff.: Gelzer, Iul. Africanus I, 219 ff. — Die

153 Jahre sind wiederum nichts weiter als fiinf yevea(
t
aber zu je 30 Jahren, mit

Hinzufiigung der drei Gnadenjahre, und die Regierungszeiten der einzelnen Konige

beruhen ebeufalls nur auf Zahlenspekulation. Vgl. Schubert, Konige von Lydien,

S. 15.

Den Ausgangspuukt fiir die lydische Chronologie bildete das Ende

des Reiches und der Fall von Sardeis, den die Chrouographen in 01. 58, 3

= Herbst 546 setzten. Diese Chronologie haben Apollodoros und Sosikrates

(vgl. Bd. 1", 638 Anm.), sie findet sich auch bei Euseb. Vers. Ann. 1470 =
547/6; Hieron A. B. S. Abr. 1470. 1468. 1471 Schoene und bei Solin ed. Momm-
sen, p. 30, 13 (01. 58). Naberes bei Unger, Kyaxares und Astyages, Abbdl. d.

bayer. Akad. Phil. Hist. CI., Bd. XVI (1882), S. 237 ff. Die raeisten neuern Ge-

lehrten haben diesen Ansatz angenommen, Grote, Gesch. Griech. II*, 466 ; E. Cur-

tius, Gr. Gesch. I
6
, 571; Ad. Holm, Gr. Gesch. I, 404, Aum. 12; Belocb, Gr.

Gcscb. I, 296, Anm. 1; Ed. Meyer, Geach. d. Altert. I, § 502; Gelzer, Rhein.

Mus. XXX, 242; DieU, Rhein. Mus. XXXI, 16 und 20; Schubert, Konige von

Lydien I' 9; Evers, Das Emporkommeu der pers. Macht unter Kyros (Berlin

1889), 8. — Duncker, Gesch. d. Altert. IV 6
, 326 kommt dagegen auf das Jahr

549, weil bei dem Brande des delphischeu Tempels im Jahre 548/7 (vgl. S. 386,

Anm. 4) die Geschenke, die Kroisos vor dem Feldzugc gegen Kyros nach Delphi

stiftete, bereits bescbadigt wurden. Hdt. I, 50. 51. Ware das vor dem Falle von

Sardeis gescheben, so hiitte Hdt. dieses ungiinstige Vorzeichen schwerlich uner-

wahnt gelassen. Hdt. I, 90. Allein, was Hdt. a. a. 0. uber die Botschaft des

Kroisos und die Antwort des Orakels erz&hlt, ist offenbar nur eine von Delphi

in Umlauf gesetzte Verteidigung , in der jener Brand nicht erwahnt zu werden

brauchte. Aufserdem redet Hdt. nur von der Beschadigung eiues goldenen Lbwen.

Da ferner die Pflege der Verbindung mit Delphi iu dem Hause der Mermnaden

seit Gyges traditiouell war, so ist es immerhin fraglich, ob Kroisos alle seine Weib-

geschenke erst mit Rucksicht auf den Krieg gegen Kyros stiftete. Ubrigens war

nach dem Falle des Mederreiches im Jahre 550 dieser Krieg eine so nahe liegende,

wicbtige Frage geworden , dafs sich Kroisos mit ihr schon vor 548/7 besch&ftigt

haben mufs. Gegen Duncker vgl. Schubert a. a 0., S. 109 und Budinger,

Ber. d. Wiener Akad. XCII (1878), 203ff. Zusammenstellung der ver-

achiedenen Ansatze des Falles von Sardeis durch neuere Gelehrte,

die zwischen 557 und 634 schwauken, bei Budinger a a. 0., S. 197, der mit

Rucksicht auf Angaben der pari*chen Marmorchronik (vgl. S. 12) uud in Xeno-

phons Kyrupaidie, die auf den lydischen Krieg unmittelbar den babylonischen

vom Jahre 5iJ8 folgen lafut, den Fall von Sardes in das Jahr 541/0 setzt Die

Ausfuhrungen Biidingers siud allerdings keineswegs zwiugend (vgl. Schubert

*
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Reiche zu heben und zu sichern. Bei der Bedeutung des Handels and

der Industrie in Lydien war eine unniittelbare Verbindung mit dem

Meere fiir das Land von grofsem Interesse. Gyges ging daher gegen

die ioniscben St&dte vor, welche den Zugang zur Kiiste versperrtec

und die gewinnreiche Vermittelung des Handels zwischen der >ec iuvi

a. a. O. ; A. Holm, Burs. Jahresber. 1880 III, 315), aber zu demsclben Ergebuie*

ist dann auch Job. Tocpffer, Quaest. Pisistrateae (Dorpat 1886, Diss.) 115ff. p-

kommeu.

Wer dem Datum des Apollodoros und Sosikratea fur den Fall vod Sardeis =

Herbst 546 folgte und mit Hdt. 170 Regierungsjahre der Mermnaden annabm.e:

bielt 547/6 als letztes Jahr des Rroisos und 717/6 als lctztes des Kandaules. Ypl.

Plin. H. N. XXXV, 35: duodevicesima olympiade interiit Candaules aat ut qui-

dam tradunt eodem anno quo Romulus = 717 (vgl. dazu Ed. Mer?r.

Forsch. zur alten Gesch. I, 161, Anm. 1). Diese Datieruug, namlich ntfl tv

oxTtoxttufexiirr,* akvpniaia (= 720/17) hatte nacb Clem. Alex. Strom., p. 3!^P

auch Dionys. Hal (vgl. dazu Bd. I', S. 458, Anm. 6 und A. v. Gutschmid, Goft

gel. Anz. 1885, Nr. 6, S. 234 = Kl. Schrift. Ill, 474). Allein daraus folgt noch

nicht, dafs Hdt. selbst den Fall von Sardeis in das Jahr 546 setzte. Freilicb if.

anderseits bei der von Hdt. befolgten Komposition kein Gewicht darauf zu leget,

dafs nach I, 59 und 6") Peisistratos bereita zum dritten Male iiber Atheu berrscbte.

als Kroisos sich nach der Buudesgenossenschaft der machtigsten Hellenen amsah

Peisistratos kam im Jahre 539/8, vielleicht schon einige Jahre friiher zum drittet

Male zur Herrschaft. Vgl. S. 319 Anm.

Xanthos sctzte den Regierungsantritt des Gyges in 01. 18 = 708.-5. CI--

mens Alex. Strom., p. 398 P (vgl. dazu Bd. V, S. 458, Anm. 6 und A. v. Got

schmid a. a. 0.). Den Ansatz des Xanthos bicten auch Plin. a. a. O. und Euphf-

rion bei Clemens Alex. Strom., p. 389 P: xau't JV/ijr ...St (tuatXtinv rjQ-«t«

rr,i oxrtvxmdixuTK tovfimaJoS . Zwischen 708/5 und 546 liegen 158 bis 162 Mr*

die sich mit keiner Geschlechterrechnung in Einklang brmgen lassen, dagep?r.

belauft sich die Zeit zwischen 7o7/6 und 741/0 auf gerade 167 Jahre oder ftc:

Geschlechter. Xanthos mufs also wohl den Fall von Sardeis 541 0 an

gesetzt haben.
Diesor Ansatz findet sich nun im Marm. Par., der altestcn, uomittelbar

vorliegendcu Quelle. Nach Ep. 35 kam Alyattes 341 Jahre (die letzten cntseb^

denden Ziftern haben sich erhalten) vor Diognctos = 604 (vgl. Bd. I
1
, 697. Anm

1 und II, 312 Anm.) zur Regierung. Nach Ep. 41 schickte Kroisos 292 J**"*

(die eutschcidenden Ziffern stehen wiederum feat) vor Diognetos = 555 scinf G«-

snndtschaft nach Didphi. Offcnbar hat letztere Angabe den Regierungsantritt an

Kroisos im Auge (vgl Scbubert, Konige von Lydien, S. 92; Toepffer, Quae*t. P»'

strateae 119). Alyattes regierte nach der wahrscheinlich auf Xanthos zuruckgebra

den Liste der Chronographen 49 Jahre. 604 bis 555 = 49. Da Kroisos nacb <ko

Chronographen 15 Jahre regierte, so ergiebt sich 541 0 als Jahr des Fall* 1

von Sardes. Eine BesUitigung nrhalt dieser Schlufs dadurch, dafs das Marm

Par. Ep. 42 (wo der Name des Archon und die Ziffer ausgefallcn sind ' bei 4t-r

Datum des Fallcs von Sardeis die Bliite des Hipponax vermerkt, quern certnm t*

LX Olympiade (64<> 37) fuisse. Plin. H. N. XXXVI, 5.
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§ 151. Die Ionier im Kampfc mit den Lydern und Persern. 461

dem Binnenlande in Hiinden batten. Er richtete seine Angriffe

tfegen Smyrna, Kolophon und Miletos. Die Milesier leisteten

kraftig Widerstand, so dafs der lydische Konig es geratener f'and, niit

lhnen gute Beziehungen anzukniipfen !
. Ebenso wehrten sich die

Mnyrnaier tapier und erfochtcn in der Hennos-Ebene uber die dichten

ivjischen Reiterscharen einen gliinzenden Sieg 2
. Aber Kolophon wurde

von den Lydern eingenommen und verier durch den Krieg viel von

s^ioera grofsen Reichtume 3
. Auch die Troas bis zum Hellespontos,

wo Gyges den Milesiern die Kolonie Abydos anzulegen gestattete, kam
'.inter lydische Herrschaft 4

.

Wahrend so der Lyderkonig die Grenzen seines Gebietes im

We&ten und Norden bis zum Meere vorschob, erfolgte plotzlich ein

Einbruch barbarischer ^tamme, welcher die ganze Existenz des Reiches

in Frage stellte. Infolge einer grofsen Volkerschiebung in der russisch-

kaspischen Steppe und des Vordringens der skolotisehen Skytken uach

dem schwarzen Meere, wurden die Kimmerier, anscheinend cin den

Thrakern verwandtes Volk, aus ihren Wohnsitzen an der Nordkuste

des Pontos verdrangt und zogen vom Tyras (Dnjestr) wahrseheinlich

iiber die Donau nach Thrakien. Hier schlossen sich ihnen thrakiscbe

Stamrae, naraentlich die Trerer, an, worauf der Volkersehwann nach

Kleinasien iibersetzte 5
. Zunachst wurden Bithynien und Phrygien

1) Hdt. I, 15. Vgl. Strab. XIII, 590 und dazu Bd I', 467, Anm. 1.

2) Mimnertnos besang den Sieg iu einer Elegie. Bergk, P. L. G. II4
, 31,

Frgm. 13. 14 (Paus. IX. 29, 4; Stob. VII, 12) vgl. Paus. IV. 21, 5; Aristeid. I,

373 Df.
; Pint. Parall. gr. 30, p. 312. - Nach Nikol. Dam. Frgm. 62, MUller III,

385 wurde von Gyges Magnesia erobert. Es handelt sich gewifs um Magnesia

am Hermos (Sipylos), da diese Stadt beim Vordringen der Lyder nach dem untern

Hennosthal nicht umgangen werden konnte, und in der (ubrigens auekdotischen)

Krzihlung des Nikol. Dam. ein Smyrnaier die Hauptrolle spielt. Auch die Ama-
«mensage, die daselbst vorkommt, war gerade in der Gegend von Ephesos und

Smyrna lokalisiert.

3) Hdt. I, 15: KoXoqutvot ro ttatv uXt. Scbwerlich nur die Unterstadt im

Oegensatz zur no'tot oder Burg. Vgl. R. Schubert, Konige von Lydien 30. Den
durch vjlQH verachuldeten Fall Kolophous erwahnt Theognis v. 1103. Uber den

Iteichtum der Kolophonier vor dem Lyderkriege vgl. Bd. F, S. 310, Anm. 6.

4) Strab. XIII, 590. Vgl. Duucker, Gesch. d. Altert. II
6

, 575 ; Ed. Meyer,

&»ch. d. Altert. II, § 294.

5) Nach einem Xoyoq, dessen Uberlieferung sich Hdt. IV, 11 am meisten an-

«Miefst {up fidhoTct Xtyofiivuf «vu,( n^oxeipm) wurden die Kimmerier von den

skolotisehen Skythen verdrangt (vgl. Hdt. I, 15) und zogen vom Tyraa ab. Auch
ucb dem Wundermanne Aristeas von Prokonnesos, den die Chronographen zu

eroem Z^itgenossen des Kyros und Kroisos machten (Suid. s. v.) und dessen Ge-
dicht -iQifidaneut jedenfalls schon am Anfange des 5. Jahrhunderts vorhanden war
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4«2 Funftes Kapitel.

tiberschwemmt. Der phrygisehe Konig Midas (J I), der Sohn des Gor-

dias (II) soil sich nach der 8age durch Trinken von Stierblut das

Leben genommen haben l
. Aus Bithynien mufsten die Kiramericr vor

(vgl. Ervr. Rohde, Psyche 382—385), mufsten die Kimmerier aus ihrem Lande am
schwarzon Mcere vor den Skythen weichen. Hdt. denkt sich die Wohnsitze der

Kimmerier von der Halbinsel Taman bis zum Dnjestr. Ein Rest dieser altera Be-

volkerung erhielt sich wahrscheinlich in den Taurern auf der Krim , in deren

Umgegend Ortsnamen noch spaterhin an die Kimmerier erinnerten. Hdt. IV, 12;

Strab. XI, 494; K. Neumann, Die Hellenen im Skythenlande, S. 554.

Herodot* Erzahlung von den Kimmcriern und Skythen ist aus verschiedenen

Quellen komponiert (vgl. fiber dieselben A. v. Gutschmid, Klein. Schrift. Ill, 431)

und leidet an zwei irrigen Vorstellungen. Hdt. glaubte, dafs die Kimmerier, vor

den Skythen fliehend, sich von Tyras ostwarta gewandt batten und langs der Ost-

kiiste des schwarzen Mceres nach Kleinasien und im besondern nach Sinope gezogen

waren. Hdt. IV, 12, vgl. I, 103; IV, 1; VII, 20. Allein dieser Weg an der Ost-

kiiste ist fur eine grofsere Volkermasse unpassierbar. Vgl. Neumann a. a. 0.,

S. 113. AHe Wahrscheinlichkeit spricbt dafiir, dafs die Kimmerier von der Donau

her nach Kleinasien kamen. So erklart sich aucb das gleichzeitige Erscheinen

thrakischer Stamme. Vgl. Deimling, Die Leleger (Leipzig 1862), S. 51ft.;

Ed. Meyer, Gesch. d. Troas, S. 73 ff. ; Gesch. d. Konigreichs Pontos, S. 22 ff.;

Gesch. d. Altert. I, § 452 ff.; II, § 293 (an letztgenannter Stelle erklart jedoch

E. M. die Auffassung Hdts. fur mbglicherweise richtig; vielleicht seien die Kim-

merier fiber den Kaukasus gedrangt worden); Gelzer, Rbein. Mus. XXX, 250 ff.

;

U. Hofer, Dc Cimmeriis, Belgrad 1K91
,

Progr. Vgl. auch Duncker, Gesch. d.

Altert. I
6
, 463 ff.

;
IP, 583 ff.; V s

. 510 ff. Die Trerer ein thrakischer Stamm nach

Thuk. II, 96; Strab. I, 59; Steph. Byz. s. v. Tpijpoc TgdQ£( bei Theoponipos,

Frgm. 313 (Steph. Byz. a. a. 0.). Kallinos (Bergk, P. L. Gr. II*, p. 5, Prgm. 3—5)

unterscheidet die Trerer von den Kimmeriern. Spittere wufeten nicht recht, in

welchem Verhaltuisse beide Volkerschaften zu einander standen. Strab. I, 61:

ol KiuutQioi ovs x«l Tqwus dvofjatovoiv
, f txeivaiy ri XIV, 647 (Kalli-

sthenes) TgijQtJf KijuutQixov e&vov(. XIII, 573: ol Tpijpa**' xai al KifjutQtov etfodot.

Vgl. Rohde, Rhein. Mus. XXXVI, 362, 3. — Ein zweiter Irrtum Herodots besteht

darin, dafs er die Skythen bei der Verfolgung der Kimmerier den Weg verfehlen

und in Medien einbrechen lasst. Er identifiziert falschlich die sakischen Skythen,

welche im letzteD Drittel des 7. Jahrhunderts von Osten her fiber Iran in die

we*tlichen Kulturlander einfielen und bis zu den Grenzen Agyptens kamen, mit

den Skoloten. Hdt. I, 103. 105—106; IV, 1. 12; VII, 20. Vgl. Ed. Meyer, Gesch.

d. Konigreichs Pontos, S. 22; Gesch. d. Altert. I, § 463; A. v. Gutschmid, Kleine

Schrift. Ill, 432. — Spatere Autoren verschmolzen die Zfige der Kimmerier, Sky-

then und Amazonen (die schon Hdt. IV, 110 mit den Skythen in Verbindung

bringt). Vgl. Gelzer, Rhein. Mus. XXX, 260 ;
Roscher, Mythol. Lex. I, 275, Art.

Amazonen.

1) Strab. I, 61 ;
vgl. Steph. Byz. s. v. Zvaaaoq. Midas Tod nach Euscb. Vers.

Ann. Abr. 1321 = 696; Hieron. Abr. 1321 Schoene, Abr. 1318 F ; nach Africanus

bei Leo Gramm. in Cramer, Anecd. Par. II, 264 urn 676. Midas, der erste Nicht-

hellene, welcher Weihgeschenke nach Delphi stiftete. Hdt. I, 14. Uber die phry-

gischen Konige, deren Geschlecht vermutlich mit Gordios rV. ausstarb, worauf

V
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§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persern. 46$

dem nachdrangenden thrakischen Stamrue der Bithyner weichen, der

sich daselbst festsetzte *. Die Hauptmasse der Kimmcrier zog zunachst

l&ngs der Siidkttste des Pontos ostwarts. Langere Zeit behaupteten sie

sich auf der Landzunge von Sinope *. Wahrscheinlich in Armenien

machte ein assyrischer Statthalter mit ihnen gemeinsame Sache und

emporte sich. Aber Konig Assarhaddon schlug im Jahre 079 die

Kimmerier unter Tiuspa und wandte dadurch die Gefahr von seinem

Reiche ab s
.

Es scheint nun cine Ruckflut in der Volkerbewegung eingetreten

zu sein, von der namentlich Lydien bedroht wurde. Gyges suchte

einen Ruckhalt an Assyrien und huldigte dem Grofskonige A ss ur-

ban ipal (668— 626). Aber als er die Kimmerier geschlagen und

zwei gefangene Hauptlinge nach Ninive geschickt hatte, sagte er sich

von der assyrischen Oberhoheit wieder los (um 660) und verband sich

mit Psammetichos von JSaia, dem miichtigsten unter den assy-

rischen Vasallenfursten Agyptens, der damals gerade die Ubrigen Klein-

fursten des Landes zu beseitigen und die Einheit und Unabhangigkeit

des Pharaonenreiches wieder herzustellen begann. Mit Hilfe der ioni-

schen und karischen Soldner, die ihra Gyges sandte, wurde Psamme-

tichos Herr iiber ganz Agypten. Assurbanipal konnte nicht einschreiten,

da ihm anderwttrts die Hande gcbunden waren. Bald darauf brachen

die Kimmerier mit aller Macht in Lydien ein. Gyges fand im

Kampfe den Tod, das ganze Land wurde uberschweramt und verheert,

die Hauptstadt mit Ausnahme der festen Burg vom Kimmerier Lyg-

damis erobert. Den Fall von Sardeis behandelten die Chronographen

als Epoche und setzten ihn in das Jahr 657 4
.

die Einverleibung des Landes in Lydien durch Kroisos erfolgte, vgl. v. Gut-

schmid, Gordios, Kleine Schrift. Ill, 457 ff.

1) Arrian, Bithyniaka Frgra. 37 (Eustath. z. Dionys. 322) b. Muller, Frgm.

H. Gr. Ill, 593. Die Bithyner nach eigener Uberlieferung Thraker vom Strymon.

Hdt. VII, 75. Weiteres bei Ed. Meyer, Gesch. d. Troas, S. 76 ff.

2) Hdt. IV, 12; Ps. Skymnoi 947 ff. Vgl. Bd. P, 465, Anm. 3.

3) Bericht Assarhaddons b. Schrader, Keilinschr. Bibliothek II, 129, v. 6.

Eine babylonischc Chronik (Winckler, ZeiUchr. f. Assyriol. II, 159. 305 Coi.

4, 2 = Scbraders Reilinschr. Biblioth. II, 283) berichtet von einer Niederlage

der Kimmerier in Assyrien im zweiten Jahre Assarhaddons = 679. Vgl.

H. Winckler. Unters. zur altoricntal. Gesch. (Leipzig 1889) 112ff. 120 ff.; Ed. Meyer,

Gesch. d. Altert. I, § 453; II, § 293.

4) Uber die Beziehungen dea Gyges zu Psammetichos vgl. Bd. P, 476, Uber

die zu Assurbanipal und die Einfalle der Kimmerier vgl. die Annalen Assur-

banipals bei Ed. Schrader, Keilinschr. Bibliothek II, 173 (Text und Ubersetzung)

(Smith, Hist, of Assurbanipal, p. 64sqq.) und dazu Hdt. I, 15. Den Einbruch der
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464 Ftinftes Kapitel.

Nach der L'berrumpelung des lydisohen Reiches Helen die Horden

iiber Ionicn her. Die bliihende JStadt Magnesia am Maiandros wurde

vou den Trerem vollig zerstiirt In Ephesos ruttelte der Lyriker

Kal linos durch seine Gediehte die Burger aus ilirer sorglosen Un-

thiitigkeit aut' and spornte sie zu inannhaiteni \\ iderstande an *. Die

Kinjmerier verbrannten den Artemistempel 3
, aber gegen die Stadt selbst

vennochten sie nichts auszurichten. Aueh die ubrigen Oriechen&tiidte

warden nur durch die Verwiistung ihres (iebiets gochadigt. „ Es war

eiu Kaubzug, aber nieht eine Untei weiiung der Stiidte" *. In einzclnen

Kimmerier und die Eroberung von Sardeis hatte der gleicbzeitige Lyriker Kalli-

uo«i erwahnt. Frgm. 2 und 5 Bergk, P. L. Gr. II*, 5 Strab. XIV, 647; XIII,

(527). Lygdamis, Fuhrer der Kimmerier bei der Eroberuug von Sardeis: Strab. I,

61. Kallisthenes (Strab. XIII, 627; XIV, 047) rcdete von zwei Eiubriichen der

Kimmerier und zwei Eroberuugen der lydischen Hauptstadt. Die erste ware durch

die Kimmerier, die zweite durch Trerer und Lykier ^?) erfolgt. Allein es haudelt

sich dabei nur um eine irrige Kombination des Kallisthenes. Da Kallinos von der

Eroberung der Stadt durch die Kimmerier gesprocben hatte, aber Magnesia

am Maiandros nocb als blubeude Stadt kauute, wiihrend Archilochos bereits die

Zerstorung Magnesias durcb die Trerer ewiihnte, so schlofs Kallisthenes damu>,

dafs Arcbilochos Jiinger als Kallinos ware und dafs zu seiner Zeit die Kimmerier,

zu dcnen er die Trerer rechnete ;vgl. S. 402 Anm), zum zweitenmal eiugefalleu

waren und dabei auch Sardeis erobert biitten, weil dieses Ereignis gewohnlich erst

in die Regierung des Ardys gesetzt wurde. Die Eroberung vou Sardeis zur Zeit

des Kallinos mufste also bei eiuem altera Einfalle erfolgt sein. Vgl. Gelzer,

Rhein. Mus. XXX, 259 ff.; Kohde, ebenda XXXVI, 500. Herodotos und der Be-

richt Assurbanipals wissen nur von einer Eroberuug der Stadt.

Nach Hdt. I, 15 (vgl. I, 103 ff. ; IV, 1, kamen die Kimmerier erst unter

Ardys nacb Asieu und croberten erst unter seiner Regierung Sardeis. Dieser Irr-

tum Herodots berubt auf seiner falscben Kombination des Kimmeriereiufalles mit

dem Einbruche der sakischen Skythen (vgl. S. 402, Anm. . Die Cbronographen

setzten den Fall vou Sardeis in das siebeute Jahr des Ardys, also nach ihrer

Liste in das Jabr 657. Vgl. Bd I*, 459 Anm. Eine andere Datierung ruckt den

Einfall der Kimmerier (und Amazonen) bis kurz nach der Herakleidenwanderung

oder bis etwas vor Homers Bliite binauf, weil die Kimmerier Od. XI, 14 erwahnt

werden. Euseb. Vers. Arm. Abr. 939 (Hieron. 940); vgl. Euseb. Vers. Arm. Abr.

873 (Hieron. Abr. 871); Synkell., p 333, 17. Vgl. dazu Gelzer, Rhein. Mus.

XXX, 258; Sext. Iul. Africanus I, 184; Rohde, Rhein. Mus. XXXVI, 563.

1) Archilochos, Frgm. 20 und Kallinos, Frgm. 3 (Strab. XIV, 647; Clem.

Strom. I, 39HP. Athen. XII, 525c): Tbeognis v. 603. 1 103 : "Yfrti »„i M,iyrrtt«c
anuikeoe xik. Das magnesische Gebiet wurde vou den Epbesiern, mit

deueu die Magneton vor dem Falle ihrer Stadt gliicklich gekampft hatteu (Kallinos,

Frgm. 3), in Besitz genommen. Strab. XIV, 647.

2) Kallinos, Frgm. 1.

3) Hcsycb. s. v. AvySafnf
; Kallimacbos, Hymn, in Diau. 251; vgl. Euseb.

Vers. Arm. Abr. 873; Hierou. Abr. 871.

4) Hdt. I, 6: xtti itaf po<jp»j tytrtxo roiv noXitnv, aXk' i* inufQo/jrj; d^nuyq.



§ ID. Die lonier im Kampfe mit den Lyderu und Persern. 4C5

Gegenden lieisen sich allerdings die Kimmerier nieder; in Antandros

sollen sic sich einhundert Jahrc lang gehalten haben l
. Andere Scha-

ren setztcn jedoch das Wanderleben fort und durchstreiften ganz Klein-

asien. Der Schwann des Lygdamis wurde in Kilikien vernichtct *.

Dem Sohne und Nachf'olger des Gyges, der gewohnlich Ardys,
bei Xanthos Alyattes heifst, gelang es allmahlieh, das lydische Reich

wieder herzustellen. In seiner schwierigen Lage huldigte er freilich

(nach 64G) durch eine Gesandtschaft dem Grofskbnige Assurbanipal,

als dieser nach der Niederwerlung eines von seinem Bruder Samas-

sumukin von Babylon erreerten Aufstandes und der Bezwinffung Elaras

eine drohende Machtstellung erlangt hatte 8
. Allein die norainelle Ober-

hoheit des Grofskonigs war nur eine voriibergehende , da sich bald

darauf die fur den Bestand des Assyrerreichcs verhangnisvollen Be-

wegungen zu entwickeln begannen. Ardys befestigte seine Stellung so

weit, dafs er die Offensive gegen die lonier wieder aufnehraen konnte. Er

fiel ins Milesische ein und eroberte das durch eiue schwere Niederlage

im Kriege mit den Samiern oder Milesiern geschwachte Priene *. Sein

Nachfolger Sadyattes erneuerte den Krieg gegen Miletos 6 und ver-

erbte ihn auf seinen Sohn Alyattes 6
.

Dieser thatkriiftige Herrschcr, der nach den altern Quellen von

604 bis 555 regierte, vertrieb die Reste der Kimmerier aus dem west-

lichen Kleinasien und dehute dabei sein Reich bis zum Halys aus.

Am adramyttischen Golfe, wo sich Kimmerier niedergelassen hatten,

begriindete er Adramytteion und machte es zum Sitze eines lydischen

Statthalters 7
. Zugleich setzte er eifrig den Krieg gegen Mile to s fort,

1) Aristoteles, Frgm. 478 Rose, Aristot. Frgm.\ p. 305 (Steph. Byz. s. v.

Uvravdw, Plin. H. N. V, 123).

2) Strab. I, 61.

3) Bericht Assurbanipals, S. 463, Anm. 4. Vgl. Ed. Meyer, Gesch. d. Altert.

I, § 455.

4) Hdt. I, 15. Nach Aristoteles, Frgm. 576 Rose, Ariatot. Frgm.% p. 356

(Zenob. Prov. 6, 12; Plot. Quaest. Gr. 20) erfochten die Prieneer uber die Samier

eineu Sieg, im siebenten Jahre darauf erlitten sie 7i«po njv xaXovpivnv Jqv* die

grofse Niederlage durch die Milesier. Aber die Samier sagen in der Inschrift des

Athena -Tempels von Priene, dafs sie die Priener „bei der Eiche" geschlagen

batten. CIGr., Nr. 2254. 2905.

5) Hdt. I, 17 und 18. Vgl. Nikol. Dam. Frgm. 63.

6) Auf lydischen Munaen steht fAAttlATEl, die richtige Schreibart des

Namens wUrde also Aleiates sein. Vgl. J. Imbert, Babylonian and Oriental Record

V (1891), 3ff.

7; Hdt. I, 16. Vgl. Polyain, Strat VII. 2, 1. Damals mufsten offenbar die

Kimmerier aus Antandros weichen. Vgl. oben Anm. 1. Uber die Begriinduug

Baiolt, Oti©cWecUe OechicM*. II. 2. Aufl. 30
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wo sich Thrasybulos, ein Freund des korinthischen Fiirsten Pe-

riandros, zum Tyrannen aufgeworfcn hatte Alljiihrlich wurde das

milesische Gebiet von den Lydern verwiistet. Die Milesier, nur von

den Chiern unterstiitzt, waren dem Feinde im offenen Felde nicht ge-

wachsen. Am Limenion in ihrem cigenen Gebiete und bei einem Vor-

stofse in die Maiandros-Ebene erlitten sie schwere Niederlagen. Aber

anderseits vermochten die Lyder weder die Mauern Milets zu erstiirmen,

noch den Hafen zu blockicren, da die Milcsier die See beherrschten.

Eine Belagerung hatte wenig Aussicht auf Erfolg. Unter diesen Um-
stiinden kam ein wahrscheinlich durch Periandros vermittelter Friedens-

und Biindnisvertrag zustande, der den Krieg ira zwoltten Jahre nach

seiner Erneuerung durch Sadyattes beendigte *.

von Adramytteion unter Alyattes vgl. Aristotcles b. Steph. Byz. s. v. USoapvr«ior ;

Nikol. Dam. Frgm. 63 und 05; Strab. XIII, 613; Ps. Skylax Pcripl. 93. — Uber

die Ausdehnung des lydischen Reiches vgl. die Bemerkung Ed. Meyers, Gesch. d.

Altert. II, § 295. Kriegszug des Alyattes nach Karien: Nikol. Dam. Frgm. 65;

Vgl. Suid. 8. V. It'AVUTTtJi.

1) Hdt. I, 20—22. Vgl. iiber Periandros und Thrasybulos Bd. P, 647, Anm.

1 und S. 648, Anm. 4. Aristot. Pol. V. 5, p. 1305ft, v. 17 bat wobl den Thra-

sybulos im Auge, weun er sagt: iyivovto 61 iva«vyid*e<; nQoregor fii'XXoy ij rvr

xai rf<« to n$ydXaq tlQX' { i ty/nolltaiini rioiv, tSarttQ fV MiX^rta ix rfc nQvraytiaf

noXXwr yttQ ti* xui ptytiXiuv xi'piof 6 nQvtavtq. Vgl. Bd. P, 630, Anm. 1.

2) Hdt. I. 17-22 (vgl. Polyain. Stmt. VI, 47) 25. Hdt. erzahlt nach del-

phischer Quelle eine Legeude iiber die Ursache des Friedenschlusses. Im zwolften

Jahre des Krieges wiire bei der Verwiistung des miKVischen Gebietes der Tempel

der Athena zu Assessos (vgl. Bd. I', S. 306, Anm. 3) niedergebranut. Bei der

Ruckkehr nach Sardes wiire Alyattes erkrankt und hatte Gesandte nach Delphi

geschickt, um den Gott iiber 8eine Krankhoit zu befragen. Die Pythia hiitte

jeden Spruch verweigert, bis die Lyder den Tempel wieder aufgcbaut hiitten.

milesischcr Quelle schaltet dann Hdt. ein, dafs Periandros von dieser Antwort des

Orakels den Thrasybulos sofort in Keuntuis gesetzt hiitte, damit er den Umstanden

nach seinen Entschlufs fassen konnte. Als darauf ein lydischer Herold nach Mi-

letos kam, um einen Wiill'enstillstand bis zum Wiederaufbau des Tempels zu ver-

mitteln, wurde er durch tine List des Thrasybulos iiber die Zustande in der Stadt

vollig getauscht. Letzterer hatte namlich alles Getreide zu einem grofseu Haufen

auf dom Markte aufschiitten Iassen und den Milesiern bei der Ankunft des Heroldes

befohlen, ausgelassene Festtage zu haltea, damit derselbe seinem Konige von dem
Wohlleben in der Stadt berichten konnte. Alyattes hatte geglaubt, dafs in Mi-

letos grofser Mangel herrschte und war nicht wenig erstauut, als er den uner-

warteten Bericht seines Heroldes hbrte. Er beschlofs darauf mit den Milesiern

Frieden zu schliefscn. Nach dem Friedensschlussc erbaute er der Athena zwei

Tempel statt des einen, wurde darauf selbst gesund und stiftete zum Danke nach

Delphi Weihgeschenke (vgl. Paus. X. 16, 1). Damit liiuft die Erzahlung wieder

in die delphische Quelle zuriick.

Sie ist aus verscbiedenen Bestandteilen gebildet. Die Erkrankung des Konigs
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§19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persern. 467

Alyattes war gewifs auch infolge der Entwickelung der po-

litisc hen Verhaltnisse in Asien geneigt, den Milesiern die Hand
zum Frieden zu bieten. Konig Assurbanipal von Assyrien 1 hatte trotz

manclier gefahrlicher Aufstande den Bestand des Reiches der Haupt-

*ache nach aufrecht erhalten. Agypten hatte freilich die assyrische

Oberhoheit abgeschiittelt und auch die Meder scheinen unter Phraortes

ipers. Fravarti*) aus dem Geschlechte des Dejokes (assyr. Dajaukku)

ni)ch zur Zeit Assurbanipals sich nicht nur frei gemaoht, sondern auch

uber die Grenzen ihres Landes hinaus cinen Teil Irans unterworten

zu haben *. Unmittelbar nach dem Tode Assurbanipals im Jahre 62G

erlitt das assyrische Reich den ersten schweren Stofs, indem Nabupa-

lusur (Nabopalassar) in Babylon sich unabhiingig machte und eine

^elbststandige, nationale Dynastie begriindete 3
. Bald darauf bogannen,

wahrscheinlich vora kaspischen Mcere her kommend, iremde Reiter-

volker (sakische Skythen) Vorderasien zu uberschwemmen. In ihrem

tmd die Stiftung von Wcibgeschenken an den dclphiscben Gott zum Danke fiir

s?ioe (jenesung ist vcrbunden mit dem Brande uud dem Wiederaufbau des Athena-

impels, sowie mit dem Abscblusse des Friedens, der den Wiederaufbau erst mog-

lich machte. Oazu kommt daun das Eiugreifen des Periandros und die Tauschung

3es Alyattes durch die Kriegslist, wozu Hdt. I, 22 bemerkt: wc £yui nvt!hdfount,

V oifJly «kko iyevtro r\ diakkay>'< (vgl. zu diesem Strategem: Polyaiu VII, 30;

Laert. Diog. I, 48). R. Schubert, Konige von Lydien 44 ff. Die Voraussetzung

If s Strategems, dafs Alyattes der Mcinung gewesen sein sollte, airodeiqv le eh'tu

^/ipijif tV Ttp MtXtjup xrk. jst schwerlich richtig. Miletos hatte ja freien Verkehr

nut der See. Dagegcn hat wah rs cheinlich Periandros vermittelt, der

ricbt nur mit Thrasybulos, eondern auch mit Alyattes befreundet war. Vgl. Hdt.

IH,48. Die Weihgeschenke de&Gyges befanden sich in dem vonKypselos, dem Vater

<iea Periandros, zu Delphi erbauten Schatzhause Dorthin wurde auch der von

Kroisoa gestiftete goldene Lowe gebracht. Hdt. 1 , 14. 50. Wiihrend die koriu-

thi»cbe Aristokratie mit der samischen befreundet uud mit der milesischen ver-

teindet gewesen war ^Bd. I
?
, 448. 451. 456), kniipfte Periandros wohl infolge des

''egensatzes zu den samischen Geomoren, mit dem Behcrrscher Milets gute Be-

ziehaiigen an. Eine Beendigung des milesisch-lydischen Kriegcs lag offeubar auch

•id Interesse des korinthischen Handels, den Periandros zu heben bemubt war.

1) Vgl. Bd. I
9
, 475 uud II, S. 463.

'I Duncker, Gesch. d. Altert. II
5
, 452 ff. 470 ff.; IV 1

, 210 ff. 242: Ed. Meyer,

^esch. d. Altert. I, S 462; Delattre, Jje peuple et l'empire des Modes, Brussel

l**3: Th. Noldekc, Aufsiitze zur pers. Geschichte f Leipzig 1887) S. Iff.; J. V.

PnUek. Medicn und das Haus des Kyaxares, Berl. Stud. XI. 3 (1890;, 1-110.

t'ber den zweifelhaften Wert der von Hdt. I, 162 ff. uberlieferten Kegieruugszahlen

>r mediachen Konige vgl Schubert, Konige von Lydien, S. 53 (dagegen Evers,

Wocheuschr. f. kl. Philol. 1886, Nr. 40, Sp. 1252 und 1888, Nr. 3!*, Sp. 1*46);

Noldeke a. a. O. S. 2f. Vgl. auch Ed. Meyer, Forsch. zur alten Gesch. I, 162.

3, Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. I, § 480 ff.; Duncker II*, 474 ff.
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Verlaufe und in ihren Folgen ist die gewaltige Volkerwelle den Ztigen

der Hunnen und Mongolen zu vergleichen. Das bereits gelockerte

assyrische Reich wurde schwer erschiittert *. Phraortes tiel in Assyrien

ein, wurde aber zuriickgeschlagen und fand im Kampfe den Tod *.

Auch die Perser drangen gegen Ende des 7. Jahrbunderts aus ihrem

Gebirgslande gegen den Choaspes (Susiana) vor und gelangten unter

dera Geschlcchte der Hakhamanis (Achaimeniden) zu festerer staat-

licher Ordnung. Der Bcgrunder der Dynastie oder der erste Herr-

scher, von dem sich eine geschichtliche Erinnerung erhielt, war TsaiS-

pis (Teispes), der Urgrofsvater des Ki\rus (Kyros) 3
.

Als sich die Flutwelle der skythischen Invasion verlaufen hatte,

verbandcn sich Nabupalusur und Kyaxares (pers. Huwakhsatra),

der Nachtolger des Phraortes, zum entscheidenden Schlage gegen Assy-

rien. Urn 606 wurde von ihnen Niniveh erobert. Das assyrische

Volk und Reich ging in einer gewaltigen Katastrophe ganzlich zugrunde.

Den Babyloniern fielen Mesopotamien und Syrien zu, den Medern die

Gebiete ostlieh und ncirdlich vora Tigris 4
. Auch die Perser, die wah-

rend dieser Ereignisse den um 596 zugrunde gegangenen elamitischen

Staat vernichtet zu haben scheinen &
, mufsten die niedische Oberhoheit

anerkennen. Im Nordwesten wurden Armenien und Eappadokien den

Medern botmiifsig.

Das medische Reich hatte die Grenze des lydischen erreicht. Ein

Zusammenstofs war bei der aggressiveu Politik des Kyaxares unver-

meidlich geworden. Mehrere Jahre hindurch kampften die Lyder
und Meder mit weehselndem Gliicke. Da trat am 2 8. Mai 58 5

wahrend einer Schlacht eine angeblich von dem Milesier Thales vor-

1) Ed. Meyer a. a. 0., § 463 ff.; Duncker II
s

, 452 ff. 475 ff.; vgl. auch A. .
Gutschmid, Kleine Schrift. Ill, 432; Th. Noldeke a. a. 0., S. 8; Prittek a. a. 0.,

8. 64 ff.

2) Ed. Meyer a. a. 0., § 462; Duncker a. a. O. IP, 470; IVs
, 212; Noldeke

a. a. 0., S. 6; Pratek a. a. 0. 62.

3) Ed. Meyer a. a. 0. I, § 466; Duucker a. a. 0. IVs
, 247 ff.; Hommel,

Mullen Handb. d. kl. Altertumsw. Ill, § 63. Kyros nennt sich und seine Vor-

fahren bis Teispes Konige von AnSan. Ed. Meyer u. A. verlegen Ansan nach Su-

siana, doch ist es mit grofserer Wahrscbeinlichkeit bei Pasargadae, etwa im Suden

und Stidosteu des Nirisseea, zu suchen. Vgl. Even, Das Emporkoramen der per-

sischen Macht unter Kyros (Berlin 1884, Progr.) 30 ff.; Der hist. Wert d. gr. Be-

richte uber Cyrus und Cambyses (ebenda 1888) 5ff.; Wochenschr. f. kl. Philol.

1888, Nr. 31, sp. 947; Noldeke a. a. O., 8. 16.

4) Ed. Meyer a. a. 0., § 481 f.; Duncker a. a. 0. IP, 450f. 479 ff.; IV, 222;

Noldeke a. a. O., S. 9.

5) Ed. Meyer a. a. 0., § 466.
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§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydem und Persern. 4<>9

ausgesagte totale Sonnenfinsternis ein. Der Schrecken ttber das

Naturereiguis unterbrach den Kampf und erleichterte die Anknupfung

von Frieden8verhandluogen Unter der Vermittelung des Syennesis

von Rilikien und Nebukaduezars von Babylon, die einer weitern Aus-

dehnung der medischen Herrschaft Schrankcn setzen wollten, kam der

Friedc zustande. Der Halya wurde die Grenze beider Reiche, und die

Tochter des Alyattes heiratete Astyages, des Kyaxares Sohn.

Naeh Beendigung des medischen Krieges hatte Alyattes wieder

freie Hand gegen die Ionier. Smyrna wurde von ihm eingenommen

und zerstort, aber eine Unteruehmung gegen Klazomenai scheiterte

vollig, und die Lyder mufsten unter sehweren Verlusten zuriickgehen 8
.

1) Hdt I, 74; 103 ; Xenophanes und Eudemos b. Diog. Laert. I, 23; Eudemos b.

Clemens Alex. Strom. I, 302 A; Cic. Divm. I, 49. 112; Pliu. H. N. II. 12, 53.

Es steht nunmehr fest, dafs es nicht die fur Kleinasien nur partielle Finsternis

vom 30. September 610, sondern die totale vom 28. Mai 585 war. Fur letztcre

entscheiden auch historisch-chronologische Griiude und die Angaben der Chrono-

graphen. Plin. a. a. 0. setzt sie 01. 48, 4 = 585/4, Eudemos bei Clemens a. a. 0.

:

von 01. 50 (580/70); Euseb. Vers. Arm. 1433 = 584/3; Hieron. Abr. 1432 Schoene

= 585 4; P. Abr. 1430; A. Abr. 1429; F. 1427. Apollodoros setzte mit Itiick-

sicbt auf die Finsternis die Bliite des Thales 01. 48 , 4 = 585/4 an. (Cber die

Grenzen der Moglichkeit einer Voraussagung der Finsternis vgl. weiter unten

S. 496, Aum. 6.) Vgl. K. Zech , Astron. Untersuch. iiber die wichtigern Finster*

nisse u. s. w., Preisschr. d. Jablonow»kischen Gesellscb. 1853, S. 57 ft.; Hansen,

Abhdl. d. sachs. Gesellscb. d. Wiss. Math. Physik. Kl., Bd. VII, 379ff.; Martin,

Rev. archeol. IX (1864), 184; G. Hofmanu, Die Sonnenfinsternis des Thales, Triest

1870, Progr. uud Sammtliche von gr. und lat. Schriftstellern erwahnte Sonnen-

und Mondfinsternisse (Triest 1884, Progr.), S. 10; G. F. Uuger, Abhdl. d. bayer.

Akad. Kl. I, Bd. XVI (Muuchen 1882), 267 ff.; R. Schubert, Konige von Lydien,

S. 53 ; Noldeke, Aufsatze zur pcrs. Geschichte, S. 10.

2) Hdt. I, 16: 2uvQvt}v re iqv dno Kuloquiyos xttoSetoav (vgl. Bd. I
4

, S. 275,

Anm. 4) tile, xrl, Vgl. Nikol. Dam. Frgm. 64: 'Enolipwe dk 2fivQt>u(>ne , x«J

tllev at'roir ro uarv. Die Angabe Strabons XIV, 646, dafs Smyrna von den Ly-

dem zerstort und erst von Antigonos und Lysimachos wieder hergestellt wurde,

ist richtig und nur seine chronologische Bemerkuug irrig. Sie wird bestatigt

durch die Uberreate der Maueru und Graber von Altsmyrna (Ed. Meyer, Gesch.

d. Altert. II, § 150 Anm.), das Fehlen Smyrnas in den attischen Tributlisten und

das Fehlen alterer Miinzeu uud Inschriften. Vgl. Bd. 1*, S. 275, Anm. 4. Da-

gegen spricht keineswegs Pindaros, Frgm. 204 Bergk I
4
, 449 (xa) ltn«Qtp I'pvQ-

vaimy uatei), da er von Smyrna als Geburtsstadt Homers sprach und die alte Zeit

im Auge hatte. Vgl. Bergk zu Pind. Frgm. 264 ; P. L. Gr. I
4
, 464. Vgl. The-

ognis, v. 1103: 'Y^tf ... Mltae ... xai XptQvqy. — Was die Zeit der Er-

oberung Smyrnas und des darauf folgenden Angriftes gegen Klazomenai be-

trifl't, so sind diese Ereignisse nach dem medischen Kriege anzusetzen. Der Ly-

riker Mimnermos, der, wie Duncker, Gesch. d. Altert. VP, 314, Anm. 1 und

Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 391 Anm. richtig bemerkeu, nach Frgm. 9, 13,
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b.

Mit der Einnahme von Smyrna hatten die Lyder an alien drei

grofsen Flufsthalern , welche das Innere ihres Landes mit dem Meere

verbanden, das ionischc Ktistcngebiet durchbrochen. Diese Erfolge ver-

dankten sie weder der Uberhebung oder Verweichlichung der lonier l

t

noch einer grofsen miliUirischen Uberlcgenheit der Reitcrci iiber das

ionischc Fufsvolk. Vielmehr konnte der lydische Staat auf die Dauer

grofsere Machtmittel einsetzen, und vor allem bildete er eine Einheit gegen-

Uber den im wesentliehen einzeln auf sich angewiesenen, unter einander

verfcindeten und von heftigen Parteikampfen erfullten Griechen-

stSdten 2
. Samos war seit alter Zeit mit Miletos verfeindet 9 und be-

kriegte Priene 4
, die Chier fuhrten mit den Erythraiern Krieg und

wurden von den Milesiern unterstutzt ''. Uberall rang das erstarkte

Biirgertum mit dem herrschenden Adel 6 um Gleichberechtigung und

Anteil am Stadtregiment. GestUtzt auf das Volk , das aus Hafs gegen

die Vornehmen und Reichen bereitwillig einem sich darbietenden Fiihrer

folgte 7
, warfen sich etwa seit Beginn des 7. Jahrhunderts 8

, vielfach

ehrgeizige Manner zu Tyrannen auf. In Erythrai wurde vom Volke

14 Bergk II
4
, 28 ff. aus Smyrna stammte und nur wegen der Besiedelung Smyrna*

darch Kolophonier zum Kolophonier wurde, dicbtete, offenbar zur Ennotigung

seiner Mitburger, eine grofBe Elcgie, in welcher er ihren wackern, siegreichen

Kampf gegcn Gyges schilderte. Frgm. 13. 14 vgl* dazu Flacb, Gr. Lyrik I, 173;

Duncker, Gesch. d. Altert. VI 6
, 305. 315. Wenn es in dieser Elcgie heifet: Ov

[tiv dq xefyov ye pivoc xai ttyfvoQtt 9vp6v
\
joiov ipev rt goi 6Qtu y nevSoaai, ol piv

idoy
|
AvdiHv Innopd/tav xtX,, bo war dieser Vorfahr des Mimnermos doch mindestens

sein Grofsvatcr. Dazu stimmt, dafs Mimnermos ein jungerer Zeitgeuosse Solons

war. (Ubcr 01. 37 bei Suid. s. v. MipytQpos als Zeit seiner «'*
i
u»j vgl. Robde,

Rhein. Mus. XXXIII, 201). Wenn er Frgm. 6 (Diog. Laert. I, 60) wunscbt: Al

ytcQ «r«p vovtttov T6 xai dpyaXetoy ptXedwyvbv
|
ifrxoyiaixi} uotQa jrrf>ot dttyurov und

Solon darauf erwidert: UXV ti pot xuv rvv ht ncioftu, cfrXe rotro,
|
pide pfytug'

on Oiv Xuiov tnUfQaoaptiv, |
xai ptxanotwoy

,
Atyvaaxddn, dde d' audi-

|

*0ydto-

xuvxae'ti) poiga xrX , so setzt das voraus, dafs Solon das sechzigste Lebensjahr

uberschritten hattc oder wenigstens nabe an demsclben stand, wShrend Mimncrmnos

erbeblich jiinger war. Solons Verse sind also frUhestens um 580 gedichtet.

1) Theognis, v. 1103; Mimnermos Frgm. 14.

2) Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 390.

3) Vgl. Bd. P, 456.

4) Vgl. S. 465, Anra. 4.

5) Hdt. I, 18, Plut. mul. virt., p. 244 e—245a; Hippias von Erythrai (Lokal-

getschicbte Erythrais) b. Athen. VI, 258 f.

6) Vgl. iiber Biirgertum und Adel S. 455.

7) Vgl. Bd. I', 629.

8) Vgl. Bd. I', 631.
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die Oligarchie der Basiliden gestiirzt, obwohl sie eine gute Rcgiorung

fuhrte \ Dassclbc Schicksal hatte die herrische Oligarchie in Chios*.

In Sam os wird ein Monarch Demoteles erwiihnt, uach dessen Kr-

mordung der Geomorenadel 3 den Staat regierte. Als dann nicht lange

nach dem Jahre 600 die Samier ihrer von den Megariern angegriftenen

Pflanzstadt Porinthos eine Flotte zuhill'e schickten und diese einen

glanzenden kSieg crrang, beschlofs das selbstbewufst gewordene, denio-

kratische Schiffsvolk die Adelsregierung zu beseitigen und setzte sich

zur Austuhrung eincs Ansehlages mit den kriegsgefangenen Megariern

ins Kinvornehmen. Bei der Heimkehr der Flotte wurden die im Rat-

hause versammelten Georaoren von den Megariern uberlallcn und

niedergemacht. Wie lange dann die Herrschaft der Deinokraten dauerte,

lafst sich nicht mit Sichcrheit feststellen 4
.

In Ephesos stiirzte Pythagoras die Oligarchie der Basiliden 5 und

machte sich zum Alleinherrscher. Er wird als schlimmer Tyrann ge-

schildert, untcr dessen Gewaltherrschaft jedoch weniger die gemeiuen

Biirger, als die begiitertcn und einflufsreichen Leute zu leiden hatten.

Ant" Pythagoras folgte ein Tyrann Melas, der eine Tochter des

Lydcrkonigs Alyattes heiratete und die Hcrrscbait auf seinen Sohn

1) Vgl. Bd. P, S. 314, Anm. 5 uud II, S. 455, Aum. 0. Was Hippias von

Erythrai in der Gcschichte seiner Vaterstadt iiber die Ermordung des Konigs Knopos

(derselbe gait als Oikiat. Vgl. Bd. P, S. 313, Anm. 2) und die ersten Tyrannen

in Erythrai und Chios erziihlte, verdient nicht mebr Glauben, als die Gescbichten

aus der attischeu Kiiuigszeit.

2) Aristot. Pol. V. 6, p. 1306 b, v. 5.

3) Vgl. S. 455. Anm. 6.

4) Plut. Quacst. gr. 57, p. 303 F— 304 C. liber den perinthischen Krieg vgl.

Bd. P, S. 456, Anm. 4; S. 470, Anm. 2 und II, S. 248, Anm. 4. Demoteles war

hbchst wahrscheinlich ein Tyrann. Plut. a. a. O.: xtav ynofiogtoy ^/oVrwv rr,v

noXireiay fiird tt}y JquoriXovs oyayijv xai r^y xntaXvaty rfc ixtlvov Moirtp^/ref

(nicht puoiXtfas). Hdt. Ill, 59 erwahnt einen Krieg der Samier gegen die Aigi-

neteu en * lifAtfixQaitos ^taiXtvuvroi iv -«^?', in dem bcide Teile schwere Verluste

erlitten. Der Krieg hangt offenbar mit der Handelsfreundschaft zwischen Saraos

und Korintbos und der Handelsrivalitiit zwischen letzterer Stadt und Aigina zu-

sammen. Urn 704 erbaute ein Korinthier den Samiern die ersten Kriegsschiffe.

Vgl. Bd. I ', S. 448. 456. Es diirfte der Krieg in die Zeit des lelantischen ge-

horcn und in die erste Halfte des 7. Jahrhunderts zu setzen sein. Amphikrates

war schwerlich ein Tyrann (wie Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, 389 meint), son-

dern entwedcr noch ein crblicber Konig oder ein Beamter mit dem Konigstitel.

Die Notiz Hcrodots macht einen cbronikartigen Eindruck. — Die Anuahme Dunckers,

Gesch. d. Altert. VP, 511, dafs die Demokratie bereits vor Polykrates gestiirzt

war, ist wahrscheinlich, aber nicht geniigend gesichert.

5) Vgl. Bd. I ", S. 308, Anm. 1.
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Pindaros vererbte. Letzterer erscheint als ein zwar strenger, aber ein-

sichtiger und vaterlandsliebender Mann. Er verteidigte Ephesos gegen

Kroisos, ging aber im Interesse seiner Vaterstadt in die Verbannung,

als der lydische Konig seine Eutfernung zur Bedingung eines gunstigen

Friedens machte l
.

Mi let os war nach der Herrschaf't des Thraaybulos * zwei Gene-

rationen hindurch (etwa 580 bis 540) von erbittertcn Parteikanipt'en

zwischen der reichen Handelsaristokratie (Plutis, Aeinautai) und dem
gemeinen Stadtvolke (Cheiromacha, Gergithes) zerrissen. Die gegen-

seitige Erschopfung und der Niedergang der Stadt bewog schliefslich

die Parteien, die Parier zu Schiedsricbtern zu erwahlen und ihnen die

Neuorduung der Verfassung anzuvertrauen. Es erschienen darauf pa-

riscbe Abgesandte und iibertrugen die Regierung denjenigen, deren

Acker sie in dem durch den langen Biirgerkrieg verodeten Lande gut

bestellt gefunden batten. Diese Ent&cbeidung scbob also die beiden

Parteicn beiseite und legte die Stadtverwaltung in die Hande der tuch-

tigsten Grundbesitzer, deren grofse Mebrzahl sich gewifs aus Acker-

biirgern vom Mittelstande zusaramensetzte 3
. Eine solche Verfassung

konnte zwar insotern, als sie die dem Parteitreiben abbolden, ordnungs-

1) Pythagoras stiirzte die Basiliden und regierte, wie Baton von Sinope an-

gab, ngo Kvgov xov IJt'gaov. Suid. s. v. Ilvdayogas "E^peaio?. Melas und Pindaros:

Ail. P. H. Ill, 26, vgl. Polyain Strat. VI, 50. Die dem Pindaros zugeschriebene

KriegBlist ohne Nennung desselben bei Hdt. I, 26.

2) Vgl. S. 466, Anm. 1.

3) Parteikampf ini cfiio yivtdf dydgaty und Ordnung der Verhaltuisse durch

die Parier: Hdt. I, 28-29. nXovi(( , unraviat genannt, uud /ngoftdx«: Plut.

Quaest. gr. 32, p. 298 c (duyavitu in dem Bruchstttcke einer chalkidischen In-

scbrift: IGA., Nr. 375). Mafslose Leidenschaftlichkeit bei den Kampfen nach

Herakleides Pontikos bei Athen. XII, 523 F: oia<iia$6vui>v ydg rdty raj ovaias

i/oyrwy xai rdJy Jrjfioituy, oilf ixeivoi r(gyt9tt( ixdXovy. Die Gergithes wareu ein

in der Troas und auch weiter sudwarts an der Weatkuste vorkommender, von den

Griechen zuruckgedrangter oder unterworfener Staram. Hdt. V, 122; VII, 43 :

Strab. XIII, 589. 616. Ober die Bedeutung der parischeu Entscheidung vgL

Duncker, Gesch. d. Altert. VIs
, 292. Anspielungen auf die vorangegaugenen

Parteikampfe und die neue staatliche Ordnung finden sich in den Fragmenten des

milesischen Lyrikers Phokylides bei Bergk, P. L. Gr. IP, 69 f., Frgm. 5: kai

Todt 'PtoxvXuteuj- noXtf iy oxoniXta xatd xoopoy
\ oixevaa aftixgt] xgiaauty N(vov dtpgtu-

vovaiji. Frgm. 7: Xpijifwr nXoviov fteXiriiv $%e nioyos dygov.
|
uygov ydg te

Xiyovoiv '/iftaX&eiijf xdgaf eiyai. Frgm. 12: UoXXd ftioounv tigiottf fidoog tVf'iw iy

noXti tlytu. Die Chronographen machten Phokylides zum Zeitgenossen des The-

ognis (Suid. s. v. vgl. Erw. Rohde, Rhein. Mus. XXXIII , S. 169 , Anm. 6) oder

Xenophanes. Suid. s. v. setzt seine Bliite 01. 59 = 544/1, Euseb. Vers, Ann.

1479 = 538; Hierou. P. Abr. 1476 = 541; A. F. Abr. 1477 = 540; Abr. 1483

Schoene.
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§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Peraern. 473

liebenden Burger ans Ruder brachte und zunachst Frieden schaffte,

wohlthatige Folgen haben und erheblich zum Wiederaufbluhen Milets

beitragen l

, sie war jedoch in einer Stadt, deren Bedeutung auf dera

Handel und der Industrie beruhte, auf die Dauer unhaltbar.

Heftige Parteikampfe, in die uns die Fragraente des Lyrikers Al-

kaios einen uumittelbaren Einblick gewahren, erlullten auch Mytilene,
eine Stadt, die sich rege an der Kolonisation der benachbarten Kiisten,

namentlich der Troaa
,

beteiligt * und allein unter alien aeolischen

Stadten, eine koininerziellc Bedeutung erlangt hatte 3
. Gegen die ge*

waltthatige Oligarchic der Pentbiliden 4 waren bereits Angriffe erfolgt 6
,

als sich Melanchros zum Tyrannen aufwarf, er wurde indessen nach

kurzer Herrscbaft, von Pittakos im Verein mit Kikis und Antimenidas,

den Briidern des Alkaios, um 012 ermordet 6
. Pittakos, des Hyrrhas

Sohn 7
,
gehorte nicht zum mytilenaeischen Adel 8 hatte sich aber seiches

Ansehen erworben, dafs ihn die Mytilenaeer bald darauf an die Spitze

der Streitkrafte stellten, welche die Athener aus Sigeion vertreiben

soliten a
. In den wechselvollen Kampfen um Sigcion erbeuteten die

Athener den auf der Flucht fortgeworfenen Schild des Alkaios, wahrend

Pittakos ihren Feldherrn im Zweikampfe erschlug und die wichtige

mytilenaeische Veste Achilleion behauptete 1 '.

1) Hdt. I, 28.

2) Vgl. Bd. F, S. 276 und 463.

3) Von alien Aioliern waren die Mytileuaier allein am agyptischen Handel be-

teiligt. Hdt. II, 178. Vgl. II, 135.

4) Vgl. S. 456, Anm. 6.

5) Aristot. Pol. V. 10, p. 1311b, v. 26.

6) Diog. Laert. 1 , 74; Suid. s. v. nirutxo; und Kixic; Strab. XIII, 617

vgl. Alkaios, Frgin. 21 Bergk IIP, 156. — Uber die Zeit der Ermordung vgl.

S. 252 Aum.

7) Vgl. S. 252, Anm. 2.

8) Schmahungen des Alkaios uber das plebeje Wesen des Pittakos. Frgm.

37a (Aristot. Pol. III. 14, p. 1285a, v. 39) und 37 B (Diog. Laert. I, 81). Der

Adel brachte ihn auch in den Ruf, im f*vXu>* gearbeitet zu haben. Vgl. das nach

dem Philosopheu Klearchos durch Hermippos iiberlieferte MUllerlied. Plut. Sept.

sap. conv. 14 = Bergk, P. L. Gr. IIP, 673, Carm. pop 43; Diog. Laert. I, 81;

Ail. P. H. VII, 4 und dazu Wilamowitz, Hermes XXV (1890), 225 -227. Nach

Duris von Samos b. Diog. Laert. I, 74 (vgl. Suid. s. v. /Zimtxoc) ware er von

vaterlicber Seite thrakischer Herkunft gewesen. Mytilene hatte allerdings vielfacbe

Beziebuugen zu Thrakien. Wilamowitz a. a. 0. halt auch seinen Namen fur einen

tbrakischen. Wenn es aber wahr ist, dafs seine Frau aus dem Penthiliden-

Gescblechte stammte (Dig. Laert. 1, 81), so mufs wohl seine Familie keine unter-

geordnete gewesen sein.

9) Vgl. S. 249 ff.

10) Vgl. S. 253.
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Der Krieg wurde schliefslich durch einen Schiedsspruch des ko-

rintbiscben Tyrannen Periandros beendigt, aber die Unruhen in Mytilene

dauerten fort, und das JStaatsscbiff wurde von den Wogen hin und ber

getrieben *. Ahnlieb, wie vor dem iStaatsstreiehe des Peisistratos in

Atben, lniisscn dainals in Mytilene niehrere Parteien um die leitende

Stellung im Staate mit einander geruogen baben. Neben der Adels-

laktion, zu der Alkaios gehorte, wird die der Kleanaktiden genannt,

wabrend Myrsilos offenbar an der Spitze einer Volkspartei stand und

die Stadt rait einer Tyrannis bedrohte *. Beim Tode des Myrsilos

jubelte Alkaios: „Jetzt raufs man sicb berauschen und mit aller Ge-

walt trinken, da Myrsilos tot ist" 3
.

Mitten in den Parteikampfen stehend und den Gegner scliarf mit

dem Schwerte und im Liede bekamplbnd, schwelgte Alkaios zugleich

im heitern Lebensgenusse und gab sicb den Freuden des Weines und

der Liebe hin 4
. In seincn Dichtungen erscheint or als eine trotzige

uud krattvolle, leidenschaftliche und sinnlicbe Natur. Zu vollcr Geltung

kommt seine dichterische Begabung in den kriegerisehes Feucr atmen-

den Streitliedern (ocaoituTixd), sowie in den Trink- und Liebesliedern.

1) Alkaios, Frgm. 18 und 19.

2) Strab. XIII, 617: ixvgavvfi»n dh r] noXis xaxa xovg XQ^rovs rovrove vno

itXuortov dui r«c <f«/o<ua<»/«f, xai t« oxaOHonxu xaXoifiSva rov UXxttiov not^unra

ticqI xovrtav iaxlv iv d'e xoi$ TVQa'vvotf xai 6 ThrraXGC iyt'vito. 'AXxatoe /utiv ovr

Ofioiojf tXoidoQfito xal lovrtp xal iotf aXXotg
,

MvgaiXqt xal MsXtiyxQtp xai xoig

KXeavaxxidaig xal aXXoit; xidtv , ovd* avxof xa9aQCva)v xtJy roiovttuv ytmtfQtafjiuiv'

UtTTttxof d' eif ftkv rijv Ttuv d vvaar miiv x ax aXvoiv iyQr
tcaxo ip uovaQx^l

xai Kwio'c, xaraXvaaf dk untdwxe ir,v avToro/ufav r# noXu. Die Kleanaktiden

waren doch zweifellos eine Adelssippe, und wenn Pittakos zum Aisymneten ngo;

rfjv ttav dwaattuCv xaraXrow gowShlt wird, so erinnert man sich an die ptyaXoi

ardgcf nnd deren oxaoen, welche Atheu vor Peisistratos beherrschten. Vgl. S. 299,

Anna. 2 und G. Gilbert, Gr. Staatsaltcrt. II, 162, Anm. 3. Zu Alkaios, Frgm. 18

{Llovvt llfii xuiv uvifiiuv axdaiv
\
xo fiiv ydg tvOtv xvfxa xvX(vdtxai I ro d' er9et

xrX.) bemerkt Heraclid. A) leg. Horn. 5: MvgofXos ydg 6 dqXovptvoc iatt xai xv-

gayvixr] xaxd MvxiXqvadoy iyHgofttvi} avaxaaif. Auch Frgm. 19, WO es heifst : To

dtjvte xv
t
ua jtiv nQoxc'Qutr Svw orf//«t xxX. bezog sich nach Heraklid. a. a. O. auf

Myrsilos, im VergleicU mit dem Melanchros dem Alkaios als ein wurdiger Mann
erschien. Frgm. 20.

3) Alkaios, Frgm. 20.

4) Horat. Carm. I. 32, 6. — A. Matthiae, Alcaei reliquiae, Leipzig 1627;

Welcker, Jahrb. f. kl. Philol. XII (1830), 14 ff. = Kl. Schrift. I, 126ff.; Th. Kock,

Alcaeus und Sappho, Berlin 1862; Flach, Gesch. d. gr. Lyrik II (Tubingen 1884)

464ff. ; Sittl, Gesch. d. gr. Litteratur I, 3l8ff.
;
Bergk, P. L. Gr. IIP, 147 ff. —

Kopf des Alkaios auf einer Bronzemiiuze bei Visconti
,

Iconogr. gr. Vol. I,

pi. Ill, 3 und bei Burcbner, Gr. Munzcn mit Bildnissen hist. Privatpersonen, Taf.

IV, 2 und 3.
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Man riihmte im Altertume seine gedrungene und klare, Kraft und An-

mut vcrbindende Sprache Als Meister erscheint er in der Kom po-

sition der Strophe und in der Behandlung der Metra, die leichtfliefsend

und schwungvoll, dem jeweiligen Charakter und der Stimmung seiner

lebensvollen und naturfrischen Gedichte vortrefflich angepalst sind *.

Alkaios und seine etwas jungere Zeitgenossin und Mitbiirgerin Sappho

waren die Hauptschopt'er des abgerundeteu , fur den Einzelgesang be-

Btimmten Liedes. Sappho oder, wie sie sieh selbst nannte, Psappha \

war die Tochter des Skamandronyraos und staunnte aus vornehmer

mytilenaeischer Farailie 4
. Von ihren drei Briideru versah der durch

Schonheit ausgezeichnete und von der Schwester in Gedichten get'eierte

Larichos im Prytaneion zu Mytilene den ehrenvollen Pagendienst eines

Mundsehenkes, wiihrend Charaxos Weinhandel nach Naukratis in Agvp-

ten trieb, wo er ein Liebesverhaltnis mit der beriihmten Hetiire Doricha

1) Dion. Hal. Vet. script, cens. II, 8; Quint, inst. or. X. 1, 67; Horat. Carm.

II, 13.

2} Christ, Metrik d. Griechen und Romer' 550 ff.; Westphal, Metrik II, 775 ff.;

Flach, Gr. Lyrik II, 479 ff.

3) Frgm. 1, v. 20. 59; Psappho auf einer Munze von Mytilene. Vgl. Jabn,

Abhdl. d. sachs. Gesellsch. d. Wiss. VIII, T. 8, 1. — Alkaios, Frgm. 55:

'!6nXox' (tyvtt }itXUX6iiHd6 lantfoi xt\. Vgl. dazu Flach, Griech. Lyr. II, 470,

Anra. 1. Die Chronographen setzten die Bliite der Sappho gleichzeitig mit der

des Alkaios in 01. 42 (612). Suid. s. v. Ian<fw- Strab. XIII, 617. Vgl. S. 413,

Anm. 3. Der Ausatz bei Euseb. V. Arm. Abr. 1421 = 5%, 5 (Hieron. P. F.

Abr. 1417, Schoene 1418) bezieht sich auf Sapphos Flucht nach Sicilien. Marm.

Par. 30; vgl. Rohde, Rhein. Mus. XXXIII, 214. — Welcker, Kl. Schrift. I, 101 ff.;

II, 80 ff.; Mure, Rhein. Mus. XII, 564 ff.; Plehn, Lesbiaca, S. 176 ft.; Fr. Richter,

Sappho und Erinna, Leipzig 1833; Kock , Alkaeos und Sappho, Berlin 1862;

Michaelis, Thamyris und Sappho, Leipzig 1865; A. Schone, Untersuch. iiber d.

Leben der Sappho, Symb. Philol. Bonn. II (Leipzig 1867), 731 ff; K. Riedel, Der

gegenwartige Stand der Sapphofrage, Waidhofen an der Thaya, Progr. 1881
;

Flach, Gr. Lyrik II, 485 ff.; Sittl, Gesch. d. gr. Litt. I, 323 ff.; A. Cipollini, Saffo,

Milano 1890 (fleifsige Zusammenstellung des gesamten Materials); Bergk, PLGr.

IIP, 82 ff. Kopfe der Sappho auf Munzun von Mytilene und Eresos bei Burchner

a. a. O.

4) Hdt. II, 135; Ail. P. H. XII, 19: Schol. Plat. Phaidr., p. 312. (jber die

zahlreichen bei Suid. s. v. 2«ny<J genannten Namen vgl. Schone a. a. 0., S. 733 ff.

Nach Suid. s. v. Art. 1 und Dioskorides Anth. Pal. VII, 407 war Eresos ihre

Heimat (daher ihr Bild auf Miiuzen dicser Stadt); dagegeu Strab. XIII, 617

(Apollodoros) ; Athen. X, 424 F; Poll. IX, 84. Auch Hdt. II, 135 nennt ihren

Bruder tly/jg MvuXrlV«tos, Sie floh nach Marm. Par. 36 aus Mytilene, wo sie sich

auch nach Hdt. aufhielt und ihr Bruder im Prytaneion Muudschenk war (Ath. X,

424 F). Das bewcist zugleich , dais ihre Familie zutn Adel gehorte. Schone

a. a. 0., S. 742.
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mit dem Beinainen Rhodopis hatte Sappho hatte eine Tochter *, der

Name ihres Mannes Kerkylas aus Andros ist jedoch violleicht nur eine

boshafte Erlindung der attischen Komiker 3
, welche iiberliaupt Sappho

mit Vorliebe zum Gegeustande ihres loscn Spottes machten, wozu sie

bei doppelsinniger Deutung in ihren Gedichten selbst reichlichen Stoff

fanden. Die Komodie trug wohl das meiste dazu bei, dafs eine Menge

Geschichteu in Umlaut* knm, die Sappho in ein hochst fragwurdiges

Licht stellten 4
. Namentlich gab dazu ihr durch die freierc Stellung

dos Weibes in Lesbos ermoglichter Verkehr mit gleichgesinnten, schunen

Freundinnen Anlafs, mit denen sie in ihrem Musenhause 6 dichtete und

#
sang und an denen sie mit der leidenschaftlichen Liebe einer heifs-

bliitigen SiidJanderin hing. Die Verhaltnisse dieses Madchenkreises

gaben die raeisten Motive zu ihren Dichtungen, namentlich zu Braut-,

Hochzeits- und Abschiedsliedern, welche die Sehnsucht und Leidenschaft

der Liebe mit ungeschminkter Offenheit und sinnlicher Leidenschaft,

aber auch mit hiureifsender Anmut zu einem formvollendeten Ausdruck

bringen 6
. Die Annahme eines unreinen Verhaltnisses ist durch die

Hoheit der Dichterin und durch die Ehren ausgeschlossen , welche ihr

von den Mitbiirgern erwiesen wurden, obgleich sie ein VVeib war

1) Hdt. II, 134 ff.; Strab. XVII, 808; Athcn. XIII, 596B; vgl. Schone a. a. 0„
S. 743.

2) Tochter Kleis nach Frgm. 136; 85 nicht ganz sicher.

3) Lehrs, Populare Aufs.*, S. 398; Schbue a. a. O., S. 757.

4) Untersuchung des Didymos, an Sappho publica fuerit. Seneca Ep. 88,

37. — Naheres, besouders fiber die Fabcl von Sapphos ungliicklicher Leidensehnft

zu Phaou bei Welcker, Kl. Schrift. a. a. 0.; Cotnparetti, Saffo et Faone, Nuova
Antologia, Febbrajo 1876; Th Kock a. a. 0., S. 48 ff.; Flach, Gr. Lyrik II,

491 ff.; Sittl, Gr. Litteraturg., S. 234ft.; W. Horschelmann , Jahrb. f. kl. Philol.

CXLIII (1891), 577 f.

5) Frgm. 136: iv fjtotoonoky oixitf.

6) Man riihmte den sufsen Wohllaut in ihren Gedichten, ihre blouiige and

doch kraftige Sprache. Horat. Ep. 1 , 19. 28 ;
Diouys. Comp. verb. 23 ;

Bergk,

P. L. Gr. Frgm. adesp. 62. — Uber ihre sinnigen, mit schlichter Innigkeit ge-

zeichneten Bilder aus dem Naturleben vgl. A. Biese, Die Entwickelung dea Natur-

gefubls bei den Griechen (Kiel 1882), S. 24 ff. — Uber die aufserordentliche Man-
nigfaltigkeit, Angemessenheit und Zartheit des Rhythmus vgl. Christ, Metrik der

Griechen', S. 237. 252 ff; Westphal, Metrik II, 760 ff. 773; Musik d. gr. Altert.

(Leipzig 1883), S. 109 ff. 143 ff. 175ff; Flach, Gr. Lyrik II, 514.

7) Aristot. Rhet. II, 23. Strab. XIII, 617: n lantfui, &uvfta<nov ft /eW"1
'

ov yaQ toper iv rip xooovitp xqovo) rtJ uvtjuovevofjf'vM tpavttottv xtva yvraixa ira~

fttkXov ovJi xaui (xixquv t'xttvn notijatati x"Qiy Die „ zehnte Muse" bei Ps. Plat.

Epigr. 20 Bergk, P. L. Gr. IP, 305 und sonst ofter. Vgl. Kochly, Akad. Vortr.

I, 155 ff: Welcker, Sappho von einem herrschenden Vorurteil befreit, Kl. Schrift.

II, 80-144; Flach, Gr. Lyrik II, 498 ff Haufig ihr Bild auf mytilenaeiscben
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Durch ihrc Verbindung mit der aristokratischcn Gesellschaft war auch

Sappho den politischen Stiirraen ausgesetzt. Als die Adelslaktion , an

deren Spitze Alkaios und sein Bruder Antimenidas stauden, in die

Verbannung gehen mufste, sah sich auch Sappho zum Verlasscn ihrer

VaterBtadt genotigt und wanderte nach Sicilien aus (urn 596) Zur

Beendigung dea Parteihaders und zur krfiftigen Abwehr der Ver-

bannten, die mit Gewalt ihre Riickkehr zu erzwingen suchten, wahlten

die Mytilenaier den Pittakos einmutig zum Aisymneten mit unum-

schriinkter Machtvollkoramenheit 2
. Pittakos besiegte die Verbannten

und betreite seine Vaterstadt vom Blirgerkriege s
. Alkaios scheiut da-

mals nach Agypten gegangen zu sein, wahrend Antimenidas in den

Miinzcn, auch schon vor Alexander d. Gr. vgl. Miounet VI. 46, 103; Suppl. VI.

60, 52 ff. ; Brandis, Miinz-, Mate- und Gewichtssystem Vorderasiens , S. 412. 452.

566; Biirchner, Zeitschr. f. Numism. IX, 8fF.

1) Marm. Par. 36. Vgl. dazu S. 475, Anm. 3. — Kenntnis des Aphrodite-

Rultus in Panormos. Frgm. 6.

2) Nach Aristot. Pol. 111. 14, p. 1285 a, v. 33 (vgl. Dion. Hal. V, 73) wurde Pitta-

kos
#
zum Aisymneten gewiiblt, Alkaios bei Aristot. a. a. O. nennt ihn begreiflicher-

weisc tt Qnyyng. Diese Bezeichnung findet sich daher auch bei Strab. XIII, 617 und

Plut. Solon 14. In dem Miillorliede (vgl. S. 473, Anm 8) heifst er fityaXn<: MtivXdyaq

paodamv Uber das Wesen der Aisymnetie vgl. Bd. I*, 629. Aristot. a. a. 0. sagt, dafs

die Mytilenaier den Pittakos zur Abwehr der Verbannten wahlten : nQX0V (die Aisym-

neten) ft' ol fily tftd piov tr,y «'(?/'»»' tnvrijy, ol di jul/pt riytiy (J^ta^eVcuv xgoywy

ngd^twy, oiov eXXovto jiojf MvriXrjVftToi IhrruXi'iy 7ig6( tov( tfvyddag uty nQoetotqxeoay
y
Ayti^r

k
vi6tiq xni ^Xxatof 6 noirjtijc. Nach Strab. XIII, 617 wurde er gewahlt nqog

r^y toiv ttvrttamtoy xaraXvatv. Uber die Faktionen mit ihren HUuptern als

dvyaoTfTta vgl. S. 474 , Anm. 2. In der Stadt selbst gab es damals mindestens

noch zwei Faktionen (vgl. S. 474} und die Verbannten werden sich gewifs, als

Pittakos gewahlt wurde , in den Besitz eines festen Platzes auf stadtischem Ge-

biet gesetzt haben. Bei Diod. IX, 11 (der einem von Hermippos abhiingigen

Autor folgt) heifst es, dafs Pittakos die Stadt TvgttvrMos, aidaeat(, noXiuov befreit

hatte. — Nach Plut. Solon 14 (Hermippos) war Pittakos kurz vor Solons

Bekleidung mit aufserordentlicher Vollmacht zum Tyrannen ge-

wahlt (nV dt MiTvXrjVttioig lliTiuxty /jpijjUfVoif TvQttvyoy) worden, also etwa 595.

Das Bteht mit der Datierung von Sapphos Flucht im Marm. Par. 36 und bei Euseb.

(vgl. S. 475, Anm. 3) im Einklange. Gewohnlich halt man sich an die Angaben

ApoHodors bei Diog. Laert. 1, 74 und 79, dafs Pittakos zehn Jahre Aisymnet

war, dann noch zehn Jahre lobte und im Jahre 570 starb (vgl. 8. 252 Anm.).

Allein es sind nicht nur die beiden gerade zehnjahrigen Zeitraume an sich ver-

dfichtig, Bondern es ist auch einc zehnjahrige Dauer der Aisymnetie nach Aristot.

a. a. 0. bbchst zweifclhaft.

3) Vgl die vorhergehende Anm. Alkaios soil in Gefangenschaft geraten, aber

von Pittakos freigelassen sein. Herakleitos (wohl der Lesbier. Vgl. Diog. Laert.

IX, 17) bei Diog. Laert. I, 76 und Diod. IX. 12, 3 (nach einem von Hermippos

abhangigen Autor).
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Dienst dea babylonisclien Kiinigs (Nebukadnezar) trat und auf einem

Kricgszuge mit grofser Auszeichnung focht l
.

Mit fester Hand stellte Pittakos die burgeriiche Ordnung wieder

her *, ohne indessen die bestehende Ordnung zu verandern 8
. Er gab

nur eine Reihe von Gesctzen, welche u. a. das Obligationsrecht be-

trafen, das Geprange bei den Leicbenbegangnissen einschrankten und

Vergehen, die Bicb jemand im Rausche zuschulden kommen liefs, stren-

ger bestraftcn, als wenn sie im niichternen Zustande begangen waren.

Es tritt dabei wie in der soloniseben Gesetzgebung das Bestreben ber-

vor, gcgenttber der Uppigkeit und JSchwelgerei des Adels .die burger-

iiche Einfachheit und Zueht zu fordern *. Nach Erledigung seines

Auftrages und dein Erlasse einer Amnestie iur die Verbannten legte

Pittakos sein Amt nieder und gab der Gemeinde die Selbstverwaltung

zuriick 6
. Er erwarb sich den Rut" eines weisen Mannes und bebauptete

in den vcrschiedenen Zusainmenstellungen der siebeu Weisen neben

Thales, Bias und Solon unbestritten seinen Platz 8
.

1) Alkaios in Agypten; Strab. I, 3<>. Antimenidas iu babylonischen Dicusten:

Alkaios, Frgm. 33.

2) Strab XIII, 617; Diog. Laert. I, 75. Rhetorische Schilderung des Cha-

rakters und der Verdienste des Pittakos nach einem von Hermippos abhangigen

Autor bei Diod. IX, 11—12.

3) Aristot. Pol. II. 12, p. 1274b, v. 18: iytrtio 6i xui ntrraxos youwv <f»?-

(AiovQyoc tiXX '
tit' nokttuns.

4) Nach Theophrast. b. Stob. Flor. XLIV, 22 verordncte Pittakos, dafs cin

Kaufgeschaft nur dann rechtliche Gtiltigkeit habcn sollte, wenn es vor den /3«<n /.**»-

und dcm npi'rctnc abgeschlossen war (vgl. iiber dicse Behorden Bd. I', S. 276,

Anm. 3). Inbezug auf die Lcichenbogiingnisse vgl. Cic. d. leg. II, 20: Pittacua

omnino accedere aliquem vetat in funus alienorum. Ubcr die betreffendeii Ver-

ordnungen Solons vgl. S. 288. — Nach Aristot. Pol II. 12, p. 1274 b, v. 20 ver-

ordncte Pittakos: toi'c fAtlivovra; fir ivnT^otoat nXtlw Cnf'tty anorivew rtuv yri<f6t"

T toy (vgl. V. 10, p. 1311b, v. 28: fV \UivXr
t y$ rois ntydnXltfac MeyaxXije nSQuoyitti

xai rvmnviits itttg xoqi-vuk t7n9efttro<: fitru nor tffXtjy tiyttXtv xxX. Die Penthi-

liden waren dabci schwerlich gauz niichtern. Ubrigeus verfuhrte der lesbische

Wein zur Trunkenheit. Man vergleiche auch die Trinkliedcr des Alkaios). Bei

Aristot. Rhct. II. 25, p. 1102b, v. 12 steht statt rvnr^ataat im allgemeinen: itiv tic

pe&vtov fiurtQTftrr,. Plut. Sept. sap. conv. 13, p. 155 F: i«v rig onovr ue»vtuv
ttfuxQTt'fVfi <finX((o(«v n no ri,<fovTi rijV Cijii/r/j- tirm.

5) Strab. XIII, 617; Diog. Laert. I, 75. — Was die Amnestie betrifft, so
kehrte Antimenidas aus Babylonien mit einem kunetvollen Schwertc zuriick. Al-
kaios, Frgm. 33. Auch Sappho befand sich in spiitcrn Jahren wieder in der Hei-
mat. Hdt. II, 135.

6) Bohn-n, De septem sapientibus (Bonn 1867, Diss) 25 If. — Von seinen Ge-
dichten ist nur cin kleines, pniktische Lebcnsweisheit cnthaltendes Brucbstuck er-
halten. Bergk, P. L. Gr. IIP, 198. Gut bezeugt ist sonst nur sein Aussprucb:
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§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Perseru. 4T 0

e.

Trotz der biirgerlichen Unruhen, der Kriege zwischen den ein-

»:lnen Stadten und mit den Lydern nahmen Handel und Industrie

in vielen ionischeu Stadten einen weitern Aufschwung. Die Milesier

VgTiindeten zur Zeit des Gyges Abydos und Kyzikos und zogen dann

nicht nur die ganze Sudkuste der Propuntis, sondern audi die Kiisten des

Pontos in den Bereich iliier Kolonisation. Die Phokaier besiedelten

urn 654 Larnpsakos, die Samier urn GOO Perinthos. Zugleich begannen

t\i>? kiihnen Fahrten der Phokaier nach dem fernen tyrrhenischen und

berischen Meere. Urn 600 begriindeten sie Massalia, das grofse Em-
j^rion des aufsersten Westens der hellenischen Welt.

Im Suden waren seit der Eroffnung Agyptens durch Psamme-

iichos 1 namentlich die Milesier und Samier die Pioniere des hellenischen

Handels. Erstcre legten an der Miindung des bolbitinischen Nilannes

vine beiestigte Faktorei an *, letztere handelten mit Kyrcne 3 und such-

;en bis in die Wiiste hinein Absatz fur ihre Waren 4
. lonisehe und

karische Soldner bildeten die Hauptstutze der Dynastie des Psamme-

tichos. Eine Wendung in der Fremdenpolitik des agyptischen Konig-

tams trat jedoch ein, als A'hames (Amasis) durch einen Aufstand der

Kriegerkaste gegen die fremden Soldner im Jahre 56'j aul' den Thron

erhoben wurde 5 und eine Epocho der Restauration der altnationalen

Kultur began n. Amasis war indessen ein zu kluger Politiker, als dafs

'•r sich dem starren Zwange des Agyptertums gef'ugt und auf die

Soldner verzichtet hatte. Er hob die Standlager der Ionier und Karer

am pelusinischen Nilarme aut", verlegte aber die Soldner als Besatzung

nach Memphis, urn die Hauptstadt des Reiches zu uberwachen 6
. Auch

<k-r aufserst lebhafte griechische Handel war fur Agypten , das damals

*ine hochste materielle Bliite erreichte, unentbehrlich geworden, ob-

/niijfoV ie&Xor epfityai. Simonides, Frgm. 5, Bergk III 4
, 384. Vgl. J. Purgaj,

Wiener Stud. I, 21*5. Uber die ihm sonst beigelegten Spriiche vgl. Brunco, De
iictis VII sapient i urn a Demetrio Phalereo collectis, Acta Semin. Erlang. Ill

\m\ 362 ff.

1- Bd. P, 478 ff.

2) Bd. V, 478, Anm. 2.

3) Bd. I
2
, 486, Anm. 2.

4} Samier in der sieben Tagercisen von Theben entfernteu grofsen Oase (Uab

el Chargeb): Hdt. Ill, 26.

5) Bd. I
2
, 487.

6) Uber die Standlager vgl. Bd. I
?
,
477, Anm. 1. Hdt. II, 154: rovxovq ftlv

4', /poV» vorsQoy flaoiXevs "ulpaois itttvaajriaag dvdevrtv xaro(xiae (»• Mifitpiv, rpvXtt-

*W ivvrov notevfifvof Jtgog AiyvnUotv. Vgl. Diod. I, 67; Steph. Byz. s. v. Kaqt-
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wohl die betriebsamen, beweglichen und expansiven lonier den Agyp-
tern tremd und verdachtig blieben. Ainasis hob die Freiziigigkeit der

Fremden auf, indetn or den hellenischen Handlern und Einwanderern

Naukratis am linken Ufer des kanobischen Nilarmes (westlich von
Sais), wo die Milesier bcreits einc Faktorei besafsen, zum alleinigen

Stapelplatze und Wohnsitz anwies und dieser Fremdenkolonie ihr eigenes

Stadtrecht gewahrte l
. Er unterwarf also den unmittelbaren Verkehr

zwischen Griechen und Agyptern lokalen Schranken, gestattete aber

innerhalb derselben erstern groTsere Selbst&ndigkeit. Die Griechen

durften in Naukratis Heiligtiimer errichten und ihre eigene stadtische

Verwaltung organisieren. Wenn anderseits jemand in eine andere

Mundung des Nils als in die kanobische einlief, so raufste er schworen,

dafs er dahin nicht t'reiwillig gekommen ware, und rait seinem iSchifie

nach der kanobischen i'ahren; war das wegen widriger Winde nicht

1) Hdt. II, 178. 6. Hirschfdd, Rhein. Mug. XLII (1887), 209 ft. verwirft ganx

und gar die Angabe Strabons XVII, 801, dafs die Milesier schon zur Zeit des Psamme-
tichos „ die Stadt " Naukratis begriindeten und setzt diese Grundung in die Zeit der

Amasis (vgl. auch Bd. I
5
, S. 47<>, Anm. 1). Die bei den Ausgrabungen auf der

Statte von Naukratis gefundenen Inscbriften (auf Tbongefiifsen eingekratzte Weih-
und Zueignungsinscbriften) brauchen allerdings ihrctn Schriftcharakter nach nicht

iiber die Mitte des 6. Jahrhunderts hinaufgeriickt zu werden (gegen £. Gardner,

Flinders Petrie Naukratis zu Taf. XXX—XXXV ; Journ. of hell. stud. VII, 1886,

p. 220 ff.. Academy 1887, p. 43 ff. 139 ft., der die altesten bis um 650 hinaufruckt,

vgl. G. Ilirscbfeld a. a. 0. und A. Kirchhoff, Stud. z. Gesch. d. gr. Alphab.*

44 ft'.) , obwohl es nach rein epigraphischen Erwiigungen immerhin moglich ist,

dafs sie noch in das 7. Jabrhundert bineinreichen. Vgl. G. Hirschfeld , Rhein.

Mus. XLIV (1889), 461 ff. Aber die in den Inscbriften bezeugten Weihungen
sind durchweg an bellenischc Gottheiteu, meist an den rnilesischen Apollon, er-

folgt und nach Hdt. II, 178 e<tu>xt erst Amasis in Naukratis /aigove irtdgvaao&ai

pttfiovc xal reut vt« 9tofct. Anderseits crgiebt sich aus Solon Frgin. 28 bei Pint.

Sol. 26: llgatToy fikv ovv tic Jtyvnroy o'qp/xero (Solon) xal durgnf/ev , <u; av'xog

tpW NetXov inl nQoxorpi Kuyupidos iyyvSev (ixrfjf, dafs Griechen (Milesier) be-

reits vor Amasis in Naukratis ansessig waren, denn Solon hielt sich jedenfalls vor

570 in Agypten auf. Vgl. S. 298, Anm. 6 und U. Kohler, Ber. d. Berl. Akad.
1892, S. 345, Anm. 2. Bcstand aber auch vor Amasis in Naukratis eine grie-

chische Niederlassung , so hat ihr doch erst, wie G. Hirschfeld betont, Amasis
Stadtrecht gewahrt und sie zur naXtf erhoben. Hdt. II, 178: ^iXiXX^y ytv6-
fteyoi 6 Zluaoit iiXXa re is 'EXXijyuty fA$T*{$iigavs unediiero, xai xtxl tout* dm~
xvevfAesoioi is AXyvnroy idatxt SavxQariv no Air iyoixijatu. xtX. Uber die von
Flinders Petrie begonnenen und von E. Gardner for tgeaetz t en
Ausgrabungen und deren Ergebnisse vgl. Flinders Petrie, E. Gardner and F
Griffith, Naukratis, 2 pts., London 1886 und 1888. Vgl. auch Barclay V Head'
Coins discovered on the site of Naukratis, Nuraism. Chron. HI (1886^ 1—18-
Percy Gardner, New chapters in Greek history (Chap. VII: Naukratis and thl
Greeks in Egypt) London 1892.

*uKiatis and the
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§19. Die Ionier im Kampfc mit den Lydern und Persern. 481

moglich, bo mufsten die Waren in Nilkahnen um das Delta herum-

geschafft werden, bis sie nach Naukratis kamen l
.

Naukratis entwickelte sich unter diesen Umstanden binnen kurzer Zeit

zu einera bedeutenden Handelsplatze, in dem es Geniisse aller Art gab.

Die Stadt trug, wie auch die bei den Ausgrabungen gefundenen Gegen-

st&nde beweisen, ein von figyptischen Einfliissen wenig oder gar nicht

beruhrtes, durchaus griechisches Gcprage. Ihre Bevolkerung war aus

Handlern und Gewerbetreibenden von alien griechiscben Stammen zu-

sammengesctzt. Die erste Stelle nahmen indessen die Milesier ein *.

Den Mittelpunkt ihrer Niederlassung bildete der heilige Bezirk des mi-

lesischen Apollon 3
. Ebenso hatten die Satnier und Aigineten ihre

eigenen Heiligtiiraer und Faktoreien, und zwar jene ein Heiligtum ihrer

Hera, diese ein solches des Zeus. Die iibrigen Griechen, die Ionier

von Chios, Teos, Phokaia und Klazomenai, die Dorier von Rhodos,

Knidos und Halikarnassos, die Aiolier von Mytilene, errichteteu ge-

meinsam das Hellenion. Es war das ein von einer starken Backstein-

raauer uraschlossener Bezirk, der die Terapel, ein grofses Lagerhaus

und einen Marktplatz enthielt 4
.

In gleich bedeutcnder Entwickelung, wie der Handel mit Agypten,

war der mit den Gcstaden des schwarzen Meeres begriffen. Der

ganze L'rakreis des Pontos bedeckte sich mit milcsischen Kolonien 6
.

Die Hellenen fandeu hier eine Flille von Produkten. Das skythische

Hinterland der Nordkuste bot unermefsliches Getreide, das Chalybcr-

land an der Sudkiiste war reich an Eiscn, Wein und Ol, die Kolcher

an der Ostktiste bauten trefflichcn Flachs. Dazu kara das vorztigliche

Bauholz der pontischen Walder, der Fischreichtum des Meercs, die

Wolle und Haute der zahlreichen Herden der Kustenstamme. Gegen

diese Produkte setzten die Hellenen mit grolsem Gewinn die Erzeugnisse

ihrer Industrie, namentlich Thonwaren, dann Ol und Wein ab a
.

1) Udt. II, 179.

2) In spaterer Zeit betrachtcte man Naukratis als milesisclie Griiudung.

Strab. XVII, 801; ClGr., Nr. 2878; Steph. Byz. s. v. X*tvxQaTi<

3) Hdt. II, 178. In den Wuihinschriften (vgi. S. 48u , Amn. I) wird der

Apollon wiederbolt ausdriicklich als der milcsische, einmal (Petrie, Naukratis I,

Nr. 164) als der von Didyina bezeiebnet.

4) Hdt. II, 178. Petrie, Naukratis I, 23 und pi. XL, XLII-XL1II.

5) Epboros, Frgm. 92 ,Athen. XII, 52:0; Strab. XIV, 035; - 75 tnilesische

Kolonieen: Seneca ad Helv. 7; 80 oder 90: Plin. II. N. V. '29, 112. — L. Biirch-

ner, Die Besicdelung der Kiisten des Pontos Euxeinos durcb die Milesier, Kemptcn

1885, Progr. Vgl. die Bd. V, S. 304, Anui. 1 angefuhrte Litteratur.

(i) Neuere Litteratur: Preller, Uber die Bedeutuug des Scbwarzeu Meeres

Rnaolt. Gri*chiach«» Gemcbichte. II. 2. Anil. «>1
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Urn 630 batten die Milesier, wahrsihcinlich nach Zerstorung einer

bereits triiher vorhandenen Faktorei durch die Kimmerier, Si nope
begriindet In dieser rasch aufblUhenden Stadt, welche den End-

punkt einer grofsen Handelsstral'ae nach Kappadokien und dem Kuphrat

bildete, entl'altete sieh nicht nur ein bedeutender Handel, sondern auch

eine rege Gewerbthiitigkeit, deren Hauptzweige Stahlwarenfabrikation,

Schiffsbau und Kischriiucherei waren 2
. Sinope eutrifa den benacbbarten

Barbarenstainmeu ausgcdehnte Kustenstriche und begriindete eine An-

zahl Pnanzstitdte: Kotyora in der Nahe der Eisendistrikte im Lande

dcr Tibarener, dann Kerasus und Trapczus. Diese Kolonieen er-

kannten die Oberhoheit der Mutterstadt an und zahlten ihr Tribut 3
.

fur den Handel der alten Welt, Dorpat 1842 (Ausgew. Aufsatze herausg. von

R. Kohler [Berlin 1867 1, S. 441 ff.); K. E. Kohler, rnp»^ov
- ou recherches sur

l'histoire et lea autiquite\s des p.'-cheries dc la Kussie meridiouale, Mem. de I'Acad.

imp. d. sciences de St. Petersb. Six ser. T. I, 1832, p. 347 sqq.; K. Neumann,
Die Hclleuen im Skythcnlande , Berlin 1*55; P. Brunt) , Das Schwarze Mecr
(russisch'i, Odessa 1879 und 18H(; J. Latychew, Unters. zur alten Geographic des

schwarzen Meeres (runsisch), Jouni. d. Miuist. f. Volksaufklarung 1892. Uber die

Produkte auch L. Biirehner a. a. U., S. 12. Littcratur iiber das Sky then land:
S. 4f>2, Anm. 5. — Altertiiiner: Kaoul - Rochettc

,
Antiquities grecques du Bos-

pore Cimindrieu, Paris 1822; Koppcn , AltortUmer am Nordgestade des Pontos,

Wien 1823: K. E. Kohler, Serapis, Petersburg 1850; Muralt, Melanges dantiquitcs,

Zurich 1852; Gille, Autiquites du Bospore Cimmerien 1854; Ouvaroff, Recherches

but lea autiquites dc la Kussie meridionalc, Petersburg 1855; Kondakoff, J. Tol-

stoi, 8. Keinach, Autiquites de la Kussie mdridionalc , Paris 1891. Berichto iiber

die neueren Funde und Ausgrabungeu in den Comptes rend, de la commission

impe'r. arch., Petersburg 1859 sqq. und Recueil d'antiquitrfs de la Scythie mit

Atlas I, Petersburg 1806, II 1H73 u. s. w. Ein Index der mcist von Stephani

verfafsteu Abhandluugen bei S. Keinach, Antiquite*s du Boaphore Citn-
mdrien (1854) reeMitecs avec un commeutaire nouvcau et un index general des

Coinptes rendus, Paris 18'j2 (86 Tafelri). — Inschriften: B. Latychev, lnscrip-

tiones antiquae orae septentrionalis maris Pouti Euxini graecae et latinac 1 Iuscr.

Tyrae, Olbiae, Chersonesi Tauricae etc., Petersburg 18*5; II Inscr. Kegni Bos-

porani, ebenda 1890. Die ionisehen Inschriften bei Bechtel, Abhdl. d. Gotting.
Oesellseh. d. Wiss. XXXIV (1887), 79 ft.; die megarischen Inschriften bei Bechtel,
Collitz, Samml. d. gr. Dialekt-Insehr. III. 41, Nr. 3083ff.

1) Bd. P, 165. Xen. Anab. VI. 1, 15: livurnti; de oixovat jilv ir r/; flnq-Xu-

yoyufi, Mdqototv t)i unuixni tiniv. Strab. XII, 5-15. Vgl. Hdt. II, 34. — M. Senge-
buseh, Quaest. Siuopicarutn specimen, Berlin 1846; Streuber, Siuope , Basel 1855;
Burchner a. a. O., S 57 ff, Vgl. auch Ed. Meyer, Gesch. d. Konigreichs Pontos,
Leipzig I87i»; Gesch. d. Altert. II, § 287.

2) H. Blumner, Gewerbl. Thiitigk. d. Viilker d. kl. Altert., S. 41 ff. Adler
auf Thunfisch auf den Miinzen von Sinope. Brandis, Miinz-, Mafs- uud Ge-
wichtsRyHtem Vorderabiens, 8. 4:i3ff. Chronologische Anordnuug der Miinzen von
Sinope bei J. P. Six. Num. Chron. 1885, S. 15ft.

; Head, Hist, numorum p 434
3) Xen. Anab. IV. 8, 22: V. 5, 3. 7. 10; Diod. XIV. 30, 3; Ps. Skyrnnos
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§ 19. Die lonier im Kampfo mit den Lydem und Persern. 483

Zwischen Sinope und Kotyora liefsen sich urn 560 in der fruchtbaren

Kiistenebene ostwarts voin Halys Phokaier in Ainisos nieder Das

ganze Gestade von Sinope bis westlich zwn Parthenios war wiederum

init einer Keibe kleinerer Pflanzstiidte der Milesier, Kytoros, Kromna,

Sesamos, Tion (Tios) u. a. besetzt 8
.

Die alteste milesiscbe Pflanzstadt an der Nordwestkiiste des Pontos

zwischen Donau (Istros) und Dnjepr (Borysthene9) 3 war wohl die um
647 begrundetc Kolonie Olbia am recbten Ufor der Bug (Hypanis)-

Mundung, die sich in den grofsereu Borysthenes - Linian offnet. Die

Stadt wurde daher aucb Borysthenes genannt. Auf die baumlose und

salzhaltige Kiistensteppe folgt hier ein durch ungemein ergiobigen Acker-

boden auegezeichnetes Hinterland, das die grofsen Getreidemassen fur

den olbischen Handel lieferte und die Quelle von Olbias Reichtum

wurde 4
. Niichst dem Borysthenes-Emporion war die bedeutendste Stadt

(DemetrioB von Kallatis vgl. linger, Philol. XLI, 613), 910; Strab. XII, 545 ff.

Vgl. Biirchner a. a. 0. 07 ff. Miinzen von Trapezus und Kerasus im Catal. of

gr. coins in the Brit. Mua. Pontus (1889), p. 40ff. ; Imhoof- Blumcr, Abhdl. d.

bayer. Akad. 1890, S. 575 ft. 583 ff: Ilead, Hist, uumorum, p. 427. — Trapezun-

tische Kolonie Hennonassa: Hekataios, Frgin. 197 (Steph. Byz. a. v.).

1) Alterer einheimischer Name lupioovf nach den Miinzen. Fricdlander,

Zeitschrift f. Num. II, 28 ff. Vgl. iiber dieselben feruer : Brand is a. a. 0. , S. 432.

450; Iraboof-Blumer, Monnaies grecques, Abhdl. d. niedcrland. Akad. XIV (1883),

p. 226 und Abhdl. d. bayer. Akad. 560 ff. ; Catal. of gr. coins in the Brit. Mus.

Pontus (1889), p. 13ff.; Head, Hist, numorum, p. 434. Phokaeiscbe Kolonie,
vier Jahre vor dem pontischen Herakleia: Ps. Skymn. 917. Nach

Theopompos b. Strab. XII, 547 irrtiimlich milesische Kolonie. Vgl. Biirchner

a. a. O., S. 46.

2) Ps. Skymn. 985 ff.; Strab. XII, 544; Steph. Byz. s. v. 7Yof; Arrian. Peripl.

Pont. b. Miiller, Geogr. gr. miu. I, 385; Auom. Peripl. Pont. b. Midler I, 405.

Miinzen von Tion (TMXON) in den angefuhrten Schriften: Catal. of gr. coins etc.,

p. 203 ff; Imhoof-Blumer , Abhdl. d. bayer. Akad. 1890, S. 588. 607. Die ge-

nannten Stadtc wurden von der Nichte des Dareios Kodomannos und Gcmahlin

des Fursten Dionysios von Herakleia zu der nach ihr benaunten Stadt Amastris

zusammengezogen. Niiheres bei B. Becker, Archiv f. Phil, und Paed. XIX (1853),

189 ff.; Brandis, Miinz-, Mafs- und Gewichtssyst. Vorderasiens , S. 305; E. Kuhn,

Entstehung der Stiidte d. A., S. 273 ff.

3) P. Becker, Die Gestade des Pontus Euxinus vom Ister bis Borysthenes

inbezug auf die im Altertume dort gelegenen Kolonieen, Petersburg 1852 ; Muralt

et P. Becker, Mem. de la societ. arche'ol. d. St. Petersb. Ill, 182 sqq.; V, 361 sqq.

;

VI, 124sqq. 177 sq.; K. Neumann, Die Hell, im Skythenl., S. 349 ff.

4) Strab. VII, 306: nXtvoayu if* toy BoQvo&ivri oraStovs diaxaafovi opaivvfiot

r<ji noittftbi nohc 1} d" avrtj xal XtXpia xaXftiai, fifyu ^finopiov, xifofia Milr
t
a(tt>y.

Herodotos nennt Olbia BoQvattevtiiiuiv (pnogiov, itaiv oder BogvaSey^g. Hdt. IV,

17. 78. 79 vgl. Ps. Skymn. 806; Plin. IV, 26; Steph. Byz. s. v. BoQva9iy^. Der
31*
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an dieser Kiiate Tyraa (Ophiuaa) am Linken Uter des Dojeatr-Liman,

dtaichfaUa eine milesische Kolonie l
.

Aiich zwischen dem Istroa and dem Boaporos erwuehsen mehrere

milesische Pdanzstadte. Angeblich bereite am 656 wurde I stria

(Istroa, jetzt : Karaliarman) von den Milesiern begriindet • dann weiter

einheimische, of&deUe Name war »Wn ^umoArtiu Griindungsjahr nach Hieron.

A P. R. M. Abr. 1370 = 647 6 F. Abr 1371; B. Abr. 1372 ,
nach P*. skymn.

809: motu ri* Midi* * 8naoX(ay. Die Herrschaft der Meder ist von Phraortes an

zu rechnen Hdt. I, 109 vgl. 130), der nach den Chronographen im Jnhre 654 xur

Regierung kam. — In Olbia der in Miletos and den mileaischen Kolonieen w-
kommende Monat K«l«u«*«* Munychioni. Vgi. Bischof. Leipzig. Stud. VII,

3!>6. - lonischer Dialekt: BechteL Abhdl. d. G6tt. Gesellsch. d. Wise., Bd.

XXXIV I88r , S. 83. Miinzea: Rohne, Description du Musee Kotschoubey

Petersburg 1847), p. 33 ff ; Ouvaroff, Recherches sur les antiquites de la Russie

meridiouale Petersburg 1856 . p. 43 ff. K6ff.. CataL of gr. coins in the Brit. Mus.

Pontns 1389 p. 15 ff.; A. v. Sallet. Beschreibung der Miinzen im Konigl- Mus.

zu Berlin I L888), p. 18 Av. Gorgoneion . Rer. Adler auf einem Delphin). —
Altere Weihinschriri der Strategen an 'Awua** -roo«rr«mc: Compte rend, de L

comm. imper. arch. 1*74, p. KW. VgL CIGr. , Nr. 9067. - 3taatliche Eiu-

ricbtungen: Fr. Lindisch, De rebus Olbiopolitaru:n. Halle I— 8 . Diss.; G- Gil-

bert, Gr. Staataaltert. 11. L&& - Rats- and Volksbeschluls iiber den Muaxyer-

kehr im olbischen Hand,- 1 aus dem 4. Jahrbundert bei Mordtmann, Hermes XJH

,187- . 373ft; Dittenber^er. SlGr., Nr. 354. — Fiir die spatere Lage Olbias wich-

tig Cbrr , Nr 20.").-* = Dittenberger, Nr. 248 mit dem Kommentar Bockha. — La-

tychev. laacript. autiquae orae septentrionalis maris Ponti Euxini etc. 1 Petersburg

I 38fi , p- M tf.

V Ein wichtiger Fund reeht alter Miinzen bestatigt. dais Tyras auf der Stelle

tou Akkerman lag. VgL Berl. PhiloL Wocheusehr. IU 1883 . 700. Munx-

legende: TYP .iv„v Die >ymb.>le: Hermes uud Fiillhorn, Demeter mit der Fackei

und dem Fruchtkorb. mit Ahren oder mit dem Abxenkranz. Weiutraube u. s. w.

weisen auf Woulstaud, ' ietreidehandel ami Weiubau bin. Zusammensteilung; der

Miinzen von A. 'irimm, Berl. Blatter r. Muuzkunde VI 1*71 3 . 27 ff. VgL Head,

Hist, numorum, p. 234. — Mileaische Kolo u i e : Ps. Skymn. -04. Friiherer Name

Ophiuaa nach Piin. H. N. IV*. _»i und Alexander Polybistor bei Steph. Byz. s.

Tvoat: vgl. Strab. VII. UjH ; P*. Skylax 68. Hdt. IV. 31: Tvoitai. — Latychev,

Inscript. ant. or. septent. maris Ponti Euximi L p. iff

2 Hdt, II. 33: 'Ii»T(*4Jr» ol MUn«iw*> -nxsovai unoutot: Strab. VII. 319. Ps-

Skvmn. 77* ): Eustath. zu Dionys. Perieg. >23. Nach Ps. Skymn. "HJi* begTiindet.

ala die Skythen auf der Verfoigung der Simmerier uach Asien lm-m^n, aach Euseb-

Vers. Arm. Abr. 1360 = 66« »i. Hieron. A. P. R M. und Ep. Syr. Abr 1360;

B. F. Abr. I3*il. Das ist das Epochenjahr des Kimmerier- Einthiles. VgL S. 463.

Anm. 4. — Starre Oligarchie, die ailmahlich in eine Demokratie uberging : Aristot.

PoL V p. 1303 b. Muuziegeude : /JTPfiJ.v^.v. VgL Catal. of gr coins La the

Brit. Mua. The Tauric Chersonese. Sarmatia. Moesia l>77 J5 ; Head , Hist, nu-

morum, p. 234, Bescbrvibou^ ier autiken Miinzen im KonigL Mus. zu Berlin von

A. t. Sallet I ,IS88\ p. 51 ff. [Rer. Adler auf einem Delphin. VgL Olbia]. Wei-
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Biidlich Toraoi (Kostendje) 1 und Odesos (Varna) 8
. Als Oikist der

auf einer kleinen Insel ain Sudufer des tiefen Golfes von Burgas be-

legenen Kolonie Apollonia wird der Naturphilosoph Anaximandros

genannt 3
. Das hohe Alter der milesischen Kolonisation an dieser Kiiste

ergicbt sich auch aus der Sagenbildung. Schon die Aithiopis hat

die vor den Donaumtindungen belegene Insel Leuke mit der Insel der

Seligen identifiziert, wohin Thetis den Leichnam des Achilleus brachte 4
.

teres bei P. Becker, Archiv f. Philol. und Paedag. XIX (1853\ 325 ff : Tocilescu,

Archaeol. epigr. Mitt, aus Osterreich VI, 36 ff.; Burchner a. a. 0. 71 ff.; J. Klein-

sorge, De civitatum graecarum in Ponti Euxini ora occidental] sitarum rebus

(Halle 1888, Diss.), p. 47 ff.

1) Milesische Kolonie: Ps. Skymn. 762; Ovid. Triat. Ill, 9. Beschlufs der

ioniscben Phyle IrfgyaitcTs nach Desjardins, Annal. d. inst. d. corr. arcb. 1868,

p. 97 bei Perrot, Rev. archeol. 28 (1874) 22, woselbst Naheres iiber die Geschichte

und Lage der Stadt. Uber Ovids treffende Schilderungen der einformigen Steppcn-

landschaft vgl. P. Becker, Arcbiv f. Philol. u. Pfidag. XIX (1853), 340ff. Miiu-

zcn: Mionnet, Suppl. II, 183; Catal. of gr. coins in the Brit. Mus. The Tauric

Chersonese etc. (1877) 54; Head, Hist, numorum 235; A. v. Sallet, Beschreib. d.

Munzen im Konigl. Mus. zu Berlin I, 89. Aufbliihen der Stadt durch den mo-

sischen Getreidehandel in der Kaiserzeit : Becker a. a. 0. , S. 360. Totnoi war

damals die Metropolis der Pentapolis, eines Verbandes von ftiuf griechischen

Kustenstadten, der wahrscheinlich bei der Konstituierung der Provinz Mosien ge-

bildet wurde und aus Tomoi, Istros, Kallatis, Dionysopolis und Odesos bestand.

An der Spitze des Verbandes stand ein wp/wf rov xoivov rfc IlfyTanoXeiof (rciv

'Kkk^yoiv), der auch llovtuftxii heifst. Vgl. P. Becker, Arch. f. Phil. u. Paedag.

XIX (1863), 263 ff.; Perrot, Rev. Archeol. XXVIII (1874), 17 ff; Gardner. Num.
chron. 1876, p. 307 ff. : Kleinsorge, De civitatum gr. in Ponti Eux. ora etc. (Halle

1888, Diss.) 16ff. ; Th. Mommsen, Rom. Gesch. V, 283. Vgl. nocb Tocilescu,

Archaeol. epigr. Mitt, aus Osterreich VI (1882), 23 ff; VIII (1884), llff.; XI

(1887), 41 ff
;
Kleinsorge a. a. 0., p. 35.

2) Strab. VII, 319. Begriindung zur Zeit des AHtyage* (588—553) nach Ps.

Skymn. 749. Vgl. Plin. IV, 18; Steph. Byz. s. v. — CIGr. II, Nr. 2058 ff;

Mordtmann, Rev. Archeol. XXXV (1878), llOff: XXXVI (1879). 304; Mitt. d.

arch. Inst. X (1885), 313. Vgl. auch Latychev ebenda IX (1884), 228 ff. Naheres

bei P. Becker a. a. 0., S. 346ff. Munzen mit der Legende 0JU1ITS2S bei

Mionnet I, p. 395, Suppl. II, p. 351; Cat. of gr. coins a. a. 0., p. 137 sqq.

;

A. v. Sallet a. a. 0. I, 192.

3) Strab. VII, 319. Anaximandros: Ail. P. H. Ill, 17. Nach Ps. Skymn.

730: 50 Jahre vor Kyros. — Vgl. Hdt. IV, 90; Arriau Peripl. Pont. 36. — Io-

nischer Monat Authesterion : Biscboff, Leipz. Stud. VII, 396. Alte Munzen (bis

zur Mitte des 5. Jahrhuuderts) mit dem Lowenkopf, dem Wappeu Milets, und den

Initialen des Stadtnamens im Catal. of gr. coins a. a. 0., p. 87 ; Head , Hist, nu-

morum, p. 236. — Kk'insorge a. a. 0 , p. 41. — Vgl. noch Latychev, Mitt. d.

arch. Inst. IX (1881), 216 ff; JireCek, Arch, epigr. Mitt, aus Osterreich X (1886),

163 ff.

4)
* Fleischer, Roschers Myth. Lex. I, Sp. 53. 56. 61 Achilleus. Uber den
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Ebenso haben die Milesier an der kleinasiatiachen Kiiste des Pontos

iiberall die Argonautensage lokalisiert und Aia, das fabclbafte Wonder-

land und Ziel der Fabrt, naeb Kolcbis verlegt *.

In das 6. Jahrhundert reichen gewifs auch die ersten milesUchen

Kolonieen auf der Krim zurUck *. Die hervorragendsten waren P a n -

tikapaion rait trefflicbem Haten am kiramerischen Bosporoe (Strafse

von Kertsch) 3 und Theudoaia (Theodosia) *. Gegeniiber Panti-

sicherlich von Miletos ausgegangenen Kultus des Achilleus als Beschutxer der

Seefahrt ' Uyvtaqx^ an den K listen de« schwarzen Meeres vgl. Fleischer a. a. O.,

Sp. 58 ff Cber den Zusammenhang der Sagenbildung mit der milesischeu Kolo-

niaation uberbaapt vgl. Ed. Meyer, Geacb. d. Altert. II, § 291-

1) Vgl. Bd. I\ S. 187, Anm. 2.

2) M. Thirion, De civitatibus, quae a Graecis in Cherroneso Taurica conditae

fuerunt, Paris 1884, Diss.

3j Milesische Kolonie: Strab. VII, 309; vgl. Ps. Skymn. 385; Arrian PenpL

Pout. 20. Grundungs«age bei Steph. Byz. 8. v. IonischerDialekt: Bechtel,

Abhdl. d. Gott. Gesell. d. Wiss. XXXIV 1887), 79ff. Cber die Inschriften im

allgemeinen und die Geschichte der Stadt, namentlich aucb als Residenz der

bosporanischen Konige vgl. Bockb, CIGr. II, p. 90ff. und Latycbev, Inscript.

antiquae orae aeptentrionalis maris Ponti Eux. II ,l**>\ P NXherea daruber

im Bd. Ill gelegentlich der poutiscben Expedition des Periklea. Munzen erst

aus dem 4. Jahrhundert erhalten Vorders. Kopf des Pan oder Apollon, Ruckseite:

Lowe (milesisches Wappen] mit Ahren odor Rind , lnitialen des Stadtnamens^

Catal. of gr. coins Brit. Mus. The Tauric Chersonese etc. 1777\ 4ff.; \V. Frohner,

Caul. d. mt?dailles d. Bosphore Cimmerien etc., Paris 1872: M. Podschiwalow, Be-

schmbuDg der Munzen von Sarmatia Europaea, Cbersonesus Taurica und dem

cimmeriscben Bosporus aus der Sammlung Podschiwalow, Moskau 1882. A. \V.

Orcschuikow, Zur Miinzkunde des kimmerischen Bosporos, Moskau 1883. Vgl.

dazu Sallet, Zeitscbr. f. Numism. IV, 229 ff. 304 ff.; XI, 339. P. Buratschkoff,

Katalog von Munzen der griechischen Kolonieen am schwarzcn Meere i russisch) I,

Petersburg 1884 ;
Head, Hist, numorum

, p. 23* ; A. v. Sallet , Bescbreib. d. ant.

Munzen im Konigl. Mus. zu Berlin I C1888;, 9ff. Cber die reichen GrSberfunde

(Vasen u. s. w.), welche teils heUenische Gegenstinde darbieten , teila von helleui-

sierten Barbaren herriihren vgl. die S. 481, Anm. 6 auf S. 482 angefuhrten Schrif-

ten und Lutzenko, Fouilles opere'es au voisinage de Kertsch, Compt. rend. 1877; Vere-

brioussow, Fouilles a Kertsch, Compt. rend. 1880; Carl. Rottger, Die Altertumer

ron Kertsch in der kaiserlichen Eremitage mit Erl. Text von L. Stephani, Peters-

burg 1873 ff.

4) Beide Namensformen in den Inschriften aus dem 4. Jahrhundert bei

Dittenberger, SIGr, Nr. 100-104. Milesische Kolonie: Arrian Peripl. Pont. 30

(vgl. Anon. Peripl. 51). IonischerDialekt: Becbtel, Abhdl. d. Gott. Geaellscb.

d. Wiss. XXXIV (1887), 82. Vgl. Demosth. g Lept., p. 467; g. Lakr. t p. 933;

Ps. Sky lax 68; Harpokr. s. v. Qcvdooitt. — Neumann a. a. 0., S. 464 ff. ; Muralt,

Mem. de la soc. archeol. VI, 194 sqq.; Xeigebaur, Cber das alte Theodosia, Archiv

f. Pbilol. u. PSdag. VIII, 476 ff.; Ouwaroff, Recberch. sur lea antiquites de la

Digitized by Go<



§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persern. 487

kapaion, das sich zum grofsten Handelsplatze des niirdlichen Pontes

und zur Hauptstadt des bosporanischen Reiches entwickelte, begriinde-

ten auf eincr spaterhin durch das Alluvium des Flusses Hypanis (Ku-

ban) zur Halbinsel (Taman) gewordenen Insel die Teier zur Zeit der

Bedriingnis durch die Perser Phanagoreia. Diese Kolonie nahm
ebenfalls einen kraftigen Aufsehwung und wurde zum Hauptplatze fur

die Ausfulir aus den Kiistenlandern der Maiotis *.

Hatten diese Stadte auch vielfaeh unter den AngrifFen der ura-

wohnenden Barbarenviilker zu leiden *, mufsten sie auch den Barbaren-

fiirsten Geschenke und Tribute entrichten, so war doch der Handel so

gewinnbringend, dafs sie zu grofsem Wohlstande gelangten. Neben den

Milesiern beteiligten sich von den asiatischen Pflanzstiidten namentlich

die Phokaier, Teier, Knidier und Rhodier, dann die Thasier, am pon-

tischen Handel 3
. Die bcdeutendste Konkurrenz machten jedoch den

Milesiern die Megarier und deren Pi'lanzstadte. Gegen die Mitte

des 6. Jahrhunderts begri'indcten die Megarier unter der Fiihrung des

Gnesiochos zusammen mit Boiotern aus Tanagra, Theben und andern

St&dten Hera k lei a im Landc der Mariandyner an der durch frucht-

bare Thaler ausgezeichneten Kiiste zwischen dem Sangarioa und Billaios *.

Russie nuSridionale (Petersburg 1855), cap. I; Lutzenko et Kondakow, Exploration

des tumulus du district de Tbeodosia, Compte reud. 1877.

1) Hekataios b. Steph. Byz. 8. v. 4-nvayuoettt. Kolonie von Teos: Ps. Skymn.

886. 4>t(V{tyoQov nohs nach den Oikisten Phanagoras aus Teos: Ps. Skylax 72;

Arrian, Frgm. GO, Mullcr 111, 597 (Eustatb. zu Dionys. Periog. 549). loniscber
Dialekt: Bechtel, Abhdl. d. Gott. Gesellsch. d. Wiss. XXXIV (1887), 102 ff.

Uber die Bedeutung der Stadt Strab. XI, 495: xai eon rwv piy FtQionaiuv

BoanoQttywv piitQonoXts to flnyTtxrinaioy, Tuiv a" liawvtof 16 <f>avay6yiioy (xaXftiai ynQ

xai owrwf ij no'Aif), xai Soxti ttuy fitv fx Ttf MaiwriJoc xai wt)t vnt()xftfityi)t pngpaQov

xarnxoui^nuiyuiy iunoQiov tlyai rn <Pavay6(t(n*
t
loiv <f ' ix tijc #«A«ttijc i'va<ftQo^tivtar

ixtiat to UtivTtxtinaiov. Mebr bei Neumann a. a. 0., S. 559 ff. ; Kondakow et

Ve'r^brioussow, Fouilles dans la presqu'ile de Taman
,
Comp. rend. 1878 und 1879

und B. Latychev, Inscr. antiquae orae septeutrionalis Pontis Euxini II (1890),

167 ff. Muuzen (erst seit dem 1. Jabrhundert v. Chr. erbalten): Head, Hist,

numorum, p. 422.

2) Skytbensiege der Milesier: Epboros, Frgm. 92 (Athen. XII, 523), vgl. Hdt.

IV, 76 ff.; P. Skymn. 735; Dittenberger, SIG. 252; CIGr., Nr. 2058 mit Biickba

Commentar; Ovid. Trist. V. 10, 15ff.; vgl. Grote, Gescb. Griech. VP, 718 ff.

3) Vgl. die Henkelinscbriften bei P. Becker, Jabrb. f. kl. Pbilol., Supplbd.

IV, 463 ff; V, 447 ff.; X, 109 ff.

4) Megarische Kolonie: Xen. Anab. VI. 2, 1; Arrian Peripl. 18. Megarier

und Boioter unter Gnesiocbos: Ephoros, Frgm. 83 (Schol. Apoll. Rbod. II, 351;

845); Ps. Skymn. 973 (Griiudung zur Zeit, als Kyros die Meder unterjocbte).

Tanagraier: Paua. V. 26, 6; Thebauer unter Panelos undDamis: Stepb. Byz. s. v.

TluyeXos (vgl. dazu Maafs, Hermes XXIII, 617); Hesych. Suid. s. v. 'HgaxXeidns.
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Die demokratische Verfassung Herakleias wurde bald nach der Be-

griindung der Stadt durch die vertriebenen Aristokraten gestiirzt und

durch erne extreme Oligarchic ereetzt, die spater in die gemafsigte Oli-

garchic der sechshundert ubcrging In wiederholten Kriegen eroberten

die Herakleoten ein ausgedehntes Landgebiet und machten die bcsiegten

Mariandynen zu leibeigenen Zinsbanern (Dorophoroi), die eine ahnliche

Stcllung wie die spartanischcn Heloten batten 2
.

Durch Ackerbau, Viehzucht, Wcinbau, Fischerei und einen aus-

gedehnten Handel wurde Herakleia eine reiche und bedeutende Stadt,

von der mehrere Kolonieen begrtindet wurden, namentlich Cher-

Vgl. auch das thebanische Gnibopigraram eines in Boiotien verstorbenen Hera-

kleoten bei Kaibel, Epigr. gr., Nr. 488 mit der Verbesserung von Dittenberger,

Hist. u. philol. Aufs. f. E. Curtius (1884) 289; Wilamowitz , Hermes XXI, 111,

Anno. 3 folgert eine Beteiligung von Sipbai aus dem Umstande, dafs Tipbys, der

Eponymos von Siphai, zura Stenennann der Argo wurde und in Herakleia , wo man
ibn als Heros verehrte, begraben lag. Apoll. Rbod. Argon. II, 842 ff. und Scbol.;

Ammian. XXII. 8, 22. Auf die nacbepische Uberarbeitung der A rgonau ten-

sage war tiberhaupt die Begriindung Herakleias von wesentlicher Bedeutung.

Vgl. die Bd. P, S. 186, Anm. 4 angefuhrten Schriften. Legende uber die Ursache

des Auszugcs der Boioter (delphische Orakel infolge einer Pest und eines un-

glucklicben Phokierkrieges) : Iustin. XVI, 3; Herodoros, Frgm. 57 (Schol. ApolL

Rbod. II, 848) ; Proinathidas von Herakleia, Frgm. 3, Muller III, 201 (Schol. Apoll.

Rhod. II, 845). Nach Strab. XII, 542 und Veil. Paterc. II, 15 waren Milesier die

ersten Begrunder Herakleias gewesen, aber bei Strab. werden auch andere Ko-

lonieen irrttimlich den Milesiern zugeschrieben, z. B. Lampsakos (Bd. I*, S. 467,

Aiim. 3) und Amisos (Bd. II, S. 483, Anm. 1). Es ist allerdings miiglich , dafs

dort vorher eine milesische Faktorei beatand. Dorischer Dialekt: Bechtel bei

Collitz, Griech. Dialekt.-Inschr. Ill, 41, Nr. 3083—3084. Drei dorische Phy-
len: Aiu. Takt. Poliork. XI, 10. Uber die Miinzen (seit der zweiten HSlfte des

5. Jahrhunderts) mit dem Kopf des Herakles auf der Vorderseite (auf der Riick-

seitc haufig Riud) vgl. J. P. Six, Num. Chron. 1885, S. 20 ff.; Head, Hist, numo-

rum, p. 440; Catal. of gr. coins in the Brit. Mus. Pontus (1889) 139 ff. — Mo-
nographieen iiber Herakleia im Altertume von Nympbis (Muller III, 12ff.).

Promatbidas (Muller III, 201 ff.), Memnon (III, 526ff), Kallistratos <1V, 353 ff.).

Naheres bei H. L. Polsberw, De rebus Heracleae Ponti, Brandenburg 1883, Progr.;

O. Kammel, Heracleotica, Plauen 1868, Progr.; A. Stiene, De Heracleot. Pont,

republ. et reb. gest. Monast. 1870, Diss.; Fr. Schneiderwirth, Heraclea am Pontus

I und II, Heiligenstadt 1882 und 1884, Progr.

1) Vgl. S. 395, Anm. 2. Weiteres iiber die Verfassungsgescbichte bei G.Gil-

bert, Gr. Staatsaltert. H, 190 f. und in den oben angefuhrten Monographicen.

2) Plat. Norn. VI, 776D; Poseidonios, Frgm. 16 (Ath. VI, 263); Strab. XII.

542; Pollux III, 83; IV, 54; Hesych. s. v. SaQotpCgoi. Die untcrworfenen Marian*

dyneu zahlten eine jahrliche Abgabe und durften nicht l£« rf( 'HgaxXttottov /<u?«c

verkauft werden. Hcranziehung derselbcn zur Bemannung der Flotte: Aristot.

Pol. VII. 6, p. 1327 b, v. llff.
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sonasos auf der Krim an dcr Einfahrt in die Bucht von Sebastopol 1

und Kail a ti a 8 (jetzt Mangalia) an der Westkiiste des Pontos, wo

1) Strab. VII, 308; XII, 542; Plin, IV, 26. Tcilnahme von Deliern an der

Kolonisation : Ps. Skymn. 822. Dorischer Dialekt: Bechtel bei Collitz, Gr.

Dialekt-In8chr. Ill, 8. 42, Nr. 3085—3088; Latychev, Inscr. antiquae orae sep-

tentrionalis maris Ponti Euxini I (1885), p. 173 ff. Uber die aus Inschriften be-

kannten Staatseinrichtungen vgl. Latychev, Bull. d. corr. hell. IX (1885),

265 ff. und Ber. d. Berl. Akad. 1892, S. 479 ft. An letztcrer Stelle behandelt L.

den auf eiuer Marmorstelc um 300 eingegrabenen B urge re id, den die jungen

Chersonasiten bei ihrem Eintritte in die Burgerschaft nach erlangter Volljahrigkeit

abzulegen batten. Aus dem Eide ergiebt sich u. a., dafs damals in Chersonasos

eine wohlgeordnete Demokratie bestand und dafs sich das Stadtgebiet beinahe

uber den ganzen westlichen Teil der Krim erstreckte. Der eponyme Beamte war,

wie in Megara und der megarischen Pflanzstadt Kalchadon (Bd. I*, S. 221, Anra. 3

und S. 472, Anm. 1) ein paoilevs. Wir begegnen ferner in Chereomisos dcr in

Megara und den megarischen Pflanzstfidten Kalchadon, Salymbria und Selinus vor-

kommenden Behorde der aiav [av<uvti<; (vgl. Collitz, Gr. Dialekt - Inschr. Ill,

Nr. 3087 = Dittenberger, Sylloge inscr. gr., Nr. 252, v. 68 und Bd. P, S. 472

Anm). /tttftiogyot, bei denen in Chersonasos nach dem Biirgereide Anzeigen

gpgen diejenigen , die sich etwa gegen die Verfassung verschworen wiirden
,
ge-

macht werden sollten, gab es ebenfalls in Megara (Collitz, Gr. Dialekt- Inschr. Ill,

Nr. 3030 = Mitt. d. arch. Inst. VIII, S. 191, Nr. 5). — Bemerkenswert in dem Biir-

gereide ist die BeschrHnkung der freihandigen Ausfuhr von Getreide:
„ov<fe otioy ano row nedfov n{nny)(ayiuov dnodtuaovfiai ovd'e f£(a£)ai tiXXat ttno

top ntdiov tiXX' (e/f X)t(Hf6vaaov. Da das Pedion sehr getreidereich war (Strab.

VII, 311), so handelte es sich offenbar um eine Monopolisierung der Getreide-

ausfuhr fur den stadtischen Markt. — Schutzgottin der Stadt war cine ein-

heimische CJottheit, die in den Inschriften die fJag&ivof genannt wird. Vgl.

Collitz, Gr. Dialekt-Inschr. Ill, Nr. 3087 = Dittenberger, Sylloge inscr. gr., Nr.

252, v. 24: a ifui navtoq XsQooyaoudy nqoaiaiovau IlaQ&dvos. Die Stele soli auf-

gestellt werden iv iq axgonoXd nttQa rov tiig flttQdirov pwfiov. Vgl. auch den

Burgereid und Strab. VII, 308; Hdt. IV, 103. Von den Griechen wurde diese

Gottin als taurischc Artemis aufgefafst und mit der Artemis 'lyiyivtia identifiziert.

Vgl. Stoll, Koschers Mythol. Lex. II, Sp. 304, Art. Iphigeneia und Latychev, Ber.

d. Berl. Akad. 1892, S. 493. — Mtinzen (Haupttypen: Artemis- oder Herakles-

kopf): Kohne, Musee Kotschoubey 1, 132 ff.; A. v. Sallet, Zeitschr. f. Numism. I

(1874), 17 ff.; CatAl. of gr. coins in the Brit. Mus. The Tauric Chersonese (1877)

Iff.; Head, Hist, numorum 237; A. v. Sallet, Beschr. d. antiken Miinzen im Konigl.

Museum zu Berlin I (1888), 2ff. Vgl. noch Polsberw , De rebus Chersonesitarum

publicis, Berlin 1838 ; B. Kohne , Recherches sur Thistorire et les antiquity de

Chersonasos, Petersburg 1848 und dazu Stephani , Me*l. greco - romains I, Gsqq.

;

Neumann, Hell, im Skythenl., S. 382 ff.; P. Becker, Die herakleotische Ilalbinsel

in archSol. Beziehung, 1856; S. Arkas, Beschrcibung der hcrakl. Halbinsel und

ihrer Alterttimer, Nikolajew 1879 (russisch).

2) Ps. Skymn. 761 (Begrundung i}Wx« tr\v Maxetiavtov «(>X']y '-tuvviaq nrtftt-

Xafitv. Amyntas I. kam um 540 zur Regierung); Herakleotische Kolonie auch

nach Memnon 21 und Strab. VII, 319; XII, 542. Kolonie der Milesier; Mela II,
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die Mcgarier auch Mesambria 1 am Golfe von Burgas, gegenuber

dem milesiscben Apollonia, kolonisierten.

Den grofsartigen kommerziellon und industriellen Aufschwrmg der

kleinasiatischen Pflanzst&dte begleitete ein krUftiges Aufbltthen von
Kunst und Wissenschaft. Iu dcr ersten Halfte des 6. Jahrhunderts

begannen die Ephesier roit dem vom Arcbitekten Chersiphron aus

Knosos geleiteten, grofsartigen und prachtvollen Neubau ihres von den

Kimmeriern niedergebrannten Artemisions, zu dem Konig Kroisos die

meisten reliefgeschmiickten Saulen stiftete *. Ebenso grofsartig war der

neue Hera-Tempel, den um dieselbe Zeit die Samier zu erbauen be-

gannen. Zuerst leitete den noch im 6. Jahrhundert vollendeten Bau

2. Auf einer Grabinschrift Myix^aQtif) bei Tocilescu Arch. Epigr. Mitt, aus

Osterr. VI, S. 9, Nr. 15. Moglicherweise haben sich hier die Heraklcoten einge-

drangt. Buntc Mischung ionischer und dorischer Formen in einer bei Tultscha

gefundenen Inschrift bei Tocilescu a. a. 0., S. 46, Nr. 95. Doris che Dialekt-
InBchriften bei Collitz, Gr. Dialekt - Inschr. Ill, Nr. 3089—3090 und dazu

To«Hlescu, Arch .-epigr. Mitt, aus Osterreich XI (1887), 33 ff. — Monat Ileraysn-

vios, der in Kalchadou und andern dorischen Stiidten vorkommt (Bischoff, Leipzig.

Stud. VII, 374) bei Tocilescu a. a. 0. — Munzen (mit Hcrakleskopf ) . Catal. of

gr. coins in the Brit. Mus. The Tauric Chersonese etc. (1877) 21 ff.; Head, Hist,

numorum 234 ; A. v. Sallet, Beschr. d. antik. Munzen im Kouigl. Mus. zu Berlin

I (1888), S. 48. — Vgl. Polsberw, De rebus Cherson. et Callatianorutn , Berlin

1838; P. Becker, Arch. f. Philol. u. Paedag. XIV (1853), 345ff.; J. Klein-

sorge, De civitatum gr. iu Ponti Euxini ora occidentali etc. (Halle 1888, Diss.^

38 sqq.

1) Bdt. VI, 33; vgl. IV, 93; Strab. VII, 319 (Meafju^gia Afeyngttov <?*oi*o<)

;

Ps. Skymn. 739; Ps. Skylax 67; Nikol. Dam. Frgm. 45, Miiller III. 379 (= Steph.

Byz. s. v. MtotififlQia)-, Memnon 21, Miiiler III, 537. Dorisch-megarischer
Dialekt: Collitz, Gr. Dialekt -Inschr. Ill, Nr. 3077-3081). Munzen (die er-

baltenen gehen bis um 450 zurtick) mit den Initialcn des Stadtnamens {METj4. T

= ts) und einem Helm als Wappen: Catal. of gr. coins in tbe Brit. Mus. The
Tauric Chersonese etc. (1877), p. 132 ff.; Head, Hist, numorum, p. 237; A." v.

Sallet, Beschreib. d. Munzen im Konigl. Mus. zu Berlin I (1888), 188 ff. - J. Klein-

sorge a. a. O., S. 43 ff.

2) Plin. A. N. 36, 14. 21; Vitruv. 17, Praef. 16; Strab. XIV, 640; Dion.

Hal. IV, 25; Laert. Diog. II, 103; vgl. Hdt. II, 148; Aristoph. Wolk. 599 (ntiy-

XQvooy olxoy). Goldene Stiere und die meisten Saulen von Kroisos gestiftet. Hdt.

I, 92. Fragmente von Weihinschriften des Kroisos: S. 450. Reliefgeschmuckte

Saulen: J. T. Wood, Discoveries at Ephesus etc. (London 1877), p. 191. 217.

258 f. 273 f. ; vgl. Overbeck, Gesch. d. gr. Piastik I
4

, S. 106 und die Bd. P, S. 309,

Anm. 4 angefiihrten Schriften. A. S. Murray, Journ. of hell. stud. IX (1889), Iff.

und X (1890), Iff. sucht die Fragmente zu ordnen und nachzuweisen , dafs der

Tempel noch im 6. Jahrhundert von den Architekten Demetrios und Paionios

vollendet wurde, wahrend nach Vitruv. a. a. O. die Vollendung erst nach der

Schlacht bei Mykale erfolgte und nach Plin. a. a. 0. der Bau 120 Jahre dauerte.
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§ 19. Die Ionicr im Kampfc mit deu Lydern und Persern. 4!U

der Samier Rhoikos Auch der Athena- Tempel der Phokaier erregto

noch nach seiner Anzundung und Beschadigung durch die Perser Be-

wunderung. Das Apollonion der Kolophonier in Klaros blieb infblge

des Niederganges der Stadt unvollendet *.

Diese Bauten iorderten auch die Entwickelung der Plastik und

Kunstindustrie. Glaukos von Chios ertand die Kunst des Eisen-

lotens und schuf einen vielbewunderten eisernen Untersatz fur den silbernen

Mischkessel, den Alyattes nach Delphi stifteto 3
. Die Samier Rhoikos

und Theodoro8, waren die ersten namhaften hellenischen Erzgiefser.

Letzterer iibte auch die Kunst des Gemmonschneidens und arbeitete

fUr Kroisos und Polykrates *. Den samischen Kunstlern reihte sich

Bathykles aus Magnesia, ctwa ein Zeitgenosse des Theodoros

an, der den Lakedainioniern das Throngebaudo fur das Kolossalbild

des Apollon von Amyklai erbaute und mit Reliefs aus Bronzeblech

schmuckte 5
.

1) Hdt. II, 148; III, 00; IV, 88. Vor der penuschen Eroberung vollendet

nach Paus. VII. 5, 4. Die Uberreste gchoren dem spatern Umbau an: Girard,

L'Heraion de Samos, Bull. d. corr. hell. IV (1880), 383 ff. — Vgl. F. Hultsch,

Heraion und ArtemiBion, Berlin 1881; die Masze des Heraion zu Samos, Arch.

Zeit. XXXIX, 97 fl. und die Bd. P, S. 315, Anm. 3 angefuhrten Schriftcn.

2) Paus. VII. 5, 4. Vgl. Bd. P, S. 310, Anm. 2 und S. 311, Anm. 2.

3) Hdt. I, 26; Paus. X. 16, 1 Nach Euseb. bliihte Glaukos schon 01. 22, 2

= 691. Die Kunst des Bronzelotens war bereits langst bekannt. Vgl. Scbonc,

Bericht. d. bayer. Akad. 1871, S. 542, Anm. 1; Rose, Arch. Zeit. XXXIV (1876),

156 ff.; Overbeck, G«*sch. d. gr. Plastik P, 77.

4) Nach Hdt. I, 51 war der von Kroisos nach Delphi gestiftcte Mischkessel

ein Werk des Theodoros, desgleichen der Ring des Polykrates. Hdt. Ill, 41:

Paus. VIII. 14, 6; X. 3S, ft; Plin. H. N. XXXIV, 83. Da die Kunst des Erz-

gusses im Orient seit alter Zeit betrieben wurde und auch in Samos sicherlich

schon vor der Mitte des 6. Jahrhuuderts heimisch geworden war (vgl. Hdt. IV,

152), so haben die beideu Samier dieselbe nicht erfunden, sondern sich durch ihre

Gufsarbeiten einen grofseren Namen erworben. Overbeck, Gr. Plastik P, 73 ff. und

die neuere Litteratur ebend. S. 287.

5) Paus. III. 18, 9; vgl. III. 10, 8; 19, 2. Weiteres bei W. Klein, Bathykles,

Arch, epigr. Mitt, aus Osterreich IX (1885), 145-191; Overbeck, Gesch. d. gr.

Plastik P, 67 ff.; Furtwaugler, Meisterwerke der gr. Plastik (Leipzig -Berlin

1893) 689 ff. F. weist die Unzulanglichkeit der bei Paus. III. 10, 8 vorliegenden

Kombination von Hdt. I, 69 (Goldschenkung des Kroisos fur das Bild des Apollon

<V SoQran) mit dem Throngebiiude des amyklaeischeu Apollon nach. Von einem

Goldkaufe bei Kroisos zur Vergolduug des Gesichtes dieses Apollon redet Theo-

pompos Frgm. 219 bei Athen. VI, 231 F. Das Bauwerk bildete ein riesiges Ge-

stiihl, auf dem das etwa 15 Meter hohe Bild des Gottes stand. Es war mit Aus-

nahme des steinernen Mittelstiickes aus Holz errichtet, mit figiirlichen Stiitzpfeilern

vereehen und mit Reliefs aus Bronzeblech (nicht aus Gold. Vgl. Furtwangler

a. a. O. 696^ reich geschmiickt.
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In Chios wurde zuerst der Marmor kiinstlerisch bear*

beitet. Die griechische Kunst gewann darait ein Material, aus dem

sie Bildwerke in weit feinerer Ausfuhrung herstellen konnte, als sie es

in der bishcrigen Holz- und Steinskulptur vermocht hatte l
. Der in

der ersten Halite des 6. Jahrhunderts thatige Chier Archermos, des

Mikkiades Sohn, war der al teste Marmorbildhauer, von dem noch in

spaterer Zeit Werke in Delos und Lesbos zu sehen waren *.

Etwa gleichzeitig mit Archermos bluhten die Kreter Dipoinos
und Skyllis, die in der Marmorskulptur von alien zuerst sich einen

Rut' erworben haben sollen und namentlich fiir Sikyon, Kleonae und

Argos Gotterstatuen, teilweise aus Ebenholz in Verbindung mit Elfen-

bein ausget'Uhrte Gruppen, arbeiteten. Sie waren die ersten Meister,

welche aufscrhalb ihres Geschlechtes und ihrer Heimat eine Schule bil-

deten, aus der im Besonderen lakedaimonische Kiinstler hervorgingen 3
.

Berilhmt als Marmorbildhauer wurden dann (um 540) des Archermos

1) Vgl. S. 335 ff. und Naheres in den daselbst angefuhrten Schriften.

2) Archermos aus Chios, Sohn des Mikkiades, genannt als Schopfer eines too

seinem Vater gestifteten Bildwerkes auf einer in Delos gefandenen Mannorbasis

Vgl. S. 450. Nach pergamenischen Kunstforschern im Schol. Aristoph. Vog. 574

hatte Archermos die delische Nike angefertigt. Es handelt sich aber wahrschein-

lich um eine geflugelte Artemis. R. Robert, Uermes XXV (1890), 449. Jene In-

schrift ist wahrscheinlich die Quelle fur Plin. H. N. XXXVI, 11 gewesen (C. Ro-

bert, Archaeol. Marchen, Philol. Unters. X, 117), wo es heifst: cum hi (Dipoenos

et Scyllis) essent, iam fuerat in Chio insula Melas sculptor, dein filius eius Mic-

ciades, ac deinde nepos Archermus, cuius filii vel clarissimi in ea scientia mere

Hipponactis poetae aetate, quern certum est LX olympiade (540) fuisse. — —
complura enim in finitimis insulis simulacra postea fecere, sicut in Delo

patris quoque eorum et Deli fuere opera et in Lesbo insula. Aus der Inschrift

folgt nicht, dafs Mikkiades bereits als Kiinstler thatig war, was er immerhin ge-

wesen sein mag. Was indessen Melas betrifft, so meint die Inschrift (Mfkayo;

nargaiioy aaiv Xirn'ru) den Heros dieses Namens , den Sohn des Oinopion , des

mythischen Oikisten von Chios. Vgl. Overbeck, Gesch. d. gr. Plastik I*, 82 und

die daselbst S. 288 angefuhrten Schriften. Ein jungeres Mitglied des chiischen

Kunstlerkreises, vielleicht cin Eukel des Archermos, war der Chier Archermos, den

eine etwa dem letzten Drittel des 6. Jahrhunderts angehdrende Runstlerinschrift

einer auf der athenischen Akropolis gefundenen, mannornen Votivsaule nennt.

CIA. IV. 2, p. 89, Nr. 373, 95 und IV. 3, p. 181. Uber die Thatigkeit ionisch-

neeiotischer Kiinstler in Atben vgl. 8. 33<J.

3) Plin. H. N. XXXVI, 9 : Marmore sculpendo primi omnium inclaurerunt Di-

poenus et Scyllis geniti in Creta insula etiam nunc Medis imperantibus priusque

quam Cyrus in Persis regnare inciperet, hoc est olympiade circiter L (= 580).

Die Zahl ist vermutlich verdorben. Vgl. Overbeck, Rhein. Mus. XLI (1886), 67 ff.;

Gesch. d. Plastik l
4

, 84 ff. und die daselbst aufgefuhrten Schriften; M. Zucker,
Jahrb. f. kl. Philol. CXXXV '1887\ 785 ff.
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§ 19. Die lonier ira Kampfe rait den Lydern uud Pcrsern.

Sdhne Bupalos und A then is, die nicht blofs einzelne Gewand-

statuen von Gottinnen schufen, sondern sich auch bereits an die Kom-
position von Giebelgruppen beranwagten

Die erbaltenen Skulpturen geben zu erkennen, wie sich im

Laufe des 6. Jahrhunderts bei den Ioniern aus dem Handwerk auf

Grund selbstandigej* Schaffungskraft und tuchtiger Naturbeobaehtung

eine kiinstlerische Produktion entwickelte. Die altesten Statuen sind

noch in der Holzschnitztcchnik gearbeitet. Ein viereckiger oder

runder Steinbalken bildete die stoffliche Grundlage, an welche die

Forraengebung streng gebunden war. Mit der Hundung dee Stammea

fallt die des Leibes zusamraen, die Arrae liegen fest an, und die

Korperformen sind nur in ihren allgemeinen Umrisaen angedeutet. Die

Oberflache des Gewandes bildcn keine wirklichen Falten , sondern

paraUele schematisch eingeritzte Linien. Ein ahnliches Killeuwerk

durchzieht auch das Haar , das in dichter Masse auf den Nacken her-

abfallt. Auf die Holzschnitztcchnik weisen auch die schinalgeschlitzten

Augen und der gerade geschnittene Mund mit den diinnen Lippen bin.

Zur Belebung des Ganzen mufste die Malerei wesentlich beitragen *

Bei aller Beschranktheit des plastischen Darstellungsverinogens tritt

jedoch deutlich das Streben nach grofserer Naturwahrheit heivor. Die

Riefelung des Gewandes war ein Versuch zur Stoftiiaehahraung und

der erste Schritt auf dem der hellenischen Kunst durchaus eigentuin-

lichen Wege zur Nachbildung der von den Fonnen und Bewegungen

des Korpers abhangenden Gewandialten.

Von wesentlicher Bedeutung fur die Geschichte der ionischen

Kunst sind die Relieffiguren der von Kroisos fiir das ephe-

sische Artemision geschenkten Saulen und die etwa ira

Laufe des zweiteu Drittels des u\ Jahrhunderts an der heiligen

Strafse nach dem Apollonheiligtum zu Didyma aufge-

stelltenSitzbilder 3
. Die uberlebensgrofsen, steif und bewegungs-

1) Pliu. H. N. XXXVI, 11. Weiteres bei Overbeck, Gesch. d gr. Plastik P,

S. 82 ff.

2) Naheres in den S. 336 angefuhrten Schriften.

3) Vgl. 8. 450. — Charles Newton, A history of discoveries at Halicarnassus

Cnidus and Branchidae (Loudon 1862) I, 74 ff.; II. 2, 503ft. 781 ff.; Overbeck,

Gesch. d. gr. Plastik P, 100 ff.; R. Forster , Das Portrat in der griechischen

Plastik (Kiel 1882, Vortrag) Off. Inschriften mit den Kiinstlernamen Eudemos

und Terpsikles: IGA. 484. 485 = Lowy, lnschr. gr. Bildhauer (1885) 2 uud 3.

Inschr. auf dem Sessel einer Statue: Xit^ijf ti/ul 6 KXtfotoc Tf4/4oro(a)jjc «'ejro>-.

uyaXfAit loi 'AnoXXuvoe. IGA., Nr. 488. Vgl. Kirchhoff, Stud, zur Gesch. d. gr.

Alphabets4 20.
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494 Funftes Kapitel.

los dasitzenden Gestalten uiit ihren an den Korper angeschlossenen

Anuen und schematisch gefalteten Gewiindern verraten in ihrer ganzen

Koinposition , naraentlich in ihren plumpen, iippig weichen Fornien,

assyrisch-babylonisehe Einfliisse, wiihrend ihre Aufstellung an die agyp-

tisehen Sphinx-Alleen erinnert. Das organische Gliedergetuge ist noch

durchweg wenig kenntlich gemaeht, aber ein Ver^leich der jiingern

und altern Figureu zeigt eine iortschreitende Entwickelung in der Dar-

stellung der Korperforinen und in den reichlicheru Gewandfalten. Bei den

sorgtaltig gearbeitetcn Kelieftiguren vom Artemision hat die Behandlung

des Gewandes trotz ihrer streng archaischen Gcbundenheit den Holz-

schnitzcharakter bereits abgestreift Die Korperformen sind, wie bei

den inilesiscbcn Sitzbildern, weichlich und wulstig, jedoch von grofser

Zierlichkeit. Die Biidung des Koples und anderer Korperteile beweist,

dafs sich die Kiinstler kein geringes Verstandnis lur die Natur erworben

batten, obwohl ihnen die Betreiung von dein iiberlieferten Schema noch

nicht gelungen war. Namentlich ist auch bei der Darstellung der

Augen die Ausfiihrung der Lider nicht mehr ausschliefslich der Malerei

uberlassen.

Charakteristisch lur die Entwickelung der Bildhauerkunst sind die

auf der athenischen Akropolis gefundenen, zum grolsten Teil von

ionisch-nesiotischen Ki'uiBtlern gearbeitetcn Frauenstatuen 1 und die

zahlreichen, nach einem gemeinsamen Schema behandelten, nackten
Jiinglingst'iguren, teils kleine Bronzen, teils lebensgrofse Marmor-

statuen, die man friiher mit Unrecht durchweg i'iir Apollon-Statuen
hielt *. Zu den am meisten vorgeschrittenen und bekanntesten Ver-

tretern der letztern Gattung gehort der sogenannte Apollon von Tenea

in MUnchen , der urn die Mitte des 6. Jahrhundcrts entstanden sein

wild. Diese Apollonen sind steif aufrechtstehende , schlanke Gestalten

mit schmalhut'tigen, breitschulterigen Korpern, leicht vorgesetztem linken

Bein und straff herabhangenden , an den Schenkeln test anliegenden

Armen. Die Fiisze treten, wie bei agyptischen Statuen, deren Schema

uberhaupt die Haltung der Figuren bestimmt hat, mit der ganzen Flache

platt auf*. Far den Kopf ist das nach griechischer Sitte lang herab-

iallende, schematisch stilisierte Haar charakteristisch, dann die (wieder-

ura nach agyptischer Art) zu hoch steheuden Ohren, die mandelfbrinigen,

gerade ausblickenden und gleichsara hervorquellenden Augen und das

urn die Mundwiukel spielende, eigentiimlich schmunzelnde Lacheln. Es

1) Vgl. S. 3GG.

2) Vgl. die S. 366 angefubrten Scbriften, namentlich Overbeck, Gescb. d. gr.

Plastik I*, 114 ff. und die daselbst S. 289 beruckaichtigte Litteratur.
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§ 19. Die Iouier iin Kainpfe mit den Lyderu und Persern. 495

fehlt diesen „ Statisten " noch an Leben und Bewegung
,

jedoch

machen sich bereits uicht mehr blofs stilistische , sondern auch indi-

viduelle Gesichtsunterschiede ein wenig bemerkbar. Bei den altera

Figuren herrschen geradlinige, kantig begrenzte oder weiehlieh ge-

rundete Fonnen, welche aut die Holzschnitztechnik oder die Arbeit in

getriebenein Metallblcch zuriickwcisen. Auch der Apollon von Tenea

zeigt namentlich in der Behandlung des Haares den Einfhifs der Holz-

skulptur, aber die Gestaltung des Korpers und auch der Gesichtstypus

beruht bei ibm auf weit scharferer Naturbeobachtung und vorgeschritte-

nerer Technik, welche den Ktinstler zu weiterer Durchbildung der For-

nien ira einzelnen und zu naturgetretierer Wiedergabc namentlich der

leichter zu beobachtenden Korperteile, wie der Hiinde und Beine vom
Knie abwfirts, belahigte. Es beginnt bereits die Sonderung der Haupt-

mu8keln, und der Leib erhalt organiscbes Leben. Die Kunst lost sich

von dem agyptisehen Schema mit seiner glatten typischen Regelmafsig-

keit, tritt in Gegensatz gegen alles Stilisierte und Konventionelle und

belebt sich mit hellenischem Formgeiiihl.

Gleichzeitig rait der Entwickelung der plastischen Kunst bliihte

die ly rise he Poesie, dereu hervorragendstc Vertreter im ersteu

Drittel des 6. Jahrhunderts Alkaios und Sappho aus Mytilene

waren Ein Zeitgeuosse des Bupalos war Hippo nax von Ephesos,

der erste namhatte Choliamben- und Parodicndichter. Die plastischen

Anzuglichkeiten des Bupalos vergalt er mit Schmahgedichten in derber

Ausdrucksweise 2
. In Miletos dichtete damals Ph oky lides seine Gno-

men, in deuen eine schlichte Lebenswcisheit zum Ausdrucke komnit 8
.

In Samos brachte gegen die Mitte des 6. Jahrhunderts Aisopos die

Tierlabel, deren Keime bei Ilesiod und dann bei Archiloehos und Sc-

monides von Amorgos hervortreten, zu uberraschender Blute und bildete

sie zu einer besonderen Gattung aus *.

In die erste Halite des G. Jahrhunderts fallen auch die Anfange

der ionise ben Natur philosophic, lm Gegensatze zu der wescnt-

lich aut* der Phautasie beruhenden kosmologischen Spekulation und

1) Vgl. S. 474.

2) Bergk, PLGr. II*, 460 ff. Das Material bei Flach , Gr. Lyrik II, 557 ff.

Vgl. auch Overbeck a. a. O., S. 82.

3) Bergk II
4

, UHff.- Flach, Or. Lyrik II, 381 ff — Vgl. auch S. 472, Anm. 3.

4) Hdt. II, 134; Aristoph. Wesp. 144G; Plut. Solon 28, Couviv. sept. sap. 4.

Welcker, Aesop eiue Fabel, Kl. Schr. II, 254, dagegeu O. Keller in den sorg-

faltigen, inhultreichen Uuterauchungen zur Gesch. der gr. Fabei , Jahrb. f. kl.

Philol., Supplbd. IV (1HG2), 3U9 - 418; Flach, Gr. Lyrik II, 578ff. ;
Bergk, Gr

Lit. I, 373 ff. Vgl. auch Duncker, Gesch. d. Altcrt. VP, 317.
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ihren in die Form mythischer Erzablungen gekleideten Weltbildungs- und

Scbopf'ungsgeschicbtcn, wie 6ie die besiodische und auch noch die or-

phi8cbe Theogonie 1
, eowie P berekydes vonSyros 2 darboten,

begann man reflektierend nach den natiirlicben Ursacben der Dinge zu

forscben und darait eine wirkUch philosophische Spekulation anzubahnen.

Die Voranssetzungen zu dieser philosophischen Richtung, der die ethische

Reflexion der in den „ sieben Weisen " 3 verkorperten Vertreter einer

praktischen Lebensweiaheit voranging, bilden die grofse Erweiterung

der Lander- und Volkerkenntnis, die scharfcrc Naturbeobachtung und

die mit der wachsenden Masse der Erfahrungen aufkeimende Einsicbt

in die Gesetzmafsigkeit der Naturvorgange , sowie die Erkenntnis von

der Unzulanglichkeit der bisherigen religios • mytbischen Vorstellungen

liber das Wesen und die Entwickelung des Kosmos.

Ais erster NaturphiloBoph erscheint der Milesier T hales aus dem
ionisch-karischen Gescblechte der Theliden 4

, ein bervorragender Ma-

thematikcr und Astronom 6
, dessen Bliite die Chronograpben nacb der

von ihm angeblich vorbergesagten Sonnennnsternis vom 28. Mai 585

bereebneten 6
. Thales erklarte das Wasser fur den Stoff, aus dem alles

1) Vgl. S. 365ff.

2) Zeller, Philosophic d. Griechen P (1892), 79ff. Uber die mit geheimnis-

voller Weisheit und wuuderbarer Ekstase begabten, in mythischeu Schleier ge-

hiillten Personlichkeiten
,
die, wie A bar is, Aristeas von Prokonnesos, Her-

motimos von Klazomenai, Epiinenides u. s. w , in einer Zeit, wo man die

tiet'er verschlungenen Zusammenhange des Scins und des Werdens bereiU ahnte,

aber sich noch mit religioser Deutung des dunkeln Naturgrundes bcgnugte, als

Reinigungspriester und Theologen wirkten und den Ubergang von der mytbischen

Vorstellungsweise zur philosophischen Betrachtung vcrmitteln halfen, vgl. Erw.

Rohde, Psyche, S. 3K0ff.

3) Vgl. S. 478, Anm. 1.

4) Vgl. Bd. F, S. 305, Anm. 1.

5) Sartoriu8, Die Entwickelung der Astronomie bei den Griechen bis Anaxa-

goras und Empedokles, Halle, Diss., 1883. Nacb dem damaligen Staude des WisseuA

und den uberlieferteu kosmischeu Anschauungen des Thales kann derselbc die

wirklichen Ursachcn der Sonnenfinstemis schwerlich crkannt habeu. Unmoglich

erscheint vollends eine Vorausberechnung aus den Elementcn der Mondbahn. Mog-

lieh ist jedoch, dafs er mittels der von den Babyloniern gefundenen Periode von

22:5 synodischcn Monaten (Saros), in der die Ungleichheiten des Moudes wieder-

kehren, weuigstens das Jahr der Finsteniis vorbergesagt hat. Vgl. Martin, Rev.

arche*ol. IX (1864
-

), 170 ff. ; W. Schafer, Die astronoinische Geographic der Grie-

chen bis auf Eratosthenes (Flensburg 1873, Progr.), S. 10: R. Wolf, Gesch. d.

Astronomie (Miiuchen 1877), S. 9 ft.

<i) Uber die Sonnenfinstemis vgl. S. 469, Anm. 1. Uber die Bestimmung der

Akme und deren Gleicbsetzung mit dem 40. Lebensjahre, so dafs Thales 01. 39,

1 = G24 (bei Laert. Diog. I, 37 : 01. 35, 1: Euseb. u. Hieron. 01. 35, 2 nach

Digitized by Google



§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persern. 497

bestehen und entstanden sein sollte !
. £r dachte sich seinen Urstoff

als einen von sich aus stetig bewegten, so dafs er die Dinge durch sich

selbst erzeugen konnte. Ein solcher Versuch, die Erscheinungen aus

einem gemeineamen, naturlichen Grande zu erklaren, war ein grofser

Fortschritt in der Kosmologie, obwohl Thales schwerlich schon ihre

Vielheit in dem Begriffc der Welt zu einer innern, organischen Einheit

verknupft und die Einzelwesen in der Vorstellung der Weltseele zu-

sammengefafst hat *.

Ein jiingerer Zcitgenossc des Thales, Anaximandros aus Mi-

letos s
, erdffnete mit seiner Schrift „uber die Natur" die philosophisehe

Litteratur *. Er nahm als das Ursprttngliche einen unbegrenzten , un-

endlichen und ewigen Stoflf (&7i£iqov) an und dachte sich denselben als

eine gleichartige, der Qualitat nach unbestimmte , aber lebendige und

durch sich selbst bewegte korperliche Masse, aus der sich auf dem
Wege der Ausscheidung die besonderen Stoffe entwickeln. Wie alles

aus diesem Stoff hervorgegangen ist, so mufs auch alles in denselben

zuruckkehren. Die Annabme eines solchen Weltstoffes bedeutete einen

weitern Fortschritt im philosophischen Denken, denn Anaximandros er-

hob sich damit zuerst liber die nachste sinnliche Anschauung und er-

klarte das sinnlich Gegebene durch Gedachtes. Er beschai'tigte sich

auch mit Astronomie und Geographie. Seine Ansichten tiber die

alter Verscbreibung) geboren wurde, vgl. Diels, Rbein. Mus. XXXI (1876), 15;

Rohde, Ebd. XXXIII (,1878), 210; Unger, Philol. XLI (1882), 620. Nach Hdt
I, 75 und Laert. Diog. I, 25 wurde Thales noch den Fall des lydischen Reiches

erlebt haben. — Tbelide: Hdt. I, 170. 146; Laert. Diog. I, 22; vgl. dazu S. 215.

Auin. 3.

1) Aristot. Metaph. I. 3, p. 983 b (die Quelle aller spatern Angaben): BaXqt

6 rqf ToiaJrris aQXtyos <ftXoao<pla< vitug etvai (fWiv (sc. ar<uj(ttoy xtd aQX**v T<^»'

ovtotv).

2) Zeller, Philos. d. Gr. I
s
, 192 ff. Die neuere Litteratur bei Uberweg, Gesch.

d. Philos. I, tj 12.

3) Nach Apollodors wahrecheinlich aus der Schrift des Anaximandros selbst

entnommener Angabe bei Diog. Laert. II, 2 war er 01. 58, 2 = 547/6 64 Jahre

alt. (Euseb. Vers. Ann. Abr. 1443 = 574/3; Hieron. Abr. 1441 P = 576; F.

Abr. 1439; B. Abr. 1446.) Es ist das Jahr, in dem Kroisos den Krieg gegen

Kyros begann. Vgl. Diels, Rhein. Mus. XXXI, 24. — Zeller, Philos. d. Gr. I*,

197 ff. ; Windelband, Gesch. d. alt. Philosophic in Mullen Handb. d. kl. Altertumsw.

V, 149 f. — Die Angaben der Alten und die Ansichten der Neueru uber das

antiQov zusammengestellt bei F. LiiUe, Cber das XnetQov Anazimanders, Leipxig

1878; J. Nenhauser, Anaximander Milesius etc., Bonn 1883; Natorp, Uber das

Prinzip und die Kosmologie Anaximanders mit Bezug auf Neuhauser, Philos.

Monatshefte XX, 367 ff.

4) Laert. Diog. I, 23; II, 2: Themist. Or. 26, p. 317 c.

n a so It, GrUthuch* OesehlchU. II. S. Anfl. 32
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l~ nircde Erie, uber die

*ir£ ireiiieb recht kind

rz_i ^- - irr*s.-_ : 1 den Yersucb, da?

iirzusteflen, rerdiec:

n «^£r Mitburger An axi-

lla Nat^r veriaiste. Den
~—- l - f ^._r T---:-r ~~ -? i-r. ^ : :rr-Jl Ws.it. r. tec Stiffen, setzte

i r_r Z--_ _^r i:n r-^r - -,i".i.--£-ars. d^J? der Weltstoff aii

ir-c-^ . ^ r-— t -t~i_-ii i r i^s rr Jet£?eben Waaaer*

z. -r r^Lj^
~~

-ir *^z_:_—^c>£f Lzr:. die in bestandiger

r i TiT-w:-'^ 7 .srzr~r le^riren ist und aus der

i*- — : -r: . :.: :;: r T.11L • <' L- cc~?t-r.Li E>arch diese Theorie

*i±—-.~ jL:.i.T_^-iL-~ rz. :-r»r Yvrstc-Hung Ton dem

: ; r --r Lz" pj.i-i^ £±s Besonderen zu gewinnen.

*.

Ivt r--—^ zz: -j.:~-.-£> I i-r :- zi$cbeo Stadte wurde durcb

V- -.r.Trru^ ---- -r >Ls.ze • 'i-eri heft nicht getroffen, da sie

— — ~- -~ 1.-::^- — i V.V^z zz^io-rt blieben. Kroisos, der

izi ;
r

!
; rezi-tzz v.-_z A.-i"7-5 r'.lrre. h^ann sotort mit der svste-

n.^ ^ ;r::r i-r I.zirr Zuerst wandte er sich geges

E;:-^ >r. i .
~ j_ * -£-r 7Vr-*zz Pirdar^ herrscbte, und zwang die

;r*^:z i.- ii.i dzr;L *-rz:':-.L«cze Verbir-diinsr ibrer Mauern mit dem aach

~ — i- Lj i- rz L.'::;^-;: Artemi-Heiligtume zu retten sucbte, zur

Uz~r*ob«- U~ l^-A :.zer rzzJ-:eE die teste Stadt aaf der Hohe ver

Ia.-.-ser. ard «: L air? da* Arterz:«ion in der Ebene ansiedeln *. Xacb

der P-ie w^r<i-n darn die ubrigon ionischen, aeoliscben und dori*<rhtc

2Mad*.e a :f dem asiaiischen Festlande unterworfen und zur Tribut-

1" Hu^o Berger, Gescb. d. wisseuschaftlichen Erdkunde der Griechen I Leip-

zig 1*>7.\ S. Iff.

•2 Die Blute des Anaximenes wird bei Snid. s. v. nach der Eroberong tod

Sartk i.s durch Kyros bestimmt (vgl. Hippolyt. Ref. I, 7), wonach die apollodoriscbe

Angabe bei Laert. Diog. II, 3 durch Umstellung berzustellen ist Dieb, Rhria

Mun. XXXI, 27. Eine andere Datierung bei Suid. s. v. nnd Hieron. Abr. 1457

(Cod. A P.) = 01. 65, 1 (560/59) setzt die Bluto gleich dem RegiernngsaiitrittP

des Kroisos. Rohde, Rhein. Mus. XXXIII, 206. — Im ubrigen vgl. ZeUer, Philw.

d. Gr. I
6
, 238 ff.

3) Vgl. 8. 4W Anm.

4) Hdt. I, 26. Pindaros: S. 472, Anm. 1. Verlegung der Stadt: Hdt. I,

Strab. XIV, 640 und dazu E Curtius, Abhdl. d. Berl. Akad. 1872, S. 15ff.

Ephesos, Berlin 1874, Vortrag. Vgl. auch Schubert, Konige von Lydien, S. «a
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§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydcrn und Persern. 499

zahlung verpflichtet *, wfthrend die Inselstadte durch den Mangel einer

lydischen Flotte geschiitzt waren. Bis zum Hellespontos erstreckte sich

der lydische Einflufs. Kroisos eroberte Sidene am Granikos, und seinen

Drohungen fugten sich die Lampsakener ». Er suchte jedoch seine

griechischen Unterthanen moglichst zufrieden zu stellen und kniipfte

iiberhaupt vielfach gute Beziehungen mit hellenischen St&dten und

Heiligtiimern an, da er einen Ruckhalt gegeniiber den von Osten her

drohenden Gefahren brauchtp. Das Artemision von Kphesos 3
, das

Heiligtum der Branchiden zu Didyma, der Tempel des i&menischen

Apollon bei Theben und Delphi wurden von ihm reich beschenkt Die

delphischen Weihgeschenke hatten nach der sorgfaltigen Bcschreibung

Herodots einen Wert von etwa 12 Millionen Mark 4
. Den Lakedai-

moniern gab er umsonst das Gold zu einer Apollon - Statue 6
. Der

Freigebigkeit gegen Delphi verdankte Eroisos am meisten den guten

- Ruf, dessen er sich in Hellas erfreute 6
.

Das lydische Reich gelangte unter Kroisos zu seiner hochsten

Maeht und BlUte. Den Schatz des Kdnigs fullten der Goldstaub des

Flusses Paktolos und der Ertrag der Bergwerke zwischen Atarneus

und Pergamon 7
. Dazu kamen die Tribute der Unterthanen, die Zolle

und sonstigen Geftille. Kroisos begrundete im Anschlusse an die ba-

bylonische und die in Eleinasien weit verbreitete phokaische Wah-
rung zuerst ein zusammenh&ngendes Miinzsystem. Zur Haupt-

miinze in Gold machte er die Halfte des phokaischen Staters oder

den leichten babylonischen Goldsheqel 8
, den er bei feinem Eorn

etwas unter dem Normalgewicht auspragen liefs. Daneben wurde nach

gleichfalls reduziertem babylonischen Gewicht ein Silberstater geprligt,

der an Wert dem zehnten Teile des Goldstaters gleichkam 9
.

1) Hdt. I, 6; 26; 27.

2) Strab. XIII, 601; Xanthos bei Steph. Byz. s. v. 1*6^rn- Lampsakos:

S. 317, Anm. 1.

3) Hdt. I, 92 und dazu S. 450.

4) Hdt. I, 52. 92. Delphi: Hdt. I, 50-51. 54. Vgl. dazu Hultoch, Gr. u.

rom. Metrol.», S. 577 ff.

5) Vgl. S. 391, Anm. 1. Uber die Beziehungen der Alkmeoniden zu dem
lydischen Konigshause vgl. S. 306, Anm. 1.

6) Pind. Pytb. I, 184 (ygl. 94): ov <pMvet KqoIoqv ipil6<pQ<»v agent. Vgl.

andereeits einen Fall von Inhumanitfit b. Hdt. I, 92; Nikol. Dam. Frgm. 65. Noch

vierhundert Jahre spater beriefen sich die Delphier auf die alte Freundschaft mit

den Sardiern. Bullet, d. corr. hell. V, 383. 389 f.

7) Strab. XIII, 626; XIV, 680; Ps. Aristot. mQi fiavp. axovot*. 52; Schubert

a. a. O., S. 67.

8) Vgl. Bd. P, 495.

9) Der Kfoiotw axat^ (Poll. HI, 87; Hdt. I, 54) wog 8,17 Gr., wahrend

32
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500 Ffinftes KapiteL

Nach der Unterwerfung des Festlandes soil Kroisos eine Flotte

zar Unterwertung der Inseln zu bauen beabsichtigt , aber diesen Plan

infolge einer Unterredung mit dem weisen Bias von Priene aufge-

geben habeu. Wenn er wirklich die Begrundung einer Flotte plante,

so sah er sich wohl hauptsachlich deshalb gendtigt, von dem Vorhaben

abzustehen nnd mit den Inselstadten Freundschaft zu schliefsen, weil er

sicli gegen die Perser wenden mufste *.

Im Jahre 553 erhob gich der persische Konig Kyros II. (pen.

K virus), der als Nachtolger seines Vaters Kambyses I. seit 55H regierte,

g'gen seinen Lehnsherrn, den Mederkonig A sty ages. Infolge vod

Verrat und der Untreue seines Heerea fiel dieser im Jahre 550 in die

Hiinde des Kyros. Die medische Hauptstadt Egbatana wurde von den

Persern besetzt und ausgepliindert. Nach einigen Jahren gebot Kyros

ttber den grofsten Teil des medischen Reiehes *. Dasaelbe ging eigent-

das Xormalgewicht des leichten babylonischen Goldstaters 8,4 Gr war. DerSilber

stater hatte ein Gewicht Ton 10,89 Gr. bei eioem Normalgewicht yon 11,2 Gr. —

Braudis , Minz -
, MaTs-, and Gewichtssy3tem Vorderasiens , S. 71. 106. SS^;

Fr. Lenormaot, Monnaies royales de la Lydie, Paris 1876; Barclay V. Bead,

The coinage of Lydia and Persia, London 1877; Hultsch, Gr. u. rom. MetroL',

S. 177ff. und die Bd. I
1
, 493, Anm. 4 angefuhrten Schriften.

1} Hdt 1, 27 (Hdt nennt Bias oder Pittakos, aber letzterer war damals ge-

wils bereits gestorben. Vgl. S. 473, Anm. 4 and 477. Diod. IX, 25, d. h. Epbo-

ro<. der dem Herodotos folgt schreibt die Unterredang einfach dem Bias sn). Bias

war der Zeitgenosse des Kroisos. Hdt. I, 170; rgL Diog. Laert I, 83. Zar Zeit des

Hipponai (am 540) war er ein bekannter Mann. Vgl. Frgm. 79 Bergk, P. L. Gr.

H, 488 ;Strab. XIV, ti36: Diog. Laert. I, 84). Weiteres fiber Bias in den S. 47S,

Anm. 6 angefuhrten Schriften. Zur Anekdote vgl. auch Schubert, Konige *»

Lydien, S. 66.

2) Uber das Emporkommen des Kyros uud das Ende des medischen Beicba

liegen drei verscbiedene Uberlieferungen in grieehischeu Quelien tor.

1) Hdt. I, 107 — 130 bietet, abgeseben ron der durch die babylonische Annalis tik

(Cylinder Nabuna'ids in Schraders Koiliuscbr. Bibliotbek III. 2 , 99 , Chrooik

Nabuna'ids ebenda S. 129) bestatigten Angabe ron dem Abtalle des eigenen Heerw

des Astyages, eine durchaus sagenhafte Erzahlung, die den Verrat des Harpago*.

der neben Kyros die Hauptrolle spielt, sichtlich rechtfertigen soli and wahrscbao-

lich im wesentlichen aus der Familientradition der Harpagideu stammt ^NoWeke,

S. 13 und Prasek, S. 14 in ikju unten au^ettibrten Schriften). VgL iibrigens Hdt

I, 95: «c •»v UtiMtinrv ftete^ettgo* leyown, oi uij jiovXapem otfumvv ta ittpi Kt(tf

ttlXa toy iovta Xiyeiw X6yo*
y
xura taita y$a\J/to

,
inuTTtzpevos ntfii Kvgov xal rw-

*pa*ae <?U«c Ao>«r o<fo* tfrai. 2) Die ebenfalls sehr romanbafte Geschichte des

Ktesias (Nikol. Dam. Frgm. 66, MiUler UL 399£; rgl. Phot Excerpt Ktea ei

F. Bahr; Polyain Strat. VII, 6; 45, 2; Diod. II. 34, 6; IX, 24) tragt ein orkc

talitches Geprage uud gvht wahrschcinlich auf eine medische Quelle ruriick

Kyros 1st uiedrigster Herkunft und erlangt seine grolsten Erfblge durch List ocd

Hetrug, Astyages rescheint in einem Torteilhaften Lichte. Hargagos wird gar nicht
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§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persern. 501

lich nicht zugrunde, Bondern wurde nur umgewandelt, indcm ein an-

derer Stamra des iranischen Volkes und eine andere Dynastie an die

Spitze des iranischen Reiches trat und unter Beibebaltung der bis-

herigen Staats- und Heereseinrichtungen das ausiiihrte, was Kyaxares

erstrebt hatte, die Eroberung Asiens und seiner Grenzlander l
. Der

energische, thatenlustige Fiirst des naturtrischen, von dem Glauben an

den lichten und siegesverheifsenden Gott getragenen Perservolkes besafs

eine Macht, wie sie in Vorderasien seit der Vernicbtung des assyrischen

Reiches nicht bestanden hatte. Die benachbarten Monarchieen fUhlten

sich in ihrer Existenz bedroht. Kroisos, der Schwager des Astyages,

Nabuna id von Babel und Amasis von Agypten schlossen ein BUndnis

gcgen Kyros. Audi Sparta, der mfichtigste und kriegerischste Staat in

Hellas, wurde von Kroisos zum Anscblusse an die Koalition bewogen 8
.

Zugleich sandte der lydische Konig Botschatter mit reichen Geschenken

erwahnt, dagegen tritt als Helfershelfcr des Kyros ein Pcrser Oibares, ein gerie-

bener Schurke, in den Vordergrnnd. 3) Ein blofser Roman, fUr den aucb Hdt.

and Ktesias benutzt ist, liegt in Xenophons Kyropiidic vor. Aus Bestandteilen

der herodotischen und kteaianischcn Erziihlung setzt sich I us tin I, 4— 7 zu-

sammen. Vgl. Gutscbmid, Kl. Schrift. V, 32 ff.

Nach der Darsteliang Hdts. und den Angabcu der Chronographen (Euseb.

Vera. Ann. Abr. 1457 = 560; Hieron. Abr. 1456) wurde friiber der Regie run gs-

an tritt des Kyros (der nach Hdt I, 214 im ganzen 29 Jahre [558—530 incl.],

nach Ktesias Pbot. Excerpt, ed. Biihr 8, Deinon Frgm. 10 bei Cic. de div. I, 23

and den Chronographen dreifsig Jahre herrschte) vielfach mit dem Falle des me-

dischcn Reiches identifiziert. Durch den Cylinder Nabuua'ids stebt es nunmebr

fest, dafs die Erbebung des Kyros in das Jahr 553, die Gefangennehmung des

Astyages und die Einnahme Egbatanas in das Jahr 550 fiel.

V. Floigl, Cyrus und Herodot nach den neu gefundcnen Inschriften, Leipzig

1881 (phantasievoll) : M. Budinger, Der Ausgang des medischen Reiches, Ber. d.

Wiener Akad. XCVI (1880), 477 ff. Die neu entdeckten Inschriften iiber Cyrus,

Bericht. d. Wiener Akad. XCVI1 1,1881), 719 ff. [B. halt uoch an der irrigen, auf

Uberfichatzung von Xenophons Kyropadie bcruhenden AnBicbt fest, dafs die Herr.

schaft der Meder an die Perser fricdlich iibergegangen sei.] Unger, Kyaxares und

Astyages, Abhdl. d. bayer. Akad. Phil. Hist. CI., Bd. XVI (1882), 237 ff. (Chro-

nologische Untersuchungen. Vgl. dazu Ad. Bauer , Philol. Anz. XIV
, 1884,

S. 121 ff.]: Ad. Bauer, Die Kyrossage und Verwandtes, Ber. d. Wiener Akad.,

Bd. C (1882), 495 ff.; Th. Keiper, Die neu entdeckten Inschriften iiber Kyros,

Zweibriicken 1882, Progr.; A. Delattre, Lc peuplc et Tempiro des Medes, Bru-

xelles 1883; E. Evers, Das Emporkommen der pers. Macht unter Kyros, Berlin

1884, Progr.; Der hist. Wert der gr. Berichte iiber Cyrus und Cambyses, Berlin

1888, Progr.; Th. Noldeke, Aufwitze zur pers. Geschicbte, Leipzig 1887; R.

Schubert, Herodots Darstellung der Cyrussage, Breslau 1890; J. V. PriiSek,

Medien und das Haus des Kyaxares, Berl. Stud. f. kl. Philol. XI (1890), 1 ff.

1) Th. Noldeke a. a. 0., S. 13.

2) Hdt. I, 69. 77. Vgl. dazu S. 391, Anm. 2.
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zz.d liefs anfragen, ob er den

Die giinstigen Antworten

d~r acwachsenden Macht dea

zu erwartenden

7--Lr_ir« 54 1 ^-srsehritt Kroisos den Halys,

•i£*r starke Festung Pteria \ In-

i.^n- H—- - f^iL Z~~r ro^— rv^'r yind warf sich mit roller

J..v ur l -n. L ' -ri B^i Fieri* wurde nach hartem Kampre
" -> ; r~zn :i_r^r^ z-TZwnr^eo : Kyros folgte ihm auf

a-m : - ~i ier H -nii.tj-Z-ien^ v>r Sardeis nahm Kroisos noch-

n-^ : iLaz::- in ..fi^n wnrde aber vollig geschlagen 5
.

£ I'.*? '>isaz.'i*5chaffc des Kroisos nach Delphi

IV*. 32*: Unger, Kyaxarea a. a 0.,

i. a. 0., S. 9, Anm. 1 u A

bewflii^te rgl. S. 458, Anm. i;

irvv J lire tot den Fall von Sardeis. Gegen

J:fc- ToeprTer, Quaest Pisistrateae

I>i=ferxi£ ier Gesandt&cHaft im Marm. Par

~ 41 t^-_ ^ i.., a ~r^t. — r-v ZrrXi^^rx toa der Torhergehenden Prufung der

- *~i-t -'^ ^ t« . -^ Fi :«t!_ V.-L B«- 'z^—zi _ tV oracuiis ob Herodoto commemoran**

r» nn. 1 ~ ~
. 2-': i :»-r: a a. O. , S. 88, Auch das Orakel:

. r_ r
--,

:c ^„ri „ t -, » rrr£»*T-F» Hi". I, 53 ; Aristot. Khet. Ill, 5) fct

-• 'isc -r-i.^--^.^,, ^ i~ - '_*_z-*. Zr^-i-z* xm-i ein vaticinium post

* > ^ - i w a. .5 ?I-

i V.-. 1 ^ Nwh I. T? Kthsos anch auf Landererwerb

^ • ^ ^r^t;P : - <rx~ jt;-*s wafers Astyages rachen. — Nach dem Falle von

-"'^^^ Ktt-* ^r-wJs Ji^r* mit der Unterwerfung der von den Medtsu

V i^rhift^i uii Bdest:gung seiner Herrschaft beschaftigt (vgL

V ^ i , ^ T ^ x^ij iec Anna!en Nabuna'ids in Schraders KeilinKhr

-•o^'. ta^k III. i. !.;: iberschritt Kyrw im Jahre 547 den Tigris unterbalb Arbeit

UUvi >e^^_r:e _ ; *Z'r'e den Koaiff eases Landea, des^eu Namen nicht erhalten i«t

* Hdt. I. Ct«er Pteria vgL Schubert, Konige von Lydien, S. 78.

* ^*ach Her^i.-.t« Iriisehen OJetrahr>mannern blieb die Schlacht unentschiedai

,

I>

.

77
Kroisos mufi aber eine SiederUge ;Justin I, 7; Polyain VII, 8) erUttefl

'UOOu
- Kyr^ beschiiefst ih^rur *< tvratxo r«/«rr« ini rd< Zipf* und fuhrt

^ u ^t^ bIufs nrti au$ Hdt. It 79 (Tgl. dagegeo lastin 1,7). Die w
uUViK'r Quelle stammende Angabe Herodots, dafs Kroisos seine Soldner entlamc

^-»io Verbundeten ersucht hatte, erst nach funf Monaten ihre Hilfstruppen

^ ^su-vkua *u senden, kann daher nicht richtig sein und soil oflenbar einerseito

^ ^uu^ Jer Lyder grtjajeo
}

anderseits ihre Niederlage durch unvennntete
K— i^ua^ eutschuldigen.

«v*iofc» Bericht I 80 ist anekdotenhaft (List des Harpagos) und von ge-

H
Xenophons CKyrop. VII, 1) ausfuhrliche , mit crfundenen, va
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§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persern. 50$

Er schlofs sich nun in Sardeis ein und sandte an seine Bundesgenossen

Boten mit dem Ersuchen, schleunigst zuhilfe zu komraen. Aber nach

kurzer Belagerung wurde die Burg von Sardeis durch Uberrurapelung

genommen, und Kroisos selbst fiel in die Hande des Siegers 1
, der ihn

schliefslich gnadig behandelte f
. Das lydische Reich war vernichtet

Belobrung dienenden Beispielcn durchsetzte Erzahlung, die neben anderweitigen

Nacbricbten auch mancbes Herodoteische enthalt, stebt an wirklich historiscbem

Gebalt nicbt hoher; selbst die Angabe von agyptischen Hilfstruppen ist bochst

zweifelhaft. Schubert, Konige von Lydien, S. 103 ff. ; Bauer, Kyros-Sage a. a. 0.,

S. 532.

1) Hdt I, 84. VierzehntSgige Belagerung: Hdt I, 86; Xenoph. Kyrop. VII,

2 (nur willkiirlicbe Umgeataltung Hdts.). Unabhangig von Hdt. ist Ktesias, Frgm.

29, 4, Muller. Vgl. Polyain VII. 6, 40. — Schubert, S. 107.

2) Uber das Scbicksal des Kroisos und seine wunderbare Errettung vom
Seheiterhaufen vgl. Hdt. I, 86; Epboros (Diod. IX, 33—34) nach Hdt vgl. Bauer,

Jahrb. f. kl. Philol., Supplbd. X, 335 ff. Bei Nikol. Dam. 68 liegt nur eine mit

Brocken hellenistischer Gelehrsamkeit versetzte, rationalisierende und zugleich auf

die Erzielung eines hohern Effekts bedacbte Uberarbeitung Hdts. vor. Vgl. S. 452,

Anm. 1. Xenopbon Kyrop. VII, 2 gestaltet Hdts. Erzahlung willktirlich nach

seinen philosophisch-religioaen Anschauungen um und streicht die Scheiterhaufen-

scene, weil sie in seine Cbarakteristik des Kyros nicbt pafst. Auch der von Hdt.

unabhiiugige Bericht des Ktesias a. a. 0. kennt nicbt diese Scene, und stimmt mit

Hdt. nur darin uberein, dafs Kroisos auf wunderbare Weise errettet wurde (or*

dvaXri<f9t\<; iv rof$ paotXeiots xal dt&eig JotpaXdortQoy, PQovttov xai oxqnuZv intre-

X^ivriav, Xvexiu nakv xa\ tote /*6Xic Jn6 Kvqov dtpterai). Anderseits eracheint

Kroisos auf dem Seheiterhaufen sitzend und majeatatiacb ein Trankopfer aus-

gielsend, auf einem von Hdt. jedenfalls nnabbangigen Bilde einer spfitestens der

perikleischen 55eit angehorenden Vase: Monum. d. Inst. I, 54; Ann. d. Inst. V, 237 sq.;

Welcker, A. Denkm. Ill, Taf. 33, p. 481 sqq. Duncker , Gesch. d. Altert IVs
,

305 ff. folgert daraus, dafs Kroisos, wie der lctzte Assyrerkonig oder Hamilkar

nach der Schlacbt bei Himera (Hdt. VU , 167) , sich selbst den Gottern opfern

wollte und den Flammentod suchte. Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. I, § 503 stimmt

dieser Ansicht bei. Noldeke, Aufs&tze zur pers. Gesch., S. 19 hfilt es dagegen

fur geschichtlich , dafs Kroisos zum Tode verurteilt wurde und bereits auf dem
Seheiterhaufen stand, als er aus einem uns uubekanuteu Grande begnadigt wurde.

Freilich habe gewiis schon damals den Persern die Verunreinigung des Feuera

durch einen Leichnam als Impiet&t gegolten, aber Kyros konnte am Ende im

Zorne auf solche religiose Satzungen nicht mebr RQcksicht genommen haben, als

sein Sohn Kambyses. N. legt Gewicht darauf, dafs Hdt (I, 87) gerade von den

Lydern horte, dafs ihr Konig auf dem Seheiterhaufen gestanden hatte. Etwas

TbatsSchlicbes mufs der Scheiterhaufengeschichte zugrunde liegen, in der Faesung

Hdts. triigt sie aber das- Gepriige einer auf ethischen Motiven beruhenden Dich-

tung. Vgl. Schubert, Konige von Lydien, S. 125 ff. Wabrecheinlich richtig ist

die Angabe des Ktesias a. a. 0. (nach Ktesias Iustin 1 , 7) , dafs Kyros dem
Kroisos die Stadt Barene bei Egbatana verlieh. Kroisos mit Kambyses nach

Agypten: Hdt III, 14. Blofse Fabeln Uegen vor bei Hdt I, 205ff. 211ff. ; H, 36:

Schubert, S. 131.
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and wurde in zwei Satrapien eingeteilt, die von Sardeia and die von

Daakyleion an der Propontia.

Auf die Nachricht von der Kataatrophe, die in ganz Hellaa einen

ungeheueren Eindruck machte , sollen die Lakedaimonier infolge der

Botachaft dea Kroiaoa bereita alle Anatalten getroffen haben, am ihrem

Biindnisae gemafa Hilfstruppen fur den Lyderkonig einzuachiffen K

Aber die apartaniache Politik hielt sich damala voraichtig innerbalb

ihrea peloponneaischen Machtbereichea , und ea iat sehr zweifelhaft, ob

die Lakedaimonier je ernatlich daran gedacbt haben, aich akti v an der

Koalition gegen Kyroa zu beteiligen f
.

Der Fall dea lydiachen Reicbea zog die ioniachen and aiolischen

Stadte unmittelbar in Mitleidenachaft, da aie unter der Oberhobeit dea

lydiachen Koniga geatanden batten. Kyros batte aie boini Beginne dea

Kriegea vergeb lieh zum Abialle aufgefordert s
.

Nach der Eroberung von Sardeia achickten die Ionier und Aiolier

Geaandte an Kyroa and boten ihre Unterwerfung unter denaelben Be-

dingungen an, die ihnen Kroiaoa gewahrt batte. Ala Kyroa ihr Aner-

bieten zuriickwiea und nur dem aeeraacbtigen Miletoa daa mit Alyattea

abgeacbloaaene Biindnia beatatigte 4
,

befeatigten aie ihre Stadte und

ruateten aich zur Verteidigung ihrer Freiheit Die Ionier, mit Aua-

nabme der Mileaier, versammelten aich zu gemeinaamer Beratnng im

Panionion und beachloaaen, die Lakedaimonier um Hilfe zu

bitten 6
. In Sparta fanden jedoch die ioniachen und aioliacben Abge-

aandten kein Gehor. Die Lakedaimonier lehnten daa Geauch ab und

begnugten aich mit der Abordnung von Geaandten an den Perserkonig,

die ihm angeblicb erklarten, die Lakedaimonier wurden ea nicht dul-

den, dafa er aich an einer helleniachen Stadt vergriffe. Herodotoa

apricbt die begriindete Vermutung aua, dafa aich die Lakedaimonier
hauptaachlich liber die Lage in Kleinaaien unterrichten woilten. Auf
Kyroa machte jedenfalla die Erklarung der Lakedaimonier gar keinen

Eindruck 6
.

Ala aich dann Kyro3 mit seiner Hauptmacht gegen Babel wandte,

erhoben aich die Lyder unter Paktyas und belagerten den
peraiachen Statthalter in der Burg von Sardeia. Der Aufatand wurde

1) Hdt. I, 82. 83.

2) Vgl. 8. 391 und 390, Anm. 5
3) Hdt. I, 76. 141.

4) Hdt. I, 141. 142. 169.

b) Hdt. I, 141. 152.

6) Vgl. S. 392, Anm. 1.
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§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern and Persern.

jedoch von einem persischen Heere unter Mazares rasch niedergeworfen.

Paktyas suchte bei den Kymaiern Zumicht. Da aber Mazares seine

Auslieferung forderte und das Orakel von Didyma auf wiederholtes

Befragen dor Forderung nachzukommen empfahl, so schicklen ihn die

Kymaier nach Mytilene und
;

als er auch dort nicbt sicher war, zu

den Chioten. Letztere lieferten ihn aus und erhielten datur die Stadt

Atarneus gegentiber Lesbos zum Geschenk *. Wie das angesehenste

ionische Orakel jeden Widerstand gegen die persische Macht fur aus-

aichtslos und verderblich hielt, so wagten auch die Inselst&dte den Ge-

boten des Konigs nicht mehr zu trotzen.

Priene und Magnesia am Maiandros hatten sich dem Paktyas an-

geschlossen und ilim bei der Belagerung der Burg von Sardeis Zuzug

geleistet. Beide Stadte wurden von Mazares erobert und hart bestraft.

Gleich darauf starb Mazares, sein Nachfolger wurde der Meder Har-
pagos, der sofort mit der Unterwerfung der ubrigen Ionier begann 2

.

Auch in dieser Gefahr vermochten sich dieselben nicht zu gemein-

samer Gegenwohr zu vereinigen. Zur Zeit der lydischen Angriffe hatte

Thales den Ioniern vorgeschlagen, einen Bundesstaat zu be-

griindeo. Der Rat dieses Staates sollte in Teos tagen und jede ein-

zelne Stadt in demselben nur ais Demos ihre kommuuale Selbstandig-

keit behalten. Allein der Vorschlag war abgelehnt worden s
, und es

blieb bei dem sakralen Verbande, welcher die Ionier um das Heilig-

tum des Poseidon Helikonios vereinigte 4
.

Die St&dte verteidigten eine jede fur sich gegen Harpagos wacker

ihre Freiheit, wurden aber nacheinander, obwohl sie die See beherrschten,

durch regeirechte Belagerung mittelst Aufschuttung von Erdw&llen gegen

ihre Mauern zur Ubergabe gezwungen 6
. Sie hatten t'ernerhin nicht blofs,

wie dem Lyderkonige, Tribut zu zahlen, sondern auch Heeresiolge
zu lcisten. Obschon die Perser sie rait Besatzungen verschonten und auch

weder ihren Kultus, ihre Sitten und ihre Stadt antasteten, noch unmittelbar

ihren Handelsverkehr Btorten, so kamen doch, von ihnen begiinstigt oder

1) Hdt. I, 157-160; Charon von Lampsakoa, Frgm. 1 bei Plut. de Hdt.

malign. 20, p. 859.

2) Hdt. I, 161. 162.

3) Hdt. I, 170. Thales machte seinen Vorschlag ngiy fj diag>9aQr)ytti Irnvfrtv,

namlich dnrch die Perser. An der panionischen Versammlung, welche die l^ike-

daimonier um Hilfe au crsuchen beschlofs, nahmen die Milesier gar nicht teil.

Thales machte seinen Vorschlag offenbar bereits zur Zeit der Angriffe des Alyattes

oder Kroisos. Vgl. Diog. Laert. I, 25

4) Vgl. Bd. I, 817.

5) Hdt. I, 161—169. Vgl. Thuk. I. 13, 6 (die Ionier besafsen damals eine

Seemacht rqt r« xa^>* iapxovt 9ttXaaar)g KvQq> noXtfiovvrec ixQatqadv rtva /^oVav).
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geradezu eingeaetzt, nach und nach Gberall Tyrannen ana Ruder, die

aich durch getugigen Anachlafa an Persien zu behaupten auchten l
.

Noch fiihlbarer wurde der Wechael der Fremdberrscbaft
durch daa vollig veranderte Verhaltnia der Griechenatadte zu dem
herracbenden Volke und deaaen Konig. Mit Lydien hatten aie aeit

Jahrhunderten in engen kulturellen und kommerziellen Beziehungen ge-

atanden. Die Vereinigung mit ibrem Hinterlande bracbte ibnen ma-

teriellen Gewinn, wabrend aie anderaeita von den lydiacben Konigefi

ala beaondera wich tiger Beatandteil ibrea Reicbes , deaaen Verbindung

mit der See in ibren Handen lag, geacbatzt und demgemafa bebandelt

wurden. Unter dieaen Umatanden batten aicb die nationalen Gegen-

aatze zwiachen Griecben und Lydern mehr und mehr verwiacbt Die

Lyderkonige pflegten die Verbindung mit Delphi und bedacbten die

griechiachen, darunter auch die ioniachen Heiligtiimer mit reichen Ge-

achenken. Konig Alyattea hatte aogar eine lonierin gebeiratet Die Perser

waren dagegen damala nicht nur weit unkultivierter ala die Lyder,

aondern aie atanden auch in Religion und Sitte den Griechen ganz

fremd gegeniiber. Der Schwerpunkt ihrea Reiches lag aufaerdem nicht

am Mittelmeer, aondern im innern Aaien, und die entlegene klein-

aaiatiache Riiate war in demaelben nur von untergeordneter Bedeutung.

Fruher hatten aich die Griechenatadte unter den Augen einea ibnen

wohlwollenden Roniga befunden, jetzt hatten aie den Geboten einea von

dem fernen und unnahbaren Grofaherrn eingeaetzten Statthaltera zu ge-

horchen, der weniger um daa Wohl aeiner Untergebenen und dea Rei-

chea bekiimmert, ala auf die Forderung aeiner peraonlichen Intereaaen

und die Pflege der Gunat dea Herrn bedacht war f
. Die neue Herr-

achaft konnte daber dem Gedeihen der Griechenatadte nicht forderlich

aein und mufate von vornberein vieli'acb ala achwerea Joch empfunden

werden.

Biaa von Priene riet den Ioniern, gemeinaam nach Sardinien

auazuwandern 3
, aber nur die meiaten Phokaier und die Teier mochten

die Knechtachaft nicht ertragen und verliefaen die Heimat Jene

1) Heeresfolge : Hdt I, 171; II, 1; III, 1. Aufziihlung der angeseheusten

Tyrannen, die am Skythenzuge dea Dareioe teilnahmen und Aascinandersetzxing

des Tvraonen von Miletos iiber die Notwendigkeit der Konigstreue bei Hdt. IV,

137. Einaetzung einea Alleinberrechers in Kyme durch Kyros. Ps. Herakleides

Pont. XI, 5 Muller, Frgm. Hiat. Gr. II, 217. Im ubrigen vgl. Duncker, G. <L A.

VI, 609.

2) Duncker, Gesch. d. Altert. VI s
, S. 509 und in weiterer treffender Aus-

fuhrung Ed. Meyer, Gesch. d. Altert II, § 472, S. 769.

8) Hdt. I, 170.
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wandtcn sich nach Massalia und Korsika 1
, diese begrlindeten Pbana-

goreia und in der Miindungsebene des Nestos an der Stelle einer ehe-

mals klazomenischen Kolonie * die Stadt A b d e r a s
.

Die Ionier und Aiolier mufsten bereits zu dem Feldzuge, den

Harpagos gegen die Rarer und Lykier unternahm, Mannschaften

stellen. Karien wurde raach unterworfen, nur Pedasos und Kaunos

leisteten hartnackigern Widerstand. In Lykien, das von Lydien un-

abhftngig gewesen war, webrten sich die Xanthier rait dem grofsten

Heldenmute; die tapfern Verteidiger Helen s&mtlich bei einem ver-

zweifolten Ausfalle, nachdem sie ihre Angehorigen und ibre Habe mit

der Burg verbrannt hatten. Nur acbtzig FamUien, die sich gerade

aufserhalb der Stadt befanden, blieben von der ganzen Bevolkerung

iibrig *. Die dorischenKUstenst&dte ergaben sich dagegen fast

oder ganz ohne Widerstand 6
. Aucb die Chier und Lesbier unter-

1) §22.

2) Vgl. Bd. I, S. 463, Anm. 2.

3) Hdt. I, 168; Strab. XIV, 644. Der Teier Anakreon in Abdera: vgl. Frgm.

100. 130. 28. 29. 85, Bergk III4, 264 ff. Ehrendekret der Abderiten ftir die Teier

aus romischer Zeit: Bullet, d. corr. hell. IV (,1880), 47 ff. Ionischer Dialekt:

Bechtel, Abhdl. d. Gott. Gesell. d. Wiss. XXXIV (1887), 101. Lage der Stadt

in der Niihe der alten Miindung des Nestos auf dem Kap Bulustra, an dessen

Ost- und Weetseite sie zwei gescbiitzte HSfen batte, w&hrend sie nach Norden hin

durch Siimpfe gedeckt war: W. Kegel, Mitt, des arch. Inst. XII (1887), 161 ff.

und Joum. d. Kaiserl. russ. Minist. f. Volksaufklarung 1890 Mai, p. 75 ff. (russ.)- —
Miiuzen, die bis gegen 500 hinaufreichen, mit dem Greif, dem Wappen von
Teos: Brandie, Munz-, Mafs- und Gewichtssystem Vorderasiens, S. 206; Cutal.

of gr. coins in the Brit. Mus. Thrace (1877) 65 ff.; Beschreibung der antiken

Mfinzen im Konigl. Mus. zu Berlin von A. v. Sallet I (Berlin 1888), 98 ff. Vgl.

ferner Imhoof-Blumer, Monnaies grecques, p. 38; Prokesch-Osten , Wiener Num.
Zeitschr. IV (1872), 183 ff.; Sallet, Berl. Zeitschr. f. Num. Ill (1876), 48ff. Die

Verbreitung der abderitischen Wfihrung weist auf Abderas Handelsgebiet hin. Sie

findet sich bei den Orrbeskiern am Pangaion, bei den Bisalten und Edonen am
Strymon und ubertrug sich mit den Typen und dem Gewicht der Bisaltenmunzen

auf das makedonische Reichsgeld.

4) Hdt. I, 171. 174-177. Uber die Verteidigung der Stadt gegen Brutua

vgl. Plut. Brut. 31 ;
Appian, Emphyl. IV, 80.

5) Hdt. I, 174: 01 ftiv »v» Kuqh ov&if XafirtQoy iQyo* dnoJetafitvoi idov-

Xv&wav tin6 stQnttyov, ovit at'rol ol K«Qt( anode^a/Aero* ohfir, ovie ooot'EXXqywy

ravrrjy tijV xa'9f>*' otx^ovat xxX. Die Knidier begannen , als Harpagos Ionien

untcrwarf, die Kehle ihrer Halbinsel zu durchstechen , um dieselbe zur Inael zu

machen und sich dadurch gegen den persischen Angriff zu schutzen. Sie standen

danu, aiigeblich auf den Rat der Pythia, von diesem Vorhaben ab und offneten

dem Harpagos ihre Thore. Indessen das betreffende Orakel ist wahrscheinlich nur

eine Erfindung der Knidier, die ihre Obergabe o^u«/ijr< entschuldigen wollten.

Vgl. J. Bud. Pomtow, Quaest. de oraculis etc. (BerUn 1881, Diss.) 23.
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warfen sich, wie Herodotos &agt, aus Furcht vor Harpagos. Sie wiir-

den aber auch ihre festl&ndischen Besitzungen ohne Weiteres verloren

haben, wenn sie sich den Persern widersetzt hatten l
.

Nur Samos ftigte sich nicht der Perserherrschaffc *. Uni 533 2

oder einige Jahre friiher warf sich daselbst Polyk rates, des Aiakes

Sohn, mit Hilfe des Lygdamis, der von Peisistratos die Herrschaft iiber

Naxos erhalten hatte, zum Tyrannen auf. Anfanglich teilte er die

Herrschaft mit seinen Briidern Pantagnotos und Syloson, dann totete

er den ersteren und vertrieb den letzteren 3
. In kurzer Zeit

,
sagt

1) Hdt. I, 169; Duncker, G. d. A. VI6
, 510.

2) Hdt III, 120. Dagegcn freilich I, 1G9.

3) Hdt. Ill, 39. 120. Der Staatsstreich geschah bei einem Feste der Hera,

gelang aber nur halb. Polykrates war auf die Burg (Astypalaia) bescbrankt, bis

ihm Lygdamis Hilfe brachte. Polyain I. 23, 2. Man setzt gewobnlich den Re-

gierungsantritt des Polykrates in das Jahr 537. Vgl. Duncker, G. d. A. V 6
, 512;

Fest steht, dafs Polykrates vor dem Tode des Karabyses umkam (Hdt. Ill, 126),

d. h. ror Juli 522. Vgl. Unger, Astyages, Abhdl. d. bayer. Akad. 1882, Phil.

Hist. Kl. XVI, 286 ff.; Wiedemann, Agypt. Gescb. II, 673, Anm. 1. Er stellte

aber noch im Herbst 526 dem Kambyses zum iigyptischeu Zuge ein Hilfskontingent

und hielt durauf eine Belagcrung durch die Lakedaimonier aus, woraua sich 524 3

oder 523/2 als Todesjahr ergiebt. Erstere Datierung bei Plin. H. N. 33 , 27;

vgl. dazu Unger a. a. 0., S. 314; Thuk I, 13: IIoXvxquius rvQayytov ini Kaupvoov

(529—522). — Nach dem Beginne seiner Herrschaft berechneten die Cbronographen

die Auswanderung und Bltite des Pythagoras. Vgl. Aristoxenos, Frgm.

4 (Porphyr. V. Pyth. 9); Strab. XIV, 638; Plut. de placit. philos. I, 24, p. 877 c
Vgl. Erw. Rohde, Rhein. Mus. XXVI (1871), 598ff.; H. Diels, Ebenda XXXI
(1876), 25 ff. Nach Cic. de republ. II. 15, 28 (vgl. Tuscul. I. 16, 38; IV. 1, 12;

Gell. XVII, 21 ; Jambl. V. Pyth. 35) kam Pythagoras nach Sybaris und Kroton

quartum iam annum regnante L. Tarquinio Superbo etc. olympias enim secunda

et sexagCBima eadem Superbi regni initium et Pythagorae declarat adventum.

Daraus ergiebt 01, 62, 1 (532/1) als Beginn der Regierung des Superbus , Ol. 62,

4 (529/8) als Ankunft des Pythagoras. Vgl. Unger, Ber. d. bayer. Akad. 1883.

S. 143. Nach Aristoxenos b. Porphyr. Pyth. 9 war P. zur Zeit der Auswanderung
vierzig Jahre alt, d. h. er stand in seiner «'xu/'. Durum setzen, ohne Zweifel nach

Apollodoros, seine Bliite Clem. Alex. Strom. I, 302 B. 332 A (mit dem Zusatxe

xuta Uuivxatt'i /,» tov rvgarvov); Tatian. adv. Gr. 41; Cyrill. in Iul. I, 13 A in Ol.

62 = 582/29. Bei Euseb. Vers. Arm. steht die Bliite des P. und zugleich die

Herrschaft der drei Briider Polykrates, Pantagnotos und Syloson unter Abr. 1484

= 533/2. Bei Hiernom. schwanken die Hss. Die Herrschaft der drei Briider ist

vermerkt Abr. 1485 P. F. = 532/1; Abr. 1482 A = 535; Abr. 1487 Scboene,
Bliite des Pythagoras: Abr. 1487 P = 530/29; Abr. 1488 F; Abr. 1489 A; Abr
1490 Schoene. Ebenso wie Euseb. Vers. Arm. verlegt Diod. X, 3 die Bliite des

Pythagoras in das Amtsjahr des attischen Archon Therikles (Dion. Hal. IV, 41)
= Ol. 61, 4 = 533/2. Das Schwanken der Ansiitze urn eine Olympiade ist durch
die Datierung des Polykrates bedingt. Wer die Herrschaft des Polykrates nach
Thuk. in\ Kttfijivaov datierte und darunter die Alleinherrschaft nach Beseitigung
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§ 19. Die lonier im Kampfe mit den Lydern und Persero. 509

Herodotos, nahm alsbald die Macht des PolykrateB zu, und er ward

berUhmt in Ionien und in dem tlbrigen Hellas. Er unterhielt aufser

eintausend btirgerlichen Bogenschiitzen zahlreiche Soldner und brachte

seine Flotte auf einhundert Ftinfzigruderer !
. Gegeniiber den Persern

suchte er Anschlufs an Agypten. Er sandte an Aroasis Gastge-

schenke, die dieser erwiderte, da er die Freundschaft des seemach-

tigen Fursten brauchen konnte 8
.

Polykrates hatte l&ngere Zeit freien Spielraum, denn Kyros war nach

der Eroberung Babels (Okt/Nov. 538) mit der Ausdehnung seines Reiches

nach Osten hin besch&ftigt und auch sein Nachfolger Kambyses vorerst

von wichtigern Aufgaben in Anspruch genommen. Die ioniscben Seestadte

waren durch ihre Unterwerfung und den Druck der neuen Herrschaft

gelahmt. Auch die von dem Umsichgreifen des samischen Tyrannen

am n&chsten betroffenen Milesier litten trotz ihres Biindnisses mit Per-

sien unter der volligen Umgestaltung der politischen Lage und waren

aufserdem durch lange
,

heftige Parteik&mpie geschwacht. So be-

der Briider verstand, kam auf 529/8 als Zeit der Ankunft des P. in Italien.

Andere (rgl. Ovid. Met. XV, 61) setzten seine AuBwandcrang gloichzeitig mit dem

Beginne der Tyrannis der drei Briider. Nach Aristoxenos a. a. 0. wanderte Py-

thagoras aua, als er «ah xr\v xov IJoXvxQaxovf xvQarvida orvtovmitQav ovoav xxX.

Strab. XIV, 638: ini xovxov (Polykrates) &t xal ttvSayoqav Ioxqqovoiv liovxa <pvo-

ueyi}v rqV xvQayyiSa ixXtneiy xt]y noXiv xai untXdtiy ei( Atyvnxov xai BaftvXdiya

(piXofta9tiaf gaQiv inaviovxu if* ixtiSty
,

OQtoyxa fr» avfifidyovaar xqy xvQayytda

wanderte er nach Italien aus. Das ist eine Kombination der beiden Ansichten

fiber die Zeit der Auswanderung. — Auch die BHite des Anakreon wird in

01. 62 gesetzt, weil er ein Genosse des Tyrannen war. Erw. Rohde, Rhein. Mus.

XXXIII, 190; vgl. A. Daub, Jahrb. f. kl. Philol. CXXI (1880), 25 ff. - Die

sechzehnjahrige Seeherrschaft der Samier begann nach Euseb. Vers. Ann.

Abr. 1480 = 531 and endigte Abr. 1502 = 515, d. h. wohl mit dem Sturze des

Maiandrios. — Audere liefsen Polykrates bereits 01. 58 (548/4) herrschen. Diog.

Laert. II, 2; Lucian Charon 7. Vgl. dazu linger, Ber. d. bayer. Akad. 1883,

S. 154. Daraus ergab sich auch ein hoherer Ansatz des Pythagoras. Diog. Laert.

VIII, 45 setzt seine Bliite 01. 60 (540), Liv. I, 18 seine Wirksamkeit unter 8er-

vius Tullius. Manche identifizierten irrtUmlich den 01. 48, 1 (588) als olympischen

Sieger verzeichueten Dv9ayo(taf ZufAvoq mit dem Philosophen. Diog. Laert. VIII,

47 ; Luc. Gall. 8. Vgl. H. FSrster, Die Sieger in den olympischen Spielen (Zwickau

1891, Progr.), S. 7. — Panofka, Res Samiorum (Berlin 1822), 34 ff; H. G. Plafu,

Die Tyrannis bei den alten Griechen (Bremen 1852) I, 241 ff.; Deyssen, De Poly,

crate Samiorum tyranno, Miinster 1866.

1) Hdt. Ill, 39: Ixtijto ... xal XtXlovi xof6xac. Vgl. Ill, 46: x$ inixovqoi xt

/na9wxoi xai ro£oT«i oixjiot foay nXtj9ti noXXot. Uber die Seemacht des Poly-

krates vgl. auch Thuk. I, 13.

2) Hdt. Ill, 39. Amasi8 weihte auch zwei holzerne Kouigsstatuen , die ihn

selbst darstellten, in den Heratempel.
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herrschte denn Polykrates mit seiner Flotte das aegaeische Meer.

Unter seinen Seeraubereien hatte unterschiedslos Feind und Freund zu

leiden. Er fafste aber auch grolsere politische Ziele ins Auge und

machte sich nach Herodotos grofse Hoffnungen, die Herrschaft iiber die

Inseln und Ionien zu erlangen. Es gelang ihm in der That, eine Anzahl

Inseln und St&dte auf dem Festlande, obwohl letztere unter der Ober-

hoheit des Perserkoniga standen, in seine Gewalt zu bringen, Die

Lesbier, welche mit aller Macht den bedrangten Milesiern zuhilfe kamen,

wurden von ihm in einer Seeschlacht besiegt. Dabei machte er viele

Gefangene, welche einen Graben um die samische Stadtmauer auf-

werfen mufsten. Wie Peisistratos suchte er Fiihlung mit dem Heilig-

tume des delischen Apollon, dem er die Insel Rheneia weihte *. Zu
seinen grofsartigen Bauten gehort hochst wahrscheinlich die beriihnte,

von Eupalinos aus Megara erbaute Wasserleitung und der m&chtige

Hafendamm. Auch das Heraion ist wahrscheinlich unter seiner Regie-

rung vollendet worden *.

An dem gl&nzenden und uppigen Hofe des Flirsten lebten die

Dichter Ibykos von Rhegion und Anakreon von Teos. Ersterer

verfafste namentlich Lieder fur Knabenchore und erotische Gedicbte, in

denen er die furstlichen Buhlknaben feierte s
. Letzterer verdankte seine

Beruhmtheit Wein- und Liebesliedern. Die Gedichte Anakreons waren

1) Thuk. Ill, 104; Hdt. Ill, 39. Spottlicd Anakreons auf die Milesier:

Frgm. 85, Bergk. Plane zur Begrtindung eines Ionien and die Inseln umfns&enden

Seereicbes and Aussichten auf Verwirklichung derselben: Hdt. Ill, 122. An fit"

yakonqintia stellt Hdt III, 125 nur die syraknsanischen Tyrannen dem Polykrates

an die Seite.

2) Aristot. Pol. V. 11, p. 1313 b: id ntfti Zd/uov Iqya JloXvxQuttia. Die von

Hdt. Ill, 60 beschriebene Wasserleitung ist jeUt ausgeraumt worden. Von
der einzigen, bedeutenden Quelle in der Naebbarschaft wird der Stadt das Wasser
mittelst eines 835 Meter langen, im Polygonalbau ausgefuhrten unterirdischen

Ganges und eines Tunnels zugeftihrt , der in einer Hobe von 2,30 Metern mit

Meifscl oder Spitzhammer durch den etwa 1000 Meter breiten Bergriicken durch-

gebrochen ist, welcher die Quelle von der Stadt trennt. Die Arbeit wurde gleich-

zeitig von beiden Seiten begonnen; die Schachte trafen nicht ganz genau zu-

Bammen. E. Fabricius, Mitt. d. arch. Inst. IX (1884), 162ff. Uber den Ha fen-
damm vgl. Fabricius, Vortr. in der Archaeol. Gesellsch. zu Berlin, Jabrb. dea

arch. lust. Beibl. Anzeiger 1887. Uber das Heraion vgl. S. 491, Anm. 1.

Uber den Palast des Polykrates vgl. Hdt. Ill, 123; Sueton, Calig. 21 und Rofs,

Inselreisen II, 139 ff.

8) Schneidewin, Ibyci carminum reliquiae, Gottingen 1833 (vgl. dazu G. Her-
mann, Jahrb. f. kl. Philol. VIII, 371 ff.); Welcker, Kl. Scbrift I, 100. 220 ff.; Sittl,

Griech. Litteraturg. I, 31 Iff; Flach, Gr. Lyrik H, 597 ff; Borgk, PLGr. IU4
,

235 ff
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§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persern. 511

voll von Beziehungen zu Polykrates 1 und dessen Umgebung. Bei

einer ganz anmutigen Form und grofser Manniglaltigkeit der Vers-

roafse feblt es den Liedern Anakreons an tieferm Gehalt und echter

Leidenscbaft Neben den Hofdichtern durften auch, wie bei den Pei-

sistratiden, namhafle Wabrsager nicbt feblen. Leibarzt war Demo-
kedes aus Kroton, der grofste Arzt seiner Zeit, den Polykrates fur

ein ungewohnlich bohes Honorar in seinen Dienst zog s
. Zu den ein-

beimiscben KUnstlern, die fur den Fiirsten thfltig waren, geborte der

Erzgiefser und Qemmenscbneider Tbeodoros. Sein Werk war der

bertthmte Ring des Polykrates 4
.

Die Stellung des Tyrannen wurde ernstlicb bedrobt, als Earn-
byses zum Feldzuge gegen Agypten eine grofse Flotte ausrilsten

liefs, die bisher dem Perserkonige gefehlt batte. Aufser den Phoe-

nikiern waren auch die kyprischen Fiirsten rait Flottenrustungen be-

scbaftigt. Letztere batten nacb dem Falle des aseyrischen Reiches zu-

n&chst die Unabbangigkeit erlangt und waren dann von Araasis unter-

worfen worden, batten sicb jedoch bald von Agypten losgesagt und

freiwillig die persische Oberhoheit anerkannt 6
. Angesichts dieser See-

rttstungen bielt es Polykrates fur geraten, seine Verbindung mit dem

Pharao zu losen und zu den Peraern uberzugehen 6
. Er stellte aus

eigenem Antriebe dem Kambyses ein Flottenkontingent von vierzig

Schiffen, zu deren Remannung er die ihm verdfichtigen Burger her-

angezogen batte. Auf der Fahrt berieten sicb die Mannschaften unter

einander und bescblossen bei Karpathos umzukehren , um sich gegen

1) Strab. XIV, 638; Hdt III, 121.

2) Urteile der Alten bei B.Stark, Quaeat. Anacreont., p. 10 sq. Vgl. Welcker,

Kl. Schrift. I, 3flF.; E. R. Neubauer, Anakreon von Teos, Radautz (Bukowina)

1876 ; Bergk, PLGr. IIP, 296 ff. Weitcres bei Sittl I, 333 ff. und Flach II, 523 ff.

Litteratur fiber die anonymen Gedichte, welcbe den Anakreon nnchahmten nnd ihm

spater zngeschrieben wurden, bei Sittl I, 338; ebenda S. 336 die Angaben fiber die

Vascn- und Miinzbilder des Dichtera.

3) Wahrsager: Hdt. Ill, 132; Tgl. V, 44. DemokedeB: Hdt. Ill, 181 ff; vgl.

Theokr. Id. XV, 125 ff.

4) Vgl. 8. 491, Anm. 4.

5) Abhangigkeit von Assyrien: Bd. I
1
, S, 322, Anm. 4. Amasis: Hdt. II,

182. Unterwerfung unter Persien und Flottenrustungen: Hdt. III. 19; vgl. Xen.

Kyrop. VII. 4, 2; VIII. 6, 8.

6) Hdt. Ill, 19; 44. Vgl. Duncker, G. d. A. VIs
, 520. Nacb der grie-

cbiscben, poetisch ausgescbmuckten, auf ethiscben Motiven beruhenden Sage trennt

sicb Amasis von Polykrates , weil es mit einem Menschen , dem so sehr alles

glficke, kein gutes Ende nebmen konne. Hdt. Ill, 40. Die Gescbicbte rationali-

siert bei Diod. I, 95.
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den Tyrannen zu wenden !
. Sie siegten in einem Seegefecht und Ian-

deten auf Samoa, erhielten aber keine Unteretutzung aus der Stadt,

da Polykrates die Weiber und Kinder der Samier in die SchirTswerfte

eingescblossen hatte und sie zu verbrennen drobte, falls die Burger mit den

Aufstandischen geraeinsame Sache machen wiirden. Diese muXsten act

nach einem unglucklichen Gefecht auf ihre Schiffe zuriickziehen und

fubren nun nacb Lakonien, um dort Hilfe zu sucben. Sparta

war mit Amasis befreundet und Mitglied der Eoalition gegen die ac-

wacbsende Macbt Persiens gewesen. Der neue persiscbe Vasallenfurst

konnte im Dienste des Grofskonigs bei Unternebmungen gegen Helia-

recht geiabrlicb werden. Sie waren daher bereit, dem Hilfegesuche

Folge zu leisten, zumal sie von den Samiern kurz vor der Regierung

des Polykrates durch den Raub eines grofsen Miscbkessels, den sie dem

Kroisos ubersandten, und eines ihnen von Amasis zugedachten kostbaren

Pauzers gekrankt worden waren. Entscbeidend fur den Entscblufr der

Lakedaimonier waren aber die dringenden Forderungen der Kc-

rint bier, die gewifs unter den Seeraubereien des Polykrates empfindlict

zu leiden batten. Die alte Handelsfreundschaft zwischen den Samjern

und Korinthiern war in die Briicbe gegangen, als Periandros sich mit

Tbrasybules, dem Beberrscber Milets, befreundete und damit zu den

politiscben Gegnern und Handelsrivalen von Samos ubertrat Herodotw

sagt, dafs nur ini'olge der eifrigen Beteiligung der Korinthier der Zog

gegen Polykrates zustande kam *. Die Lakedaimonier besafsen ja keine

Flotte, und das saraiscbe Gescbwader allein geniigte nicbt zur Auin&hn.

der erforderlicheu Streitkratte und zur Sicberung der Uberfanrt
Mit einer grofsen Flotte erschienen die Lakedaimonier im Verein

mit den Korinthiern und den samiscben Exulanten (um 524) vor Sann*

und beganuen die Stadt zu belagern. Ein Angriff, bei dem dieStunnen-

1) Hdt. HI, 45. Die iwcite Uberlieferung , der rufolge die Samier bit nati

in, ist weniger glaabbaft.

2> Hdt. Ill, 48. Den Raub des Mischkruges and des Pamers giebt nsci

lakedaimoniscber Uberliefcrung Hdt. (HI, 47; I, 70) als die einzigen Motive der

LakedaimoDier an Gewifs waren hobere, politiscbe Griinde inafsgcbend, m
gleicb nicbt, wie Plut. de Hdt. malign. 21. p. 859c ft in seiner Polemik gegeo

Hdt. aieint, grundsHttliebe TVrannenfeindschitft. Die fur die Haltung der Korinthier

mafc^benden Grunde bat Hdt. nicbt gekannt. Sie aoilen infblge ihrer fortdaoerades
yerfcinduug mit den KorkTraiexn den Samiern gegroUt haben, weil diese eiart

v^rr^hnoe korkrraeiscbe Knaben, die Periandros dem Alvattes mm
*chK-kte, gerettet and nacb Korkjra zuruckgebracht batten. Die*

wud mit K«^at *cboo too Phtf. de Hdt malign. 22. p. 859 E an**-

* ertunOung des Periandros mit Tbrasvbulos vgl. S. 45b.
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§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persern. 515

den bereits in die Stadt einzudringen begannen, wurde schliefslich zu-

rtickgeschlagen. Ala die Lakedaimonier nach vierzigtagiger Belagerung

keinen Schritt vorwftrts gekommen waren, gaben sie das Unternehmen

auf und kehrten nach der Peloponnesos zuriick. Die samischen Exu-

lanten brandschatzten Siphnos und liefsen sich dann in Kydonia auf

Kreta nieder, wo sie sich ftinf Jahre hindurch eines wachsenden Wohl-

standes erfreuten. Ihr aufbliihendes Gemeinwesen wurde jedoch den

Aigineten unbequem , die lebhafte Handelsbeziehungen mit Kreta

unterhielten und mit den Samiern aus Handelsrivalitat in alter Feind-

schaft lebten. Sie besiegten die samischen Kolonisten in einer See-

schlacht und unterwarfen sie mit kretischer Hilfe, worauf sie selbst in

Kydonia eine Kolonie begriindeten l
.

Bald nach der Abwehr des lakedaimonisch-korinthischen Angriffes

liefs sich Polykrates vonOroites, dem Satrapen von Sardes, dessen

Gebiet er durch seine Kriege und Raubziige arg beschadigt hatte, ver-

locken, nach Magnesia am Maiandros zu kommen, wo er festgenommen

und ans Kreuz geschlagen wurde ».

Bei seiner Abreise hatte er seinem Sekretar Maiandrios fur die

Dauer seiner Abwesenheit die Regierung tiber Samos anvertraut. Auf
die Kunde von dem Tode des Polykrates erklarto sich dieser den Sa-

miern gegeniiber bereit, unter gewissen Vergiinstigungen , die ihm zu-

gesichert werden sollten, die Gewalt niederzulegen. Als aber seine

Vorschlage auf Widerspruch stiefsen, wurde er andern Sinnes und be-

hauptete sich mit List und Gewalt, bis um 516 persische Strcitkr&fte

unter Otanes erschienen, um des Polykrates Bruder Syloson, der die

Gunst des Konigs Dareios gewonnen hatte, zum Herrscher iiber Samos

einzu8etzen 8
. Maiandrios kapitulierte ohne weiteres, aber sein Bruder

Charilaos brach den Vertrag, fiel iiber die Perser her und t6tete eine

Anzahl vomehmer Manner. Indeasen bald wurde er in die Burg zu-

ruckgeworfen, worauf die erbitterten Perser ein rurchtbares Gemetzel

unter der samischen Bovolkerung anrichteten. Maiandrios entfloh und

suchte Hilfe in Sparta. Konig Kleomenes liefs ihn aber aus der Pelo-

ponnesos aiiBweisen, da seine Anwesenheit nur Verlegenheiten bereiten

1) Hdt. Ill, 54—59. Samos UDd Aigina: Bd. P, S. 451, Anra 3. Aigiuetische

Kolonie in Kydonia: Bd. I», S. 334, Antn. 1.

2) Hdt. Ill, 120—125 (romantisch ausgeschmiickte Erzahlung); vgl. Stesim-

brotos Muller, Frgm. Hist. Gr. II, 56.

3) Hdt. Ill, 139—149. Aristot., Politic der Samier bei Phot, und Suid. s. v.

Zapimr d fifjuos. Vgl. Rose, Aristot. Pseudep., Frgm. 529; Ps. Herakleides Pon-

tikos X, 7, Muller II, 216; Strab. XIV, 638. - Uber die Zeit vgl. Duncker,

Gesch. d. Altert VP, 550, Annm. 2.

Bo toll. Gritchiathe G«*chiehte. H. 2. Aafl. 33
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514 Funftes Kapitel.

konnte. Inzwischen eroberten die Perser die Burg und Ubergaben die

Insel dem Syloson. Otanes wirkle bei der Erganzung der Bevolkerung

durch neue Ansiedler mit. Auch Sklaven wurden in die Biirgerschaft

aufgenommen.

e.

Im Sommer 522 etarb Kamby ses int'olge einer Selbstverwundung

aut dera Zuge von Agypten gegen den Magier Gaumata, der sich iiir

den ermordeten Bruder des Kimigs ausgegeben und als Kronpratendent

in Persien, Medien und den ubrigen Provinzen bei allem Volk Aner-

kennung getunden batte Da Kambyses kcine legitimen Naehkommen
hinterliefs, so war der nachste Erbe des Thrones Hystaspes (Vistaspa),

ein Urenkel des Konigs Teispcs *, der damals als Satrap Parthien ver-

waltete. Sein Sohn Dareios (Darajavahus) versehwor sich mit sechs

vornehmen Persern 3 zur Beseitigung des Gaumata und erschlug ihn und

seine Umgebung aul einer Burg bei Egbataua. Dareios wurde darauf

aut' den Thron erhoben (Anfang 521). Allein in Elam, Babylonien,

Medien, Armenien und sclbst in Persien braeben geiahrliehe Autstande

aus, von denen auch andere Provinzen ergriffen wurden. Nach harten

Kampien und einer Reihe blutiger Siege gelang es dem Dareios, alle

Prfttendenten und Usurpatoren zu uberwinden und sich iibcrall Aner-

kennung zu verschaffen Gegen Ernie des Jahres 519 befand er sich

im Besitze des ganzen Ueiches und bcgann nun cine organisaturische

Thatigkeit zu enttalten, um deu ungfheuern Koniplex untei thiiniger

Volkerschalten zu einer gewissen Reichseinheit zu verbindeu.

Das ganze Reich wurde in zwanzig Verwaltungs- und Steuerbezirke

eingeteilt und an ihre Spitze je ein persischer Beamter als Statthalter

gestellt. Satrapcn gab es bereits tiiiher, aber Dareios bcstimmte ge-

nauer ihre Bei'ugnisae und Pflichten. Neu war i'erner die systematische

Einteilung und die Unigestultung der botmalsigen Lchnstaatcn unter

einheimischen FUrsteu zu tonnlichen von pcrsischen Beamten ver-

walteten Provinzen 4
. Bei der Bildung der Satrapieen hielt sich Dareios

1) Niiheres uber diese Dinge bei Duncker , Gesch. d. Altert. IV, 448 ff.; Ed.

Meyer, Geseh. d. Altert. I, § 510 ft'.; Koldeke, Aufsittze zur pers. Gesch. (Leipzig

1887) 29 ff. — Vgl. auch A. Liucke, Forsch. zur alten Gexch. I Zur Losung der

Kainbynesfrage, Leipzig 1891.

2) Vgl. S. 4158. Anm. 3.

3) A. v. Gutschmid. Klein. Sehrift. Ill, 505 ft*.

4) Hdt. Ill, 89: x<ttMJTt,<frtTr> fi>o<ri, tag avi»\ xttkiova aatganr/af. In

den persisehcn Keilinsehriften heifst der Satrap KhsatrapAva, vgl. Fr. Spiegel.

Die altporsischen Keilinsehriften, 2. Aufl. (Leipzig 1881), III, 14; 55. Ablcitung

von Khsatra = Ilerrschaft, Reich und pa = beschutzen. Schou friiher Satrapieen

:
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tj 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Perseru.

insofern an die bestehende cthuographische Gliederung, als er jo eine

der Hauptvolkerschaften des Keichcs zum Zentralkorper eines Bezirkes

machte und mit ihr die benachbarten Voksstamme vereinigte. Klein-

asien diesseits des Halys zerfiol in drei Satrapien. Die erste war die

ionisehe. Es gehorten zu ihr die Aiolier, Ionier, Dorier, Karer, Lykier

und Pamphylier l
. Ein eigener Satrap louieus ist jedoch nieht bekannt,

viclniehr war diese Satrapie zur Zeit des Dareios und auch spaterhin

dem sardischen Satrapen unterstellt Die zweite Satrapie war die

sardische oder lydische mit dem Sitze des Statthalters in iSardes. Es

waren in ihr die Lyder, Myser und einige benaehbarte Volkerschaften

vereinigt s
. Zur phrygischen Satrapie, deren Statthalter in Daskyleion

seinen Sitz hatte, gehorten die hellespontischen Griechen, die asiatischen

Thraker (Bithyner), die Paphlagonen , die nordlichen Kappadoker und

einige kleinere Volksstiimme 4
.

Die Einverleibung in die Reichsprovinzen hatte fur die Hellenen

auch zur Folge, dafs sie an Stellc der bisher unter dem Namen von

Geschenken entrichteten unregelmafsigen Abgaben 3 die neu eingefuhrte

jahrliche Reichsgrundsteuer zu zahlen batten 6
. Zur Veranlagung der-

selben wurde der Grundbesitz naeh Parasangen vermessen und nach

Umtang und Qualitilt des Bodens der von der Satrapie aufzubringende

Hdt. 1 , 153 ; 111 , 70. Iu der Behistdn • Inschrift aus dem crstcn Jahre des

Dareios kommen Satrapeo von Arachosien uud Baktrien vor. Vgl. George Raw-

linson, The five great monarchies of the ancient eastern world, Vol. IV (London

1867), 417 sqq. Duncker IV*, 257 ff. ; Tli. Noldeke, Aufsiitze zur pers. Gesch.,

S. 33 (Art. Persia in der Encyklopaedia Brit. Vol. XVII, p. 568).

1) Hdt. Ill, 127, 9: vopog 'lu>yix<;<. Pers. Yauna, Spiegel a. a. O. 237. Zu
dieser Satrapie gehorten natiirlich auch die asiatischen Dorier, obwohl sie Hdt.

ni, 90 nicht erwahnt. Karien bildete im 4. Jahrhundert nach dem Tode des Tis-

saphernes eine eigene Satrapie. Vgl. P. Krumbholz , De Asiae minoris satrapis

persicis (Leipzig 1883, Diss.) 79. Vgl. dazu Noldeke, Gottiug. Gelehrt. Anz. 1884,

S. 291 f.

2) Krumbholz a. a. 0. 18 ff. Der von Hdt. VII, 194 als o «nd Kvpns rfc

AloUdos Fna(>xo< bezeichnetc Sandokes war Unterstatthalter Vgl. Krumbholz

a. a. O. 32.

3) Hdt. Ill, 127, 9: vopes jivdios. Der lydische Satrap wird in griechischen

Quelleu vielfach als lagdituv vnaQxos bezeichnet, was dem persischen Cparda (Ly-

dien) entapricht. Hdt. I, 7; III, 120; V, 25. 73. 123; VI, 1. 30. 42; VII, 1. Thuk.

I, 115 u. s. w.

4) Hdt. Ill, 127, 9: vofi6< *Qvyiog. Nach dem Sitze der Satrapen (Hdt. 1H,

120. 126; VI, 33) •? JaaxvXiui aaiganeia : Thuk. I, 129.

5) Hdt. Ill, 89, 13: inl yaq Kvqov «p/o*ro? xtti avrie Kitfipietut rp xareajnxot

ovdtv <foQov negt, uXXti ifwQa dyiviov. Das kann indessen nicht allgemein gegolten

haben. Vgl. Hdt. Ill, 13, 11; 67, 9; IV, 165.

6) Hdt. Ill, 89, 3: ixuZaio (fofwvq ol nQoauvat xatd tih>e« xrX.

33*
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Steuerbctrag festgesetzt. Die einzelnen Landschaften und Stadtbezirke

der Hatrapie hatten dazu ihre bestimmte Quote beizutragen Die

ionische Satrapie wurde mit vierhundert, die lydische mit iunfhundcrt,

die phrygische mit dreihundertundseehzig Silbertalenten babylonischen

Gewicht8 oingeschatzt
'
i

. Insgesamt hatten die zwanzig Satrapien T600

babylonische Talente Silber (etwa 46 Millionen Rrmk) und 360 Talente

Gold (etwa 22 Millionen Rrmk.) aufzubringen 8
.

Zugleich f'uhrte Darcios eine Reichswfthrung ein und machte das

Pragen von Goldmiinzen zum Reichsmonopol. Als Vorbild diente ihm

das Munzsystem des Kroisos, doch ging er auf das ursprtingliche ba-

byloniscbo Gewicht wieder zuriick, hinter dem die lydischen Miinzen

zuriickgeblieben waren 4
. Er liefs Goldsbeqel, welche von den Grie-

chen Dareikoi oder aueh nach dera Pragbilde Toxotai genannt wur-

den 5 im Gewichte von 8,40 Gramm mit dem hochstmoglichen Fein-

gehalte pragen * Dieses auch durch genaues Gewicht und stetiges

1) Uber die Landvermessung Hdt. VI, 42. Die Ionier warden nach dem Auf-

stande fast ebenso hoch eingesch&tzt wie vorher. Vgl. Duncker IV, 548. Ein

Parasanges nach Hdt. VI, 42; II, 6; V, 53 = 30 Stadien = circ. 5550 Meter.

Von dem normalcn, zu 360 X 30 Ellen (= 5H70 Meter) angesetzten Parasanges,

dem Stundcnwege eines riistigen Fufegfingers, ist zu unterscheiden der effektive

von 5, bis 4, 7 Kilometer. Vgl. Hultsch, Gr. und rbm. Metrologie, 2. Aufl-

(Berliu 1882), 476 if. Bei der Vermessung bildete wahrscheinlich ein AckermaTa

von 60 koniglichen Ellen (zu je 0,530 Meter) ins Gevierte die Gruudeinheiten,

welche ideell zu Langsstreifen aneinandergereiht und in dem Kataster der Provins

nach Parasangen aufgefuhrt wurden. Ein Paraaanges Stcuerland wiirde demnach

180 Gruudeinheiten (Pletbreu) enthalten baben, 60X180 Ellen lang und 60 Ellen

breit gcwesen sein. Das ware ein Areal von 17,86 Hektaren. Hultsch a. a. O.,

S. 478.

2) Hdt. Ill, 90. Das babyl. Tal. Silber (33,60 Kilogr.) hat einen Silberwert

von 5048 Rrmk. Hultsch a. a. O. 492. Also 400 Silbcrtal. = circ. 513 attisch.

Tal. = circ. 2*/
10 Million Rrmk.

3) Hdt. Ill, 95. Mommsen, Rom. Munzw. 22 ff. (Traduction Blacas I, 28 ff.);

Hultsch a. a. 0. 483. 493.

4) Vgl. S. 499.

5) Die Hauptstellen gcsammelt von Fr. Lenormant, Revue numism. XH
(1867), 358 sqq. und bei Hultsch a. a. 0. 485, 2 und 3. Mommsen, Rom. Munzw.
Trad. Blacas I, 12. Brandis a. a. 0. 247. 420. Das Pragbild zeigt den Konig
Dareios in knieender Stellung, angethan mit dem langen nationalen Gewande, die

Tiara auf dem Haupte, den Kocher auf dem Riicken. In der gesenkten Rechten

halt der Konig einen langen Pfeil (nicht eine Lanze) oder ein Schwert, in der

ausgestrcckten Linkcn den Bogen.

6) Hdt. IV, 166: Jnqttos fiiv yaQ xqvoIw xa&aQaiTcrtnv nnexpqatxs 4( to (f»«t-

tairaroy vofAtopa ixittparo. Nachgewiesen ist ein Feingehalt von 0,97, wahrend bei

der deutschen Goldpragung die Legierung V» des Feingehaltes betragt Die Gold-
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Geprage ausgezeichnete Goldstiick hatte nach der deutsehen Gold-

wahrung einen Wert von 23,44 Rrmk., nach dera damaligen asiatiachen

Wertverh&ltnisse von Gold und Silbor einen solchen von 20,16 Rrmk. ».

Ala Silbermiinze wurde nicht der dem Dareikos entsprechonde und

in Kleinasien verbreitete Sheqel im Gewichte von 11,2 Gr. " ausgepragt,

8ondern der von den Hellenen Siglos Medikos genannte llalbsheqel zu

5,6 Gr. (etwa = eine Krmk.), so dafs zwauzig Sigloi etwa den Wert

eines Dareikos hatten 3
. Nebeu dieser Reichswahrung bestanden in den

Provinzcn die lokalen Miinzwahrungen fort. Die Dynasten und Stttdte,

insbesondere auch die hellenischen , behielten das Recht, Silberniunzen

auf jedcu beliebigen Fufs und mit ihrem eigenen Geprage zu schlagen.

Auch die Satrapen hatten dieses MUnzrecht. An den konigliehcn Kassen

wurden jedoch diese Provinzialmiinzen nur als rohes Metall ange-

nouimeu, nach Reichsgewicht abgewogen und eingeschmolzen 4

Die von Dareios eingefiihrte konigliche Grundsteuer war an und

fur sich nicht driickend, dazu kamcn aber noch die Naturallicfcrungen

fur die Verpflegung des koniglicheu Hofes 6
, dann die Schosse von den

munzen des Dareios euthiclten auch mehr Feingold als die des Kroisos und die

alteru der ionischen Stadte. Braudis a. a O. 244. Hultsch a. a. 0. 484, 3. Vgl.

fcrner Barclay V. Head, The coinage of Lydia and Persia, London 1877; Hist,

numorutn (Oxford 1887) 698.

1) Brandis a. a. 0. 244. Mommsen, Rom Miinz. Trad. Blacas 1 , 12. Fried-

lander und v. Sallet, Das kgl. Muuzkabinett in Berlin (2. Aufl. 1877), 207. Hultsch

a. a. 0 492. Die deutsche Doppelkrone wiegt circ. 7,905 Gr. und enthiilt 7,17

Gr. Feingold.

2) Vgl. Bd. P, S. 494, Anm. 1.

3) Xcu. Anab. 1, 5. 6. Hesycb. Phot. s. v. aiyXo; ist die griicisierte Form

fur sheqel. Braudis a. a. 0. 62. 69. 247. 421 ff.; Hultsch a. a. 0. 486; Head, Hist,

numorum, p. 699. Das Gepriigc entsprach durchaus dem de*» Goldsbeqels, wes-

halb auch fur den Siglos die Bezeichnung Silbcr-Dareikos vorkommt. Plut. Kim.

10. Da nach dem heutigen Goldwerte der Dareikos = 23,44 Rrmk. ist, so wurde

der Siglos als 7»o = 1,17 Krmk. sein miissen. Sein Silberwert betrJigt indessen

nur 1,01 Rrmk. An Feingchalt standen den Dareiken die Sigleu nach, und aufser-

dem ist das Wertverhaltnis zwischen Gold und Silber gegenwiirtig fiir letztere

weit ungtiustiger. Hultsch a. a. 0. 488 macht darauf aufmerksatn , dafs durch

alle Kulturperioden hindurch bis auf die Gegeuwurt iu den versehiedenen Ge-

bieten geschlossener Gold- und Silberwiihrung das Geiricht des Dareikos uud

Siglos, sowie die Gleichung von 20 Silberstuckeu und eiuem Goldstiick beibehalten

worden ist.

4) Hdt. Ill, 69; Strab. XV, 731. 735. Die Basis des Verkehrs war die Gold-

miiuze. Vgl. Herakleitos, Frgm. 57 Schuster. Vgl. Brandis a. a. 0. 225. 231.

239ff.; Hultsch a. a. 0. 183. 550. Darstellung der eingehenden Gelder auf der

Dareios-Vase von Canosa in Neapel. Arch. Zeit. 1857, Tafel 103

5) Hdt. I, 192; III, 90—92. 97. Theopompos, Frgm. 124 (Athen. IV, 145a)

Miiller I, 298. Vgl. Duucker IV 4
, 550.
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Bodencrtragcn , die Vieh- und Handelsteuern , die Zolle und Wege-
gelder, die fur die Hofhaltung des JSatrapen und den L'nterhalt der in

den testcn Pliitzen der Provinz betindlichon Truppen erhoben wurden J
.

Ferner mufsten die Stadte und Landschaiten die Abgaben tlir ihre eigenen

kommunalen Bediirfnisse und fur ihre lokalen Obrigkeiten auibringen.

In den hellenischen Stiidten wurde iiberall, wo es noch nicht

geschehen war, die Kegierung einzelnen Biirgern tibertragen, die im

gcfUgigen Anschlusse an Persien nach griechischer Autfassung als

Tyrannen herrschten *. Von den Satrapen wurde ihnen ziemlicli freie

Hand gelassen , sofern sie nur die Tribute zahlten und bei einem

Heeresaufgcbot mit dem Kontingente ihrer Stadt zur Stelle waren s
.

Unter diesen Umstanden war das einst so bewegte und vielfach durch

weitreichende Beziehungen bestiramte politische Leben in den klein-

asiatischen Hellencnstadten selbst in dem beschrankten Kreise der

eigenen stiidtischen Verwaltung eingeengt. Aueh in anderen Verhalt-

nisscn mufstc die Einverleibung in das persische Reich Unzul'riedenheit

erregen und als schwerer Druck empmndeh werden 4
. Den materiellen

Interessen der Stadte kam es treilich zugute, dafs Dareios nicht nur

eiue treflfliche, einheitliche Rcichsruunze schui. soudern auch tiir die

Herstellung eines das ganze Reich durchziehenden
,

guten und sichern

Strafsennetzes sorgte und sicli die Ilohung des Ackerbaues angelegen

sein liefs 5
. Miletos, das unter langen , innmi Riimpten stark gclitten

hatte, blithtc wicder kraltig aut, obwohl auch dort ciu von Dareios ein-

gesetzter Tyranu
,

Ilistiaio.i, das Regiment tuhrtc *\ Ks herruchte in

1) Xen. Kyr. VIII, 0, 1; !, 10; VII, 5, 34; 66 ff. Oik IV, 5-8. Posaeldt,

Quae Asiae tninoris orae occidental sub Dareo fuerit condicio (Konigsberg 1879,

Diss.), p. 61. Der Satrap hatte unzwcifclhaft unter gewohnlichcn Verhaltnisaen

achon zur Zcit des Dareios das Kommaudo iiber die in seiner Satrapie stehenden

Truppen. Vgl. Hdt. Ill, 128; V, 102 und 12:3, 2; IV, 167. Vgl. Duncker IV 4
,

535 und dagegen Lenormant , Manuel d'histoire ancienne de 1'orient II
t 446.

Maapero, Gesch. der morgenlandischen Volker (Pietscbinann) 545. Freilich kommt
ncben dem Satrapen biswcilen ein aTQarijyo( vor (Hdt. V, 25. 123), es handelt sich

aber dann um besondere Umstande.

2) Vgl. S. 506, Anm. 1.

3) Posselt a. a. 0. 64 ff.

4) Vgl. 8. 506.

5) Hdt. V, 52. Xen. Oik. IV, 8. Duncker IV 4
, 565. B. Buchsenscbiitz, Be-

sitz und Erwerb im gricchischen Aitertumc (Halle 1869) 382 ff. Vgl. auch die

auf dem Wege von Tralles nach Magnesia gefundene Kopie eines Briefes des

Dareios an seinen dofXoc Gadatas, in dem er ihu wegen fleifsiger Ackerbestellung

und der Anpflauzuug von Fruchtbaumcu von jenseita dea Euphrata lobt. Bullet,

d. corr. hell. XIII (1889), 529 ff.

6) Hdt. V, 28: xarri ioV avt6v XQoyo»> (um 500) *) J/ttijroff av'rj re iuvrfc
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§19. Die Iouier im Kampfc mit den Lydern und Peraern. 519

Ionien auch noch ein regea geistiges Leben. In Miletos begann He-
kataios die erate Erdbeschreibung zu verfaasen wahrend in

Ephesos Herakleitos «, ein Angehoriger des Geschlechtcs der An-

drokleiden 3
, etwa gleichzeitig 4 mit den Eleaten und Pythagoreiern im

Westen der hellenischen Welt, eine neue philoRophische Kichtung an-

bahnte und dann seine Lehre in einer Schrift „iiber die Natur" dar-

fiaXioia effj tore nxfittoaou xtti dr
t rijt

'

' l<av(r^ r
t
v nQoa^tjfja. Dieac Aufserung Hdts.

gebt zweifelloa zu weit und ist durch den Kontrast zu dcm Schicksale der Stadt

im ionischen Aufstande beatimmt, mit dessen Erzahlung Ildt. unmittclbar darauf

beginnt. Der milesiachc Handel hatte, abgeaehcn von andern Verhaltniaaen , nocb

durcb den Fall von Sybaria (urn 511) eiuen schweren Schlag erlitten. — Histaios:

Hdt. IV, 137. Nahercs iiber ihn weitcr uuten.

1) Bd. P, S. 149.

2) Scbleiermachcr, Herakleitoa der Dunkele von Ephesos, Samtliche Werke,

Abt. Ill, Bd. II (1838), Iff.; Jac. Bernaya, Gesammelte Abbandl. hcrausg. von

Usener I (1885), 1—108. Die heraklitiacben Briefe, Berlin 1869; Ferd. Laaalle,

Die Philoaophie Herakleitoa dea. Duukeln von Ephesoa, 2. Bd. , Berlin 1858;

Schuater, Heraklit von EpheaoB, 1873 (daaclbst auch die Fragmcntc)
;
Teichmiiller,

Neue Studien zur Geschichtc der Begriffe I, Gotha 1876, II, 1878; J. Mobr, Uber

die historische Stellung des Herakleitoa von Epbesos, Gottiugen, Diss. 1876;

J. Bywater, Heracliti Ephesii reliquiae, London 1877; A. Patin, Quellenstudien

zu Heraklit, Wttrzburg 1880; Ed. Prlciderer, Die Philosophic dea Heraklit von

Epheaus im Lichte der Mysterieuidee, Berlin 1886 (vgl. dagegen H. Diela, Archiv

f. Gesch. d. Philos. I, 105 ff.); Th. Gomperz, Zu Heraklita Lehre und den Uber-

rcaten seinea Werkea, Ber. d. Wiener Akad. CXIII (1887), 997 ff.; Zeller, Pbiloa.d.

Griechen P, 623 ff.; Erwin Rohde, Psyche (Freiburg und Leipzig 1894), 437 ff.

Weitere Litteratur bei Uberweg, Grundr. d. Geacb. d. Philoa. I, § 15.

3) Vgl. Bd. I\ 308, Anm. 1.

4) Nach der bessern Uberlieferung bei Laert. Diog. IX , 1 bluhte Herakleitoa

01. 69 = 504 ff.; Euaeb. Vera. Ann. Abr. 1514 = 503 (Hieron. P. F. A. B. Abr.

1520 = 497; Schoeue Abr. 1617). Dieaer Ansatz geht wahracheinlich auf ApoUo-

doros zuriick, der vermutlich dem Eratosthenes folgte, und beruht wobl nur auf

der allgemeinen Angabe, dafa er Zeitgenosse des Dareioa war. Man aetztc daher

seine rtx^urj gerade in die Mitte der Kegierung dea Dareios. Vgl. Diela, Rhein.

Mua XXXI (1876), 33 ff. Die schlechtere Uberlieferung (u. a. bei Euseb. Vera.

Ann. Abr. 1557 = 460; Hieron. Abr. 1556—1558) aetzte aeine Bliitc kurz vor die

Zeit der Decemviralgeaetzgebung, weil aein Freund Hcrmodoroa den romiachen Ab-

gcaandten zur Hand gegaugen aein aoll. Strab. XIV, 642; Plin. H. N. XXXIV,
21; Pomponiua, Digeat. I tit. 2, 1, 2, § 4. Die Lehre dea Herakleitos war urn

470 in Sicilien bereita bekanut, da ale Epicharmoa beriicksichtigte. Auch auf

Empedoklen hat aie einen bedeutenden Einflufa auageiibt. Zeller P, 499, Anm. 1.

Anderaeita nahin Herakleitoa in seiner kaum vor den Peroerkriegen .abgefafsten

Schrift bereita auf Pythagoras, Xenophanes und Hekataioa Bezug (Laert. Diog.

IX, 11) und tadelte acharf die in Ephesos doch erat nach 479 zur Herrachaft

gelangte Demokratie wegen der Vertreibung dea Hermodoros. Vgl. Strab. XIV,

642.
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stellte ». Im Gegensatze zu der Lehre der Eleaten von der Unver-

anderlichkeit der Substanz betrachtete Herakleitos das .eine Seieude

als ein schlechthin Bewegtes. Kein Ding ist dieses oder jenes, alles

befindet sich im Werden *. Die Substanz selbst unterliegt ebenfalls

einer unaufhorlichen qualitativen Veranderung, welche den Wechsel der

Dings hervorbringt. Um die absolute Lebendigkeit der Natur auszu-

drucken, nannte Herakleitos diese Substanz das ewig lebendige Feuer,

worunter er nicht blofs das sicbtbare Feuer, soudern das Warme tiber-

haupt, den von ibm aucb geradezu als „ Hauch " {ipvxtf) bezeichneten

Warraestoff verstand. Dieses Warme ist der die ganze Welt durch-

dringende Nahrungsstoff, der die Einzcldinge erzeugt und in jedem eine

andere Beschaffeuheit annimmt. Alles wird umgesetzt gegen Feuer und

Feuer gegen alles s
. Der Wechsel des Stoffes, der Krcislauf des Wer-

dens und Vergehens, der die Weltperioden bedingt, vollzieht sich in

dem Doppelprozesse des Weges nach oben und nach unten. Feuer,

Wasser und Erde sind die Grundformen, welche der Stuff in seiner

Umwandelung durchlauft *. Da alles im Flusse ist, so vereinigt alles

in sich entgegengesetzte Bestimmungen , es ist und ist zugleich auch

nicht. Es wird durch das unaufhorliche Hervortreten der Gegens&tze,

zwischen denen es in der Mitte steht. Alles entsteht durch Ent-

1) Schrift ntgi tpvotuc. Diog. Laert. IX, 6; Clemens Alex. Strom. V, 571c.

Die Lehre des Herakleitos war an sich nicht leicht verstandlich , erschwert wurde

aber das Verstfindnis noch durch die mangelhafte Ffihigkeit, fur den zur Ab-

straktion aufstrebenden Gedaukcn die passende Form zu fiaden, sowie durch

die eigentiimliche , bilderreiche , priesterlich • feierliche und zugleich wortkarge

Sprache des im Satzbau ungeubten Philosophen. So erklftrt sich sein Beinamen

o axorufdt, der sich zuerst bei Cic. d. fin. 11. 5, 15; Strab. XIV, 642; Pa.

Aristot. de mundo 5, p. 596 b, v. 20 fiodet, aber weit filter war. Ygl. Zeller I\

S. 628.

2) Plat. Theait. 160D: *«r<> . . 'HgdxXenov • • olov g$vfi*tu xiveioitat to nana,
Krat. 401 D: id ovtu Uyat td ndvta xal ^yety ovdiy. Aristot. McUph. I, 6; de

coel. Ill, 1; de an. I, 2: nayfa get.

3) Clem. Strom. V, 599B: xoo/uov tortfe roV at toy andytuiy ovte ns 4hdir

ovtu dy&gitinuty inoiqoty' dXX' r^y del xal iotiy xat tatai, nig dtttutoy
,
dntoftfyor

ftitga xal dnoofifyyvfAtyov fiitoa. Plat. Krat. 413c: 6 dk ovx av to nvg opqair,

dXXd to deploy to iy t(p nvgl iycv. Aristot. de an. I, 2: i^V dgx',y K^x*"
etntg tijV dya&vfiiaoiy, i( %e taXXa ewtotyiiv xtX. Plut de ei delph. 8, p. 388:

nvgdf t' dytafABtjieo&at ndyta
f (fioiv 6 'HodxX$ito<, xal nvg dndvtuv, tuoneg XQVC0*

Xqifiata xat xQ>iH" ia,y ifpwdf. Laert. Diog. IX, 8.

4) Plat. Phileb. 43: dii ydg anayta uyto je xai xdtv get. Laert. Diog. IX, 8:

xai tr,v fierapoXijv odov avej xat to toy te xoofiov y(yto$ai xala tavtt]y xtX. Clem.

Strom. XI, 624 D: tpe/jjot 9dvatos vdatg ytvio&ai, vdatof di ddyato{ yijv ytyioSau

ix y^f dk vdatg ytytiai, i$ vdatog dk tf/vx^.
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zweiung, und der Streit iat also der Vater und der Herr aller Dinge *.

Ebenso notweudig wie das Auseinandertreten der Gegeusatze ist aber

die Vereinigung dersfdbeu zur Einheit , denn das Entgegengesetzte

stammt von einern und deinselben, das, indem es von sich treunt, zu-

gleich mit sich einigt *. Darauf beruht die verborgene Hartnonie der

Welt 3 und die notwendige Weltordnung oder die weltregierende

Weisheit, Zeus oder die Gottheit Diese gottliche Ordnung, der alles

unterworfeu ist, bleibt allein im Wechsol stets unveranderlich. Sie ist

nicht von dem Urfeuer vcrschieden, sondern das ihm innewohnende

Gesetz *.

Herakleitos stellte der Philoaophie insofern eine neue Aufgabe, als

er sich nicbt blofs, wie die altere Naturphilosopbie weseutlich mit der

Frage nach der alien Dingen zugrunde liegenden Substanz beschaftigte,

sondern auch nach den Ursachcn forschte, welche das in allem Wechsel

der Er8chcinuDgeu allein unveranderlich fortdauernde Werden, Ent-

stehen und Vergehen bedingen 5
. Wie sehr sich auch sein System von

dem der Eleaten unterscheidet, so stimmt er mit ihnen doch in dem

schroffen Gegensatze gegen die gewohnliche Denkweise
tiberein. Nirgends fiudet er wahre Erkenntnis. Die Masse der Men-

schen hat kein Verstandnis fUr die ewige Wahrheit, die so herrliche

Ordnuog der Welt ist fiir sie nicht vorhanden. Sie sind taub fur die

Wahrheit, auch wenn sie ihnen zu Ohren kommt, und halten sich un-

verstaudig an das Gerede der Sanger und die Meinung des Hauiens 6
.

1) Hippol. Refut. IX, 9: noXepoe ndyimy fthv nux^g /ait, ndvitnv 61 paoiXevf.

Laert. Diog. IX, 7: ndvta te yiyta&at xa&' tl(4u(f
t
u$vqv xai Sid tjjj ivfyxioXQon^t

r
t
Q{AOOltui xd oft a . . . ylvea&ai re ndvxa xai ' {yayxuit^ta.

2) Hippol. Kef. IX, 9: ov l-vytaai axon duttfepofitvoy iwvrtp 6/xoXoyeet naXiv-

xgonof GftfAoviq oxatontQ xo$ov xat Xvqij<;. Plat. Symp 187 A: to l'y ydg JiaytQo-

fitvoy avio airy Zv(Aq;eQ€o9ui aioneo dQuovlav xo£ov xe xa\ Xt'guf.

3) Plut. an procr. 27, p. 1026: douoy(i) ydg «<jr«v»j'f qpcwfp^c xgetxtmy xa»'

'HguxXeixov iy
f,

xdf tuttfogdf xul xai ixegoxqxaf 6 piyyvtoy &&6( IxQvtpe xai xati-

dwiky.

4) Plut. Plac. Phil. I, 27, p. 885 A: ndvxa x«#' eifiagfiey^y xr)v $' avxr,y

vnaQftiy xai dydyxqv. Laert. Diog. IX, 1: iivat ydg iy to otnpov intaxaa&at

yyuiptfv ijre oi iyxvpegytjaei ndyxa rfm ndytutv. Sext. Emp. Math. VII, 133: cf»cJ

cf«» into&ai xf {vviji. rov Xoyov di iovxos Svyov faovoir oi noXXol uis tifav l/o*Tfj

tpifoyiiatv.

5) ZeUer P, 741.

6; Nach Aristot. Rhet. III. 5, p. 1407 b, v. 14 und Sext. Math. VII, 132 (vgl.

Frgm. 2 Bywater*) begauu die Schrift des Herakleitos mit den Worten : xov o*i Xoyov

xovti' iortoi aiei d$vyexo* ay&Qamot ytyyoytat. Vgl. dazu ZeUer I
5
, 630, Aom. 1. Frgm.

3: atvytxot dxovaayxsi xcuqpotv ioixaaf (pari; avtoioi pagivgeei nagiuyxai dneiyat.
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Auch diejenigen, welcho sich den Rut' hoherer Weiaheit erworben batten,

besafsen nach Herakleitos mehr Vielwisserei, als wirkliche Einsicht.

L'ber Pythagoras, Xenophanes, Hekataios, Archilochos, Hesiodos, namont-

lich tiber Honieros fallte Herakleitos, wie Xenophanes, der Begriinder

der eleatischen Lchre, die sch&rfsten Urteile Die Volksreligion wurde

freilich von ihm nicht so grundsiitzlich anget'ochten, wie von jenem, er

knupfte vielmehr an sie an und nannte das gottliche Wesen Zeus *.

Aber die gewiihnliche VorBtellung, dafs die Gottheit nach Belieben

Gliick und Ungluck iiber die Menschen verhiinge, vertrug sich nicht

mit seiner Ansicht von der notwendigen GesctzmaTsigkeit dcs Natur-

lautcs. Kbenso verurteilte er die Schamlosigkeit der dionysischen Or-

gien, die Bilderverehrung und das bestehende Opt'erwesen \

Die Bekampfung der vulgaren, nicdern Vorstellungen von der

Gottheit und den Autgaben des Menschenlebens, wie sie damals gleich-

zeitig im Osten und im Westen der helleuischen Welt hervortrat, be-

riihrte zwar den eigentlichen Volksglauben wenig, blieb aber nicht ohne

Einflufs auf die Gebildetern 4
. Ihre Wirkung zeigt sich in der reinern

und sittlichern Auffassung des Gottlichen bei Pindaros, Aischylos und

Sophokles 6
.

f.

Der Druck der persischen Ilerrschaft wurde fur die kleinasiatischen

Hellenen besonders cmptindlich, wenn bei eincm grofsern Kricgsunter-

nchmen des Konigs Schiffc und Mannschaften gestellt oder gar noch

die durchziehehden Heeresraassen verpflegt werden moisten. Etwa im

Frgm. Ill : iJ.'u""' voufolai i'novrru x«i d*id*aaxa\m voiovtMt nutty, orx itdotts on
noXXo) x«xo), 6X(yoi de tiytt&o(.

1) Frgm. 16. 17. 35. 43. 118. 119 (Bywater).

2) Vgl. H. Gilow, Das Vcrhaltnis der vorsokratischen Philosophic zur Volks-

religion (Berlin, Diss. 1876), S. 94; Zellcr P, 737 ff.

3) Fragm. 124—126. 130 (Bywater).

4) Gilow a. a. O. 33 ff.

5) E. Droncke, Die Bittlichen und religibsen Vorstellungen des Acschylos,

Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. IV (1861), 7fl.
;
W. Hoffmann, Das Walten der

Gottheit im Menschenleben nach Aeschylos und Sophokles, Berlin. Progr. des

Sophien-Gymnasiums 1869; E. Buchholz, Die sittliche Weltanschauung des Pin-

daros und Aeschylos, Leipzig 1869; Karl Lehrs Populare Aufsatze (2. Aufl., 1875),

35 ff; Chr. Herwig, Das ethisch-rcligiose Fundament der aeschyleischen Tragodie,

KonBtanz. Progr. 1877/8; Fr. Peters, Theologuraena Sophoclea, Miinster, Diss.

1845
;
Liibker, Die sophokleische Theologie und Ethik, Kiel 1851—1855; O. Kiihn,

Die sittlichen Ideen der Griechen und ihre Vcrkiinder, die Tragiker, Oels 1887,

Progr. Weit«re Littcratur iiber dicseu Gcgenstand bei W. S. Teuffel, Einleituug

zu Aeschylos Persern (2. Aufl. 1875), 19.
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Jahrc 514 erliofs Dareios ein allgemeines Aufgebot zu einem Zuge
gegen die pontischen Sky then l

. Uber die Veranlassung und

1) Aufgebot: Hdt.1V, 83. — Was die Zeit betrifft, so setzt der weder sorgfaltige,

noch unterriehteto Verfasscr der capitolinischen Tafcl CIGr., Nr. 6865 d den Uber-

gang des Dareios iiber den Bosporus in das Jabr der Ermordung des Hipparchos

= 514/3. In der That konnte der Zug erst nach Bewaltigung der Aufstnnde im

Reiche, d. h. nicht vor 518 unternommcn werden. Duncker IV*, 477 fit. 491. He-

rodotos setzt den Zug nach der Einnahme Babylons, als im Reiche Frieden

herrschte. Hdt. IV, Iff.; Ill, 133. Die erste Unternehmung des Dareios im

Westen war die Einsctzung Sylosons in Samoa. Zur Zeit des Skythenzuges

herrschte dort bereits dessen Sohn Aiakcs. Hdt. IV, 138 vgl. VI, 13 ff. Man
wird also noch einige Jahre iiber 518 hinausgeben mtisson. Anderseits setzte

Dareios etwa ein Jahr nach seiner Riickkehr vom Skythenzuge den Artaphrenes

zum Statthalter von Sardeis ein (Hdt. V, 25). Artaphrenes war bereits im Jahre

507/6 Satrap (vgl. S. 441, Aum. 9). Also ist der Skythenzug vor 507 zu setzen.

Nach der Ermordnung seines Bruders suchte Hippias seine Stellung durch aus-

wiirtige Verbindungen zu sichern und gab seine Tochter dem Aiautides, dem Sohne

des Tyrannen Hippoklos von Ijampsakos, zur Frau, weil er merkte, dafs Hippoklos

und Aiantides grofsen Einflufs beim Konige hatten. Diesen Einflufs erwarb sich

HippokloH wahrscheinlich beim Skythenzuge (vgl. Hdt IV, 138"!, der soinit noch

vor 510 fallen wiirde. Am Skythenzuge nahm Miltiades, der Fiirst der Cherro-

nesiten teil. Hdt. VI, 39 sagt, dafs ol Unatotgaridea ibn nach dem Tode seines

Bruders Stesagoras zur Ubernahme des Fiirstent urns nach der Cherronesos sandten.

Der Ausdruck »l flfininitutxidtH legt die Annahme nahe, dafs es vor dt:r Ermordung

des Hipparchos gescbah, aber moglicherweise ist er in allgemeiuerm Siune aufzu-

fassen. Vgl. Hdt. VII, 6; VIII, 52 und dazu Costanzi, Rivista di Filol. XIX
(1891), 603. Dami fahrt Hdt. VI, 40 fort: OiW dt <» Kiuuyot MiXttad^ venaii

fikv (XnXt'&fC 4; r»> XiQa»yr,aw , khi tAau^u-e tie fity iXfloyta aXXtt loir xaittXa-

fidvttov nnfiyutirtov /«Aena>r *(*« • rp/rw ptv yiig tret r»i>reW £xv#a< ixtfevyei.

Denn die Skytheu von Dareios aufgorcizt, draugen bis zur Chersonesos vor, Mil-

tiades cntwich vor ilmcn « ol re Ixv&ut iinnXX(i/&t)(tay xm ixtirov JoXoyxoi xa-

it'iynyov on(<fn> ini'tn ulv cfij tQ(ta> erti nQottor,y iysyovti tiny jore fiiv xnrf/oV-

riuy. Das erste j(>itm *tfi bezieht sich, wie L. Herbst, Philol. XLIX = N. F.

Ill, 146 darlegt, auf die Zeit der Ankunft des Miltiades auf der Chersonesos und

die Textvertinderung Steins (re«»(o hn npd rovruty) ist uuzulassig. Dann wird

freilich das zweite i{t(ito hn unhaltbar. L. Herbst vcrmutet, dafs nicht y\ soudern

iy (13) zu lesen ist und dafs die Datierung sich auf die Riickkehr bezieht. Die

Moglichkeit, dafs Miltiades im Jahre 505 seine Herrschaft wiedergewann, lUfst sich

nicht gerade abweisen, aber alle Wahrscheinlichkcit spricht dafUr, dafs er erst

nach dem Ausbruche des ionischen Aufstaudes zuriickkehren konnte. Der Skythen-

zug ist mithin zwischen 515 und 508 anzusetzen, wahrscheinlich vor 510. Es

diirfte also die Datierung in der capitol. Tafel richtig sein. Gewohnlich wird denn

auch mit Duncker, Gesch. d. Altert. IV 6
, 498, Aum. 2 und VP, 536, Anm. 2 der

Zug in das Jahr 513 verlegt; Cliutou, Fasti Hell, kommt auf 508/7. Costanzi

a. a. 0. sucht im Gegensatzc zu Duncker (dessen Kombinationen allerdings teil-

weise zweifelhaft und anfechtbar sind) namentlich mit Rucksicht auf Hdt. VI, 40,

nachzuweisen , dafs Dareios erst kurz vor dem Ausbruche des ionischen Auf-

atandes gegen die Skythen zog.
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das Ziel des Unternehmens, von dem des Kbnigs Bruder Artabanos

dringend abgeraten haben boII sind wir nicht genugend unterrichtet *.

Zur Ubertuhrung des Heeres nach Europa wurde eine Briicke iiber

den Bosporos geschlagen und zwar wahrscheinlich an der scbmal-

steu Stellc zwiscben Byzantion und der nordlichcn Einfahrt in die

Meerenge, wo heute die Schlosser Anadoli Hissary und Rumeli Hissary

einander gegeniiber liegen 8
. Die Briicke war fertig, ala Dareios, von

1) Hdt. IV , 83. Dieselbe Rolle spielt Artabanos spater beim Zuge des

Xerxes gegen Hellas. Hdt. VII, 10 ft. Er tritt iiberall als der vorsichtige and

gemUfsigte Mann auf, der vergeblich bemiiht ist, das iiber seine Famine verhaugte

Scbicksal abzuwenden. Hdt. VII , 17ff. 40 ff. Vgl. noch iiber die Haltung der

Atossa Hdt. Ill, 134.

2) Nacb Hdt. IV, 1 und VII, 20 hatte Darvios den Eiufall der Skythen zor

Zeit des Ryaxares (vgl. S. 408, Anm. 1) rachen wollen. Diese Motivieruug ist

gewifs nicht historisch. Dunckcr IV6
, 487. Nacb Diod. X, 5 wollte Dareios

Europa unterwerfen, urn mit seiner gewaltigen Macbt etwas Grofses auszurichten

und nicbt hinter seinen Vorg&ngern zuriickzublciben. Dieser Gedanke gebt frei-

licb nur durch Epboros auf Hdt. Ill, 133 und IV, 1 zurtick, es steckt aber in

ihm wohl etwas Wahres. Noldcke, Aufsatze zur pers. Geschichte, S. 34 meint,

der Zug sei gewis einfach der Sucht entsprungeu, neue, unbekannte Lander zu

erobern. Iustin II, 5 (wo im iibrigen Hdt., erganzt aus Rtesias zugrunde liegt) be-

richtet iiber ein sonst nicbt erwahntes Motiv. Dareios soil urn die Tocbter des

Skythenkonigs angehalten, aber eine abschlagige Antwort erhalten babeu. Gut-

schmid, RIeine Schrift. V, 108 bat scbarfsinnig bemerkt, dafs die unmittelbare

Quclle des Porapeius Tragus, Deinou (vgl. S. 453, Anm. 2), dainit eiu Rompli-

meut fur Alexauder d. Gr. machen wollte. Der grofse Dareios erhielt eiuen Korb

von dcnselben Skythen, die den Alexander dem iitig baten, die Tochter ihres

Rouigs zur Ehe annebmen zu wollen (Curtius VIII. 1,9; Plut. Alex. 4'i). Wah-
rend Ed. Meyer vermutet, dafs der Zug ein grofsartig, mit ungeniigenden geogra-

phiscben Renntnissen entworfener Plan gewesen sei , die verheerenden Nomaden-
volker Turans im Riicken zu fasseu (Gott. Gel. Anz. 1887, Nr. 22), halt es Gut-

schmid, Die Skythen, RIeine Schrift. Ill, 434 (Encyclopaedia Brit. 9 XXI Scythae,

p. 577 B
;
fur moglich, dafs ein bei dem Hasse der irauiscben Ackerbauer gegeu

die Nomaden Turans populiirer Reichskrieg gegen das angesehenstc Nomaden-

volk dem Rouige als das beste Mittel schien, das Gefiihl der Zusammengehorigkeit

zwiscben den auseinanderatrebenden Teilen des Reiches neu zu beleben. Daa ist

auch recht zweifelbaft, aber sebr richtig bemerkt Gutschmid, dafs sich Dareios
gewifs infolge der Getreideausfuhr aus den pontischeu Griecben-
stadten von der Beschaffenhe i t und dem Reicbtume des Skythen-
landes falsche Vorstellungeu machte. Nach Rtesias Pers. 16 Biihr (Aus-

zug d. Phot. cod. 72, p. 38 b, 5 Bekker) hatte der Satrap Ariaramnes von Rappa-
dokien auf Befehl des Dareios mit dreifsig Fiinfzigruderern eiuen Raubzug nach
Skythicn ausgofiihrt und dabci einen Bruder des Skythenkonigs gefaugen ge-

nommeu. Die Expedition hatte wohl den Zweck, die skythische Ruste auszn-

forscheu.

3) Hdt. IV, 86. 87: tor dk Boanogov c /uJpoc zoV eQcvle (tttaiXtvi Jugtiof t *k
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Susa koramend, wohl Anfang Sommer 513 in Chalkadon erschien. Er

zeigte sich iiber die Ausfiihrung des grofsen Wcrkes so sehr befriedigt,

dafs er den Baumeister Mandrokles von Samos reich beschenkte l
. Am

Ufer des Bosporus liefs er zum Ged&chtnisse seines Uberganges Sfiulen

von weifsem Stein errichten und auf denselben in griechischer und

persischer Schrift alle Vfilkerschaften verzeichnen, die er rait sich ftihrte.

Die Stilrke des Landheeres berechnet Herodotus auf 700000 Mann *.

Die wesentlich von den ionischen, aiolischen und hellespontischen Grie-

chenstadten gestellte Flotte soli 600 Schiffe gez&hlt haben. Die Kon-

tingente der einzelnen Stfidte wurden von den iiber dieselben herrschen-

den Tyrannen befehligt 3
.

Nach dera Ubergange iiber den Bosporos sandte Dareios die Flotte

nach dera Istros. Sie sollte in deu Strom einlaufen, ihn an geeigneter

Stelle uberbriicken und dann die Ankunft des Heeres abwarten. Als

der Konig, dem auf seinera Marsche durch die ostlichcn Kiistenland-

schaften Thrakiens nur die Geten kurzen, aber vergeblichen Wider-

stand leisteten 4
, an der Donau anlangte, war die Briicke von den

Flottenraann8chaften vollendet. Nach Herodotos befand sie sich zwei

Tagereisen stromaufwarts von der Miindung, da wo sich der Flufs

in mehrere Arrae spaltet 6
. Der Konig iiihrte sein Heer nach dem

jenseitigen Ufer in das Land der Skoloten, wie sich die pontischen

Skythen selbst nannten 6
. Von seiner Absicht, die Briicke hinter sich

iftoi doxitiv ovftfiaXXofAtvip, piaov iat\ Bv^nvjlov re x«\ tow inl oxo/uati Iqov. Vgl.

Polyb. IV, 39; Strab. VII, 319. 320. Vgl. F. K. H. Kruse, Uber Herodots Aus-

messungen des Pontos, des Bosporos u. s. w. (Breslau 1818), 109ff.

1) Hdt. IV, 88. Mandrokles stiftete von der dnctQxn seiner Geschenke ein

Gemalde nach dem samischen Hcraion, das die ganze Uberbriickung, den Konig

auf dem Throne und den Ubergang des Heeres darstellte. Vgl. R. Forster, Arch.

Zeit. XXXII, 99 ff.

2) Hdt. IV, 87. Iustin II, 5 (nach HdO. — 800000 Mann: Ktes. Pera. 17 und

Diod. II. 5 (wohl von Ktesias abhingig). Nomadische Saken im Heere nach Choi-

rilos bei Strab. VII, 303.

3) Hdt. IV, 89: to ynq efi; vavxtxor \yov l<ori( re xai AioUti xal EXXqanov-

tio». Aufz&hlung der angesehensten Tyrannen: Hdt. IV, 138.

4) Hdt. IV, 90-93.

5) Hdt. IV, 81. 91. Vgl. Strab. VII, 305. Die Briicke wurde vennutlich bei

dem Stadtchen Isaktschi geschlagen, wo im Jahre 1828 der Ubergang der Kussen

stattfand.

6) Hdt IV, 6. Die Hellenen fafsten uberhaupt alle nomadischeu Reiter-

volker des Nordens und Nordostens unter dem Namen Skythen zusaramen, aber

die eigentlichen Skythen oder Skoloten werdeu von Herodotos und Hippokrates

klar von alien ihren Nachbarn als besonderes Volk unterschieden. Vgl. IV, 20. 23.

106. 108. 109. Nach Hdt. erstreckte sich ihr Land von der Donau bis sum Don,
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abzubrechen und die Flottenmannscbaften zu Lande mitziehen zu lassen,

soli cr durch den Mytilenaier Koes abgebracht worden aein, der ihn

daraut aufmerksam gemacht hatte, dafB as ratlich ware, sicb die Ruck-

zugslinie often zu halten. Darauf hatte Dareios den Ioniern befohlen,

sechzig Tage lang die Briicke gut zu bewaehen und nach Ablauf

dieser Frist nachhause zuriiekzukehren. Uber die Richtung, den Ver-

lauf und das Ende dea Zuges im Skythenlande lafst (rich nicbts Sicberes

teststellen , da die Uberlielerung dariiber von Sagen und Anekdoten

iiberwuchcrt, uud die Erzablung Ilerodota aufserdeni sicbtlich aus ver-

der Grenze gcgen das ibnen in Sprache und Lebenswcise nahe verwandte Noma-
denvolk der Sauromaten (Sarmateu). Hdt. IV, 99. 21, vgl. VII , 64. Am Dujestr

und Bug, sowic am untern Borysthenes, landeinwiirts von Olbia, safsen acker-

bauendo, teilweiso von helleniscber Kultur beriihrte und wahrscheinlich von den

Nomaden stammverschiedene, aber ibnen unterworfene Volker. Hdt. IV, 17. 18.

Vgl. S. 481. Zwischen Gorrhos (Konskaya) und Tanais (Don) und auf dem
grofsem Teile dcr taurischen Halbiusel hatte die Haupthorde der Nomaden, die

sogenanntu „konigliche" (Ja<itknm Zxv&at, vgl. IV, 22, 15; 56, 7; 59, 7; 71, 10)

ihre Weideplatze. Hdt. IV, 20 : 127. 7; VI, 40, 5; 84, 5; vgl. noch Hippokr.

7ict»i titotoy 18. Aiscbyl. Prometh. 70. Strab. VII, 302. Sie nauute sicb /7«p«-

hitm. Zur Sache uberhaupt vgl. Neumann, Die Hellenen im Skythcnlande, 178 ff.

Was die Nationality t der Sky then betrifft, so finden sich roancbe ibnen

charakteristiscbe Ziige nur bei den turanischen Nomadenvolkero Innerasiens wie-

der, und auch die Beschreibung ihres Korperbauea (dick, fleischig, welk und

schlaff, rotliche Gesichtsfarbe , alle unter sich gleich aussehend) bei Hippokrates,

ntQl nVptor 19, und andern Schriftstellern scheint auf mongolische Race hinzu-

weisen. Allein das Steppenleben druckt alien es fiihrenden Volkern ein gewisses

gleichartigcs Geprage auf, uad jeue Ziige sind nicht in dem Grade charakteristisch,

dafs sie, wie Gutschmid, Klein. Schrift. Ill, 426 bemerkt, die von Niebubr, Klein.

Schrift. I, 362; K. Neumann a. a. 0.; Mair, Das Land der Skythen I (Saax

1884, Progr.), 15 u. A. vertretene Ansicht inbezug auf die mongolische Abkunft

der Skythen ausreichend begriinden. Aufserdem lasseu Bich die iiberlieferten aky-

thischen Worte und Namen zum grofseu Teil auf arische (altpersische und bak-

trische) Wurzcln zuriickfiihren, und die Sprache der arischen Sauromaten wird von

Hdt. IV, 117 als eine der skythischen verwandte bezeichnet. Vgl. Zeufs, Die

Deutschen und ihre Nachbarstamme (Munchen 1837) 275 -302; Miillenhof , Uber

Sprache und Herkunft der pontischcn Skythen, Monatsb. Berl. Akad. 1866, 555 ff.

Ferncr tragen die von den Skythen verehrten Gottheiten in ihrem Wesen und in

ihren Namen ein arisches Gepriige. Gutschmid a. a. 0. Vgl. auch Ed. Meyer,

Gesch. d. Altert. I, § 424. An der arischen Nationalitat der Skythen ist daher

nicht zu zweifeln. Verfehlt sind die Versuche, sie fiir Vorfahren der Slaven und

Littauer 'Cuno, Forschungen auf dem Gebiete der alten Volkerkunde I , Die Sky-

then, Berlin 1871) oder fur Kclten (Fr. Soltau, Zur Erklarung der Sprache des

Volkes der Skythen, Berlin 1887) oder gar fur die Urvater der Germanen ^Frcssl,

Skythen-Saken, Munchen 1886) zu erklaren. Vgl. im ubrigen die S. 452, Anm. 5

und S. 453 angefiihrtc Litteratur.
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schiedenen, teilweise sich widersprecbenden Bericliten zusammengearbeitet

ist Nur so viel darf gewifs als geschicbtlicb gelten, dafs die Skythen,

die als Nomaden keine t'esten Wohnpl&tze zu verteidigen hatten, sich

in grofsere Gefechte nicht einliefsen und vor dem feindlichen Heere

immcr weiter zuriickwicben, so daf'a der Konig, nachdem er von sky-

tbisehen Keitern stets umschwarmt, eine zieinliche Strecke weit ins

Innere vorgedrungen war, namentlich aus Mangel an Lebcnsmitteln,

den Ruekzug antreten mulste 2
. Natiirlich konnte der Ruckzug nur

unter grofsen Besebwerden und unter fortwiihreuden Anfallen der sko-

lotisehen Keiterei ausgcfiihrt werden. Dareios mufate die Kranken und

Schwaehen zuriicklassen und verlor viele Tausende, ehe er die Donau
erreiehte 3

. Vor ihm waren bercits skytbische Rciterscharen am Lifer

des Stromas erscbienen und batten den Griechen vorgestellt, dafs das

Heer ihres Gebieters verloren ware , wenn sie naehhause segelten 4
.

Miltiades, der Fiirst der Cherrouesiten, sehlug darauf vor, die Briicke

abzubrccbeu uud die Gclcgenbeit zur Bcfreiung lonieus zu benutzen.

Der Ilerrseber von Miletos, llistiaios 5
,
wicsjedoeh die iibrigen Tyrannen,

welebe jenem Vorschlage zu t'olgen geneigt waren, daraut bin, dafs sie

siimtlieh naeb dem Falle des Konigs ibre Herrsebaf't zu bebaupten

aulVcr Stande sein wiirdcn. Das lcuehtcte ein, und man pHiebtete dem

Histiains bei * ;

. Nur ein Teil der BrUuke wurde am skythischen LYer

zum Sebutze gegen den Feind abgcbrochcn. In der Nacbt langte das

pcr*is<-he lleer am Strome an und wurde auf den Sehiffen und der

wiederhcrgesteUton Briicke naeh dem jenseitigen Liter in Sieherheit 7 ge-

1;. Vgl. S. 452, Antn. 5.

L» Hdt. IV, 4(5; vgl. 97. 120-122. 126-130; Iustin II, 5 (nach Hdt. mit

Einlagcn aus Ktesias Vgl. (iutschmid, Kleiue Schrift. V, 106); Strab. XVI, 737.

Ktesias Pers. 17 lafst den Konig ohne uahere Angabe der Richtung fiinfzchu

Tagernarschc vordringen. Beachtenswert ist die Angabe Strabons VII, 305, dafs

Darcios in der sogenaiintcu Einbde der Geten zwisclien Istros und Tyras (Dnjestr)

mit seinem ganzen Heere vor Durst fast umgekommen ware und sich nur durch

schleunigen lliickzug gerettet hiitte.

3) Hdt, IV, 135. Ktesias Pers. 16 (daraus Iustin II, 5) giebt den Verlust des

Dareios auf HO 1)00 Mann an. Diese Angabe konnte hochstens auf ungefahrer

Schiitzung berubeu, sie ist aber aucb sonst zweifelbaft. Vgl. Gutschmid, Klein.

Schrift. Ill, 439; V, 107.

4) Hdt. IV, 13G. Die blofce Thatsache ist vollkommen glaublich, da cs den

Skoloten darauf nnkommen mufste , das konigliche Heer durch Abschneiden der

Ruckzugsliuie giinzlich zu vernichtcn.

5) Vgl. S. 450 und S. 51S, Anm. 6.

r.) Hdt. IV, J 37. Vgl. Nep. Milt. 3 (freie Reproduktion Herodots).

7) Hdt. IV, 140-142. Vgl. Ktet. 16.
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brachi Skythische Reiterachwarme aetzten freilich Uber die Donau

und atreiften bis zur Cherroneaoa

Gefahrlicher waren die Aufstftnde hellenischer Stadte am
Boaporoa und Hellespontoa. Einzelne Flottenkontingente waren bereita

auf eigene Faust von der Donau nachhauae gefahren, und auf die

Kunde von der achlimmen Lage dea persiachen Heeres erboben aich

die Bvzantier und Kalchadonier. L^tztere zerstorten die Brlicke uber

den Boaporoa, so dafs Dareios von SeatoB aua zu Scbiffe nach Asien

uber8etzen muf*te *. Abydoa und andere Stadte brannte er nieder,

weil er befiirclitete, dafs dieae den Skythen Scbiffe zur Uberfahrt atellen

mochten 3
. In Europa blieb Megabazoa mit acbtzigtausend Mann

zurttck, urn die widerspenstigen helleapontiachen Stftdte zu unterwerfen

und die peraische Herrscbaft iiber Thrakien auazudehnen *. Miltia-

dea verliefa die Chprroneaos und kehrte dabin wahracheinlioh erat

zur Zeit dea ionischen Aufatandea wieder zurtick 6
. Koes wurde zum

1) Nach Hdt. VI, 49 hatten die Skythen, von Dareios aufgercizt, sich zu-

sammengeschart und waren bis zur Cherronesos gekommen. Miltiades batte, ohne

ihren Angriff abzuwarten , die Halbinsel verlassen. Vgl. dazu S. 523, Aura. I.

Die Nachricht von dem Vordringen der Skythen (vgl. auch Strab. XIII, 591) ist

gewifs keine blofse Erfindung, wenngleich Miltiades zweifellos wegen seiner Hal-

tung an der Donau vor den Persern flucbtete. Die GeBchichte von den zur

Verabredung eines gemeinsamen Angriffes gcgen Persien nach Sparta geschickten

Sendlinge der Skythen (Hdt. VI, 84) diirfte wahr sein, aber in die Zeit der Ver-

handlungen des Aristagoras geboren, der sie als „Lockvdgel fur seine phantasti-

schen Plane" brauchen konnte. Gutschmid, Kleine Schrift. Ill, 440 (= Encycl.

Britan. Scythia, p. 578) weist darauf hin, dafs die Skoloten eine staatliche Orga-

nisation besafsen und lebhafte Beziehungen zu den Ioniern in den pontischen

Pflanzstadten unterhieltcn

2) Hdt. V, 26. Vgl. IV, 143. 144; V, 2. Nach Ktes. Pers. 17 hatten sich

die Kalchadonier nur betnuht, die Briicke abzubrechen, Dareios batte sie aber

iiberschritten. Indessen nach Hdt. IV, 143; V, 11 ging Dareios zu Scbiffe iiber

den Hellespontos. Er batte das schwerlich gethan, wenn die bequeme Schiffs-

briicke passierbar gewesen ware.

3) Strab. XIII, 591. fiber die Verbrennung Kalchadons berichtet Ktes.

Pers. 17.

4) Hdt. IV, 143, 12; 144, 8; V, 2, 7: rnvra ;«> ol ireriraXro ix Jageiov,

QQtfxtfp xaratTTQtyto&ai.

5) Hdt. VT, 10. Nach Nep. Milt. 3 ware er nach Athen gegangen. L. Hcrbst,

Philol. XLIX (N. F. Ill), 145 scbtiefst dagegen aus Markellin. Tbuk. A. 3, 6

(o»roc ovv oVruf nt'ry natdutv i( 'Atrixiis yrvtttxii, n/jtas {ni&vpatv (frrit-

ate(a( Xaupdrci BQtfXtov /?rtff»Aftof X)XcQnv 9vyartQa 'HynernvXnv npoc j'cr'fior), dafs

sich Miltiades damals zu dem Dynasten der thrakischen Sapaier begab und deraen

Tochter heiratcte, urn mit dessen Unterstutzung die Herrscbaft iiber die Cherro-

nesos wiederzugewinnen. Friiher ware er ja bereits im Besitze der Herrscbaft ge-
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Lohne fiir seine guten Dienste bei dem Kriegszuge zum Herrscher in

Mytilene eingesetzt, Histiaios erhielt auf seinen Wunsch das zwischen

dem Prasias-See und dem Pangaion-Gebirge am Strymon belegene

Gebict von Myrkinos im Edonerland. AIs letzterer aber in der dicht-

beviilkerten, holz- und metallreichen Gegend, wie er es von vornherein

beabsichtigt hatte, eine Stadt anzulegen begann, erregte er das Mifs-

trauen des Megabazos l
. Er wurde auf dessen Veranlassung von Da-

reios in schmeichelhafter Form und mit der Ehre eines Tischgenossen

des Kiinigs an den Hof befohlen f
.

Megabazos hatte seine Operationen mit einem Angriffe auf Peri n-

thos begonnen und die Stadt nach tapferm Widerstande genoramen 8
.

Dann wandte er sich nach Westen und unterwarf die Stadte und

St&mme des thrakischen Kiistenlandes bis zum Strymon 4
. In

der Doriskos-Ebene am untern Hebros wurde eine konigliche Festung

erbaut und rait starker Besatzung versehen 5
. Mehrere paioniscbe Stamme

wurden von ihren Wohnsitzen am Strymon nach Phrygien verpflanzt.

Dagegen behaupteten die an und auf dem Pangaion-Gebirge, sowie die

am Prasias-See wohnenden Paioner, namentlich die Pfahlbauer im See,

ihre Unabhangigkeit 6
. Auch Makedonien versuchte Megabazos zur

Anerkennung der persischen Oberhobcit zu bewegen und schickte eine

Gesandtschaft an Konig Amyntas, welche die Zeichen der Unter-

werfung fordern sollte. Der Konig war zur Unterwerfung bereit, es

wurden aber die Gesandten auf Anstiften des Kronprinzen Alexandros
ermordet. Die Makedonen verstanden es, durch gleichzeitige Beseitigung

der Dienerschaft und Fortschaffung der Wagen und sonstigen Gerat-

schaften die That in Dunkel zu hullen. Die Nachforschungen, welche

Megabazos mit einem Teile seiner Streitkrafte unter Fiihrung seines

Sohnes Bubares anstellen liefs, ftihrten zu keiuem Ergebnis, da Ale-

xandros durch bedeutende Geldsummen und die Hand seiner SchweBtcr

Gygaia den Bubares beschwichtigte 7
. Makedonien blieb noch unab-

wesen und hUtte sie nicht erst als Schwiegereohn des thrakischen Fiirsten zu er-

langen brauchen.

1) Hdt. V, 11 ;
V, 23, 6-12; 124, 4. Vgl. Thuk. IV, 107. 108 ; Strab. VII, 331.

2) Hdt. V, 23. 24.

3) Hdt. V, 1-2.

4) Hdt. V, 2, 5; 10, 7 rd naQa9aXaaeia <f* cJv avxijs Mcyaputoc litoai^v

KaTTjXoa inoiee.

ft) Hdt. VII, 59. 105—107.

6) Hdt. V, 15; 16. Ruckkehr des grofsten Teiles der fortgefuhrten Paioner

zur Zeit des ionischen Aufstandes: Hdt. V, 98.

7) Hdt. V, 17-21; VII, 21; VIII, 136. Die lebendige ErzShlung Herodots

BuboH, OriechiMhe 0«schichU. n. S. Anfl. 34

Digitized by Go



Fiinftes Kapitel.

hangig l
. Infolge dieser Vorgange scheint Mcgabazos beim Konige in

Ungnade gefallen zu sein. Denn er ging gleich darauf mit den zur

Ubersiedelung bestimmten Paioncm an das Hoflager nach Sardeia und

kehrte nicht wieder zum Heere zuriick. Sein Nachfolger wurde Ota-
nea. Gleichzeitig bestellte Dareios seinen Stiefbruder Artaphrenes zum
Satrapen von Sardeis und begab aich dann selbst nach Susa *.

Otane8 ging mit grofser Energie gegen die unbotm&fsigen Stadte

vor und eroberte in rascher Folge Byzantion, Kalchadon, Antan-

dros und Lamponion. Dann setzte er auf lesbischen Schiffen nach

Lemnos und Imbros iiber und eroberte beide, damals noch von den

Tyrsenern bewohnte Inseln s
. Die Lemnier konnten erst nach langerm

Kampfe, in dem ein grofser Teil von ihnen zugrunde ging, unterjocht

werden. Zum persischen Statthalter von Lemnos wurde Lykaretos, ein

Bruder des samischen Herrschers Maiandrioa eingesetzt, der dort bis

zu seinem Tode regierte 4
. Als dann der ionische Aufstand ausbrach

steilt der Nachgiebigkeit des Amyntas die kiihne Entschlossenheit und anti-

persische Haltung des Alexandras gegeniiber. Sie stammt sicher aus makedonischer

Uberlieferung. Vgl. Duncker VI6
, 545.

1) Vgl. Hdt. VI, 41, 5.

2) Hdt. V, 25: xtaaat r
t
aac yfproqr Qiyftt txdeXtpioy itovrav ouontirgtoy vnaQ^oY

$lvat Ingditoy • • • \}ray£a di «7io«f«'£«c aiQttiijyov elvat rtoy naoaDaXaaaitoy av-

<fQ<Jv. ^ernypcVijf (pers. Artafrana) auch bei Aisch. Pers. 21. 776. 778; Wpraqp^ijc

bei Tbuk. IV, 50 und spatern Autoren. Otanes (pers. Utana). Nachfolger des

McgabazoB nach Hdt. V, 26, 1: ovtoc toy 6 \tti'yi}g • * tors duidoxog ytyoficyoe

Meya$«t<t> n'c oTQartiyfrji. Er wurde also Befehlshaber des in Europa und gegen

die Aufstiindiscben opcricrcnden Heeres, das cinen Teil der grofscn koniglichen

Armee gebildet hatte, und heifst darum stets <rrp«njyo'f, nie vnug^o;. Vgl. V, 123

:

lAQiatfQtvus 6 IctQdtuiv vnaQxog xa\ \havris 6 jQdoq OTQaTtjyof. Es standen damals

noch zwei Reichsarmecn gegen die Aufstiindischen im Felde, die von Daurises und
Hymaies befehligt wurden. V, 116 vgl. 121; VI, 7. Ein abnliches Komtnando
hattc spiiter Hydarncs als atQax^yoq itoy nitQa&aXnaaftov dydQtontoy. VII, 135.

Artaphrenes wird iminer 6 Zaydttoy vnag^og genannt (V, 73. 123; VI, 1. 30. 42),

ihm unterstand zugleichlonien (vgl. S. 515) und er hatte den Befehl iiber die Truppen

seiner Statthalterschaft (vgl. S. 518, Anm. 1). Neben ihm erscheint Oibares als

Satrap von Daskyleion (VI, 33). Dain it ist nicht ganz vereinbar Hdt. V, 30, wo
Aristagoras, urn seinen Einflufs und die Macht des Artaphrenes hervorzuheben,

sagt: l4QTtt(pQevr}s pot ivyx«vu itoy <f(Xoe' 6 dh l^tntpgiytjs ••• itov d' intOnXttts-

ottoy rtoy ty rp ttQXei nayrtoy, ixtoy OTQam'y re noXXr,y xal noXXtti vittf. Denn
er kann nicht Oberbefehlshaber, xaQnvog, der Truppen diesseits des Halys (Thuk.

VIII, 5; Xen. Hell. I, 4, 3; III, 1, 3; 2, 13) gewesen sein, weil Otanes und die

ubrigen ajQatfjyoi ihm sichtlich koordiniert waren. Vgl. V, 123.

8) Hdt. V, 26; VI, 137-140. Vgl. iiber die tyrsenisebe (pelasgische) Be-

volkerung von LemnoB Bd. I', 173 ff.

4) Hdt. V, 26-27. Uber die Einnahme von Chalkadon vgl. noch Polyain

VII, 11, 5.
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§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lyderu und Persern. 531

und die persischen Streitkrafte beschaftigt waren, benutzte der wieder

nach der Cherronesos zuriickgekehrte Miltiades 1 diese Umstande zur

Eroberung der nahe gelegenen Insel. Er setzte von Elaius nach Leni-

nos iiber und forderte die Uberreste der tyrsenischen Bevolkerung zur

Auswanderung auf. Die Bewohner von Hephaistia fUgten sich ohne

Widerstand, wahrend die von Myrina es auf eine Belagerung ankommon
liefsen und mit Gewalt bezwungen wurden. So kara Lemnos und ver-

mutlich auch Inibros , in den Resitz des Miltiades 8
, der griechische,

vorwiegend wohl attische Kolonisten daselbst ansiedelte 5
. Wenige

1) Vgl. S. 523, Anm. 1.

2) Hdt. VI, 140: ovrw <f»j tijV Aijfivov lo%ov l49t)ya7o( ts xai MtXrtait^.

Nep. Milt. 2, — der sonst nur darin von Hdt. abweicht, daft er die Bewohner
von Lemnos (vermutlich mit Riicksicht auf Thuk. I. 8 , 10) Karer nennt —
setzt die Eroberung der Insel vor den Skythenzug. Sicherlich tbut er das nicht

auf Grand einer von Hdt. unabhaogigen Uberlieferung, aber Ed. Meyer, Pbilol.

XLVIII (N. F. II), 474 ff. = Forsch. zur alten Gesch. I (1892), 14 halt diese

Datierung fur richtig und meint, dafs vielleicht schon der iiltere Miltiades Lemnos
erobert habe. Herodotos V, 27 mufs sich dann freilich geirrt haben, aber die

Griinde, die dafiir E. Meyer anfiihrt, sind keineswegs zwingend. ,,Vor allem",

sagt er, „ batten die Perser, als Bie im Jahre 493 die Chersonea unterwarfen,

zweifellos die Koionisicrung riickgangig gemacht und die alten Bewohner zuruck-

gefiihrt, wenn dieselben eben erst verjagt waren." Das ist aber doch eine blofse

Vermutung, der die bestimmten Angaben Herodots iiber die Kampfe der Perser

mit den Tyrsenern von Lemnos und deren teilweise Vernichtung gegeniibcrsteheu.

Nach Diod. X, 19, 6 hiitten die Tyrrhener unter ihrem Fursten Hermon an-

geblich wegen gewisser Orakelspriiche, thatsachlich aus Furcht vor den
Persern die Insel verlassen und sie dem Miltiades iibergeben. Daher wurden

seit jener Zeit erzwungene Geschenke 'E^curiio* /a>tr«( genannt Der Fiirst Her-

mon und die Begriindung seines Verhaltens sind offenbar nur zur Erklarung des

Sprichwortes erfunden worden. Mit Diod. stimmt im wcsentlichen Suid. s. v.

'Epuoivttot jfa'ptf und Zenob. Prov. Ill, 85 iiberein, nur beifsen die Bewohner von

Lemnos, wie bci Hdt., Pelasger. Suid. und Zenob. gchen auf den Paroemiographen

und Atthidenschreiber Demon zuriick, w&hrend Diod. unzweifelhaft aus Ephoros

schopfte, der dann von Demon benutzt worden sein mufs. Vgl. S. 9, Anm. 2 und

dazu Ed. Meyer, Forschungen zur alten Gcschichte I, S. 19, Anm. 2. Charax

von Pergamon (Chronika, Frgm. 30, MUller III, 642 = Steph. Byz. s. v. Uyaiaxia)

hat Ephoros und Hdt. mit cinander verschmolzen , nach Hdt. setzte er an Stelle

der Tyrrhener Pelasger, machte Hermon speziell zum Tyrannen von Hephaistia

tmd liels ihn angeblich, urn die gegentiber den Athenern eingegangenen Ver-

pflichtungen zu halten , thatsachlich aus Furcht vor der Macht dos

Miltiades seine Stadt iibergeben. Auch bei Hesych. s. v. 'EQ/utavews x«Q*
tritt die Furcht vor den Athener an Stelle der vor den Persern. Ahnlich Nep.

Miltiad. 2.

3) Der Lemnier Antidoros, der bei Artemision zu den Hellenen iiberging, wird

von Hdt. VHI, 11 ausdriicklich als Hellene bezeichnet. Die bereits durch den

34*
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532 Fiinftes Kapitel.

Jabre darauf mufste er nach der Niederwerfung des ionisehen Auf-

atandes vor den Persern fliichten, und die Insel geriet wieder unter

persische Herracbaft

£.

Um die Zeit des Skythenzugea unternahm der von Kambyaea ein-

gesetzte Satrap Agyptens, Namens Aryandes, einen Kriegszug gegen
die kyrenaeische Pflanzatadt Bark a 8

. Den Anlafs dazu gab ein Hilfa-

gesuch der Konigin-Witwe Pheretime von Kyrene. Arkeailaos III.,

der Sohn des labmen Battos und der Pheretime, war infolge einea mifa-

gliickten Versuches, auf gcwaltsamc Wcise die Verfasaung des Demo-

nax 3 zu beseitigen und die koniglichen Vorrecbte wieder zu erlangen,

mit seiner Mutter landesfliichtig geworden. Wfihrend dieae aich nach

Kypros wandte, ging er selbst nach Samos und bracbte durch daa

Versprechen einer Landaufteilung einen starken Kriegshaufen zusammen.

An der Spitze deaaelben kebrte er nach Kyrene zuriick und bemach-

tigte sich der Stadt. Den meisten seiner Gegner gelang ea, aich aeiner

Rache durch Flucbt zu cntzieben, einige wurden jedoch in einem Turme

Kampf mit den Persern stark venninderte tyrsenische Bevolkerung (Hdt. V, 27:

rotot <fi neQUovai ttvtwv xiX.) wanderte mindestens zura grofsen Teil ans. In-

bezug anf die Hepbaistier bezeugt es Hdt. VI, 140. Vgl. V, 26: elXe A*kf*v6v tt

xal "
IfijiQor, dfupcregas iti tore ino lltXaaytuv oixtoftiyac Ahnlich Thok. IV,

109. Vgl. auch Diod. X. 19, 6 und Charax von Pergamon a. a. 0.

1) Lemnisches Kontingent in der persischen Fiotte. Hdt. VIII, 11. 82.

2) Hdt. IV, 145: rov avrov cf* tovtov XQovoy iyireto ini Aifiv*)* aXXof «x 9a-

nijf ftiyas aroXog xtX. Nach Wiedemann, Gescb. Agyptens (Leipzig 1880), 236

mufste der Zug gegen Barka npatestens im Herbst 518 unternommen worden sein.

Denn Aryandes wurde einige Zeit nach der Expedition (tJarspy /po*^ rovtaty) in-

folge von Ubergriffen hingericbtet (Hdt. IV, 106), und bei Polyain VII, 11, 7 hat

sich die glaubwurdige Nachricht erhalten, dafs Dareios zur Beruhigung der durch

die Gewaltthaten des Aryandes zum Aufstaude getriebenen Agyptier selbst nach

Memphis gekommen ware, und sie wegen des Todes des Apis in grofoer Betrubnis

gefuoden hatte. Vgl. A. v. Gutscbmid, Philol. XI (1856), 146. Aus der Serapeum-

Stele im Louvre ibt nun bekannt, dafs ein Apis am 13. Pachons im vierteu Jahre

des Dareios = Eude 517 starb. Indessen ist es nicht ganz sicher, dafs Dareios

gerade beim Tode dieses Apis in Agyptcn war. Aus dem Jahre 31 = 490 be-

richtet eine Serapcum- Stele von Bautcn bei Gelegenbeit der Wiederauffindung eines

Apis (Wiederaaun a. a. O. 234). Es ist moglich, dafs Dareios beim Tode seines

Vorgangers, etwa 493, in Agypten war. Vgl. Aristot. Rhet. II, 20 und Unger,
Abhdl. der bayer. Akad. der Wissensch. XVI (1882), 312. Auch nach der

Pricstcrgeschichte bei Hdt. II, 110 (vgl. Diod. I, 58) mufste Dereios nach dem
Skythenzuge in Agypten gewesen sein. Vgl. jedoch wiederum Wiedemann, Agypt
Gesch. 678.

3) Vgl. Bd. I', S. 489 f.
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verbrannt l
. Zur Befestigung seiner Stellung verbiindete sich Arke-

silaos mit dem agyptischen Konige Amasis, der mit dem kyrenaeischen

Konigshause verschwagert war und bereits mit Battos dem Lahmen
gute Beziehungen unterhalten hatte *. Ferner trat er in enge Ver-

bindung mit der jiingern Linie seines Geschlechts , die in Barka

herrschte, und heiratete die Tochter des dortigen Fiirsten Alazeir s
.

Nach der Eroberung Agyptcns durch Kambyses suchte der kyre-

naeische Herrscher sich die Gunst des Perserkonigs zu erwerben, indem

er sich mit seinem Schwiegervater freiwillig unterwarf, Geschenke

sandte und Tribut zahlte *. Trotzdem fuhlte sich Arkesilaos vor den

Anschlagen seiner Feinde so wenig sicher, dafs er nach einiger Zeit

nach Barka ubersiedeltc 6
. Dort wurde er indessen zusammen mit

seinem Schwiegervater von Barkaiern und fliichtigen Kyrenaiern auf

dem Markte ermordet. Auf die Kunde davon fluchtete Pheretime, die

in Kyrene als Regentin zuriickgeblieben war, zu dem agyptischen Sa-

trapen Aryandes und fordcrte ihn zur Bestrafung der Barkaier unter

dem Vorgeben auf, dafs ihr Sohn wegen seiner Treue gegen Persien

gettitet worden ware 6
.

1) Hdt. IV, 161-164. Polyain VIII, 47 nach Hdt. ftbcr die auf gemein-

samen Handelsinteressen beruhende Freundschaft zwischen den Kyrenaiern und

Samiern vgl. Bd. P, S. 486, Anm. 2. Urn die Mitte des 5. Jahrhunderts fuhrte

Kyrene an Stelle des bisherigen eubbischen Munzfufses ein Miinzsystem ein, dessen

Ganzstiick der aamischen und rhodischen Wahrung am nacbsten stand. Numig-

rnatique de 1'ancienne Afrique etc. publie'e par L. Miiller. Vol. I (Ropenbagen

1860), 22sqq. Supple'ment (Kopenbagen 1874), 4. Brandis, Miinz-, Mafs- und Ge-

wichtssystem Vorderasieus (Berlin 1866). 124. Vgl. aucb Head, Historia numorum,

p. 727, der den schon auf Miinzen dea 6. Jahrhunderts erscbeioenden Lowen oder

Lowenkopf durch die Annabme samischer Typen erklart. Dagegen mit Recht

Studoiczka, Kyrene (Leipzig 1890) 21. Vgl. Bd. P, S. 485, Anm 2.

2) Hdt. II, 181. 182; Duncker IP, 481; VI 5
, 546.

3) Hdt. IV, 164, 16. Die einheimische, wohl der libyschen Spracbe entlebnte

Form UXaddnQ findet sich in der kyrenaischen loscbrift im CIG. 5147.

4) Hdt. III. 13, 10; PV, 165, 7.

5) Hdt. IV, 163—165. Das Orake), infolge dessen Arkesilaos nach Barka ge-

gangen sein soli, ist ein vaticinium post oventurn. Der Spruch beschrankt die

Herrschaft der Battiaden auf acht Generationen (vier Battoi und vier Arkesilaoi)

nXiov pivxoi rovtov ovdi netQaodai na^atyia. Das bestimmte Verbot, auch nur

einen Versucb zur Wiederaufrichtung der Herrschaft zu macben, weist darauf hin,

dafs die Kyrenaier wohl nach dem Sturze des Kouigtums das Orakel veranlafsten

und in Umlauf setzten, um die Entthronung der Battiaden als eine von Gott ge-

botene, unabfinderliche Thataache binzustellen. Vgl. Pind. Pyth. IV, 63. 256.

Uber die Quelle der Nachrichten Herodots vgl. Ad. Scholl, Philol. X (1855), 25 ff.

419 ff. und dagegen Ad. Bauer, Die Entstehung des herodotischen Geschichtswerkes

(Wien 1878), 67 ff.

6) Hdt. IV, 164-165; Pa. Herakl. Pont. 4, 2, Miiller II, 212.
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Kyrcne und Barka gehdrten zur Statthalterschaft des Aryandea l
,

und dieser kam der Aufiforderung nach. Da die Barkaier die Aus-

lieferung verweigerten und die That insgesamt auf sich nahmen, so

schickte Aryandcs alle verfiigbaien Streitkrafte seiner Satrapie, so-

wohl Landheer als Flotte, gegen Barka *. Die Stadt leistete hart-

nackigen Widerstand und wurde erst nach neunmonatlicher Belagerung,

wie es heifst, durch schnode Hinterlist erobert. Pheretime soli an den

Hauptschuldigen die grausamste Rache genommen haben 8
. Die Ein-

wohner von Barka wurden mit Ausnahme derer, welche Battiaden

waren und der Ermordung des Arkesilaos fern gestanden hatten, in die

Sklaverei nach Agypten abgefiihrt Von dort brachte man sie zum
Konig Dareios, der sie in Baktrien ansiedelte, wo das Dorf Barka noch

zur Zeit Herodots bestand 4
.

Auf dem Kriegszuge gegen Barka drangen die Perser weiter als

je in Libyen gegen Westen vor. Sie kamen bis in die Gegend von

Eue8peridcs 6
. Als das persische Heer auf dem Ruckmarsche Kyrene

passierte, tifftiete ihm die Stadt ihre Thore. Die Herrschaft der Bat-

tiaden wurdc wiederhergestellt 6
. Nach Pheretime, die nach Agypten

1) Hdt. Ill, 91.

2) Hdt. IV, 167. 200. Die Ermordung ernes Vasallenfursten konnte der

Satrap nicht ungestraft hiogehcn lassen. Herodotos meint: avjq piv w* aittij

jtQoc^rjfia row Xdyov iylr€io
y
anenifATttro di ij axQaritj, tig ifioi <fox/ew, fnl /it^raty

xara<fTQO<pn. Aiflvttiv yttq cfr] i&rta noXXu xal nnvxoid iart, xai Til fiiv avrutr okiyu

paaMoc r
t
v i^ntjxoa (niimlich die Stamme in der Nachbarschaft Agypteus: Hdt. Ill,

13; vgl. VIII, 71. 87), r« if* nXeta iygovxiZt Jageiov ovtiv.

3) Hdt. IV, 200. Vgl. Pa. Herakl. Pont. IV, 2, Mttller II, 212. Suid. y.

4>eQ$rtf*(t und dpnedoQxtiv. Was Herodotos iiber die Hinterlist der Perser und
die Grausamkeit der Pheretime erzahlt, ist nicbt unverdachtig. Er horte die Ge-
schichten in Kyrene, als die Dynastie der Battiaden gesturzt und eine Demo-
kratie an ihre Stelle getreten war. Die Tendenz der Erzahlung tritt namentlich

am Schlusse hervor, wo Pheretime zur Strafe fiir ihre Grausamkeit an einer

achrecklichen Kraukheit stirbt. IV, 205. Es ist bezeichnend, dafs die Kyrenaier

nur mit Eucksicht auf cin Orakel den Persern die Thore bffhen (IV, 203) , wSh-

rend Arkesilaos sich aus Furcht unterwirft und dem Konige Dareios, dem Natioual-

feiude der Hellenen, gute Dienste leistet. Ill, 13; IV, 165. Uber den unehren-

haften Anschlag der Perser ezistierte mindestens noch eine von der herodotischen

ganz verschiedene Version. Polyain VII, 28.

4) Hdt. IV, 203, 1; 204, 8.

5) Hdt. IV, 204.

6) Nach Hdt. IV, 203—204 hatte Kyrene den Persern zum Durchzuge die

Thore geoffnet, aber ein nacbtraglicher Versuch derselben sich der Stadt zu be-

m&chtigen, ware an der Festigkeit der Kyrenaier gescheitert. Von weitern Scbrit-

ten bStten sie abstehen miissen, da von Aryandes der Befehl zur Rtickkehr einge-

troffen ware. Darnacb hatte also Kyrene seine Unabhangigkeit behauptet. In-
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zuruckging und dort start), regierte Battos IV. der Schone, auf den

als letzter Konig Arkesilaos IV. folgte *. Dieser errang im Jahre 462
(Pyth. 31) einen pythischen Sieg, welcher dem Pindaros Gelegenheit

gab, sich in einem an den Konig gerichteten Siegesliede fur die Zuriick-

berufung des Kyrenaiers Damophilos zu verwenden, der wegen Be-

reiligung an einem Auf'stande verbannt war und in Theben die Gast-

ireumlschaft des Dichters genofs *. Der Aufstand war bewaltigt wor-

den, aber die Lage eine schwierige geblieben, so dafs weise und ver-

sohnende Mafsregein erforderlich waren 3
. Arkesilaos liefs, um sein

wankendes Regiment zu stiitzen, in Hellas Truppen werben und eine

Schar Kolonisten sammeln, die sein Schwager Karrhotos nach dem in

aufserst fruchtbarer Gegend gelegenen Euesperides, dem spateren Be-

renike und heutigcn Bengasi, fuhrte 4
. Als urn die Mitte des 5. Jahr-

bunderts die Dynastie der Battiaden beim Tode des Arkesilaos IV. in

Kyrene gesturzt wurde, zog sich der Tbronerbe Battos nach Euespe-

rides zuriick. Wahrend er dort Unternehmungen zur Wiederher-

stellung des Konigtums plante, wurde er getotet, womit die Herrschaft

dessen Herodotos folgte einer mit Fabeln durchsetzten kyrenaiscben Uberlieferang,

welche den Thatbestand zum Ruhme der Stadt verschleierte oder umgestaltete.

Menekles erzahlte dagegen in seinen Libyka, dafs Pheretime nach der Ermordung
ibres Sohnes selbst die Regierung gefuhrt und ibren Enkel (Battos IV.) zum Ko-
nige eingesetzt hatte. Die Feinde ibres Sohnes waren von ibr nach Agypten ge-

chickt and dort von Aryandes hiogerichtet worden. Mit Hilfe eines kooiglichen

Heeres hatte sie dann die Kyrenaier unterjocht. Miiller, Fr. Hist. Gr. IV, 449.

Dieser Bericbt, dessen Quelle fraglicb ist, steht mit der Thatsache der Wieder-

berstellung der Battiaden-Herrschaft mehr im Einklange als der herodotische.

1) Hdt. IV, 163; Ps. Herakleid. Pont. II, 3, Muller II, 212.

2) Pind. Pyth. IV und Schol. (Bockh 342 ff.). Hinweis auf den Aufstand und
den guten Erfolg der Fiirsprache Pyth. V, lOff. Vgl. Mezger, Pindars Sieges-

lieder (Leipzig 1882), 223 ff. 227 ff. Vgl. ferner IV, 273 und Schol. Die funfte,

gWichfalU an den Konig gerichtete Ode wurde wahrscheinlich an dem Karneen-

feste in Kyrene gesungen, bei dem aber der Dichter schwerlich selbst anwesend war.

Vgl. Leop. Schmidt, Pindars Leben und Dicht. 303; Mezger a. a. 0. 230; Studniczka,

Kyrene, S. 74 ff.
;
Rehm, Commentationes philol. semin. philol. Monacensis (Miinchen

1891) 148 ff.

3) Vgl. namentlich Pyth. IV, 270 ff.

4) Uber die Kolonisierung (inoixia) von Euesperides vgl. Theotimos ix xov npw-
»• ruQl Kvwk Muller IV, 517, 1 (Schol. Pind. Pyth. V, 33) ; Schol. Pyth. IV,

61- 468. Fruchtbarkeit von Euesperides: Hdt. IV, 198. Uber die Geschichte der

Stadt vgl. Numismatique de l'Ancienne Afrique etc. par. L. Muller ((Copenhagen

I860), 69. Die Munzen der ersten Munzperiode mit dem Ropfe des ammonischen
Zea* (Legende: EYES) und dem Silphion stimmen in

t
.Gewicht und Pragung mit

den gleichzeitigen von Kyrene und Barka uberein, Vgl. Numismatique d. l'Anc.

Afr. a. a. 0., Nr. 117 ff. 287 ff.; Head, Historia numorum 728 und die Bd. I*,

8 486, Anm. 2 angefuhrten Schriften.

Digitized by Google



Fiinftes Kapitel.

der Battiaden ihr Ende erreichte. In Kyrene wurde eine Demokratie

eingerichtet !
.

h,

Wahrend die persischen Heere im Stidcn , auf der NordkUste

Afrikas, und im Norden, in den thrakischcn Kustenlandern , die Herr-

schaft des Groiskonigs weiter ausdehnten oder befestigten, be6cbaf'tigte

sieh dieser bereits mit Planen zur Unterwerfung von Hellas. Fiinfzehn

angesehene Perser wurden auf zwei aidoniscben Trieren zur Erforschung

der hellenischen Kiisten abgeschickt. Ala Wegweiaer aollte ihnen der

beruhmte Arzt Demokedes aus Kroton dienen, der im Qefolge des

Polykrates gefangen genommen, zum Sklaven gemacht und nacb der

Hinrichtung des Oroites nach Susa gebracht worden war, wo er durch

gliicklicbe Heilungen des Kiinigs ' und der Konigin Atossa sicb reicbe

GeBchenke, Ansehen und Gunst erworben hatto, ohne jedocb, wie er

es wiinschte, frei zu werden. Durch Vermittelung der Atossa gelang

es ibm durcbzusetzen , dafs er den Kundschaftern als Fiihrer beige-

geben wurde. Die Perser befuhren die griechischen Kiisten, nabmen

alle wicbtigen Punkte in Augenscbein und macbten darliber Aufzeich-

nungen Sie kamen scbUefslicb nach Grofsgriecbenland , wo Demo-
kedes in Taras durch den dortigen Konig Aristopbilidas aus ihren

Handen befreit wurde. Demokedes golangte in seine Heimat und ver-

lobte sich mit der Tocbter des beriihmten Ringers Milon. Als die

Perser in Kroton seine Ausbeferung nicht durchsetzen konuten, kebrten

sie unter mancherlei Fftbrlichkeiten nacb Asien zuriick *.

Nicht lange darauf Uefs sicb der aus Athen vertriebene Tyrann

Hippias mit seiner Familie in Sigeion nieder 6 und setzte alle

Hebel in Bewegung, um seine Zuruckfiihrung mit persischer Hilfe zu

erwirken 6
. Die Ankniipfung von Beziehungen zum kbniglichen Hofe

vermittelte sein Schwiegersohn Aiantides, ein Sohn des lampsakeniscben

Tyrannen Hippoklos, der ebenso, wie sein Vater, beim Grofskonige

1) Ps. Herakl. Pont. IV, 4, Miiller U, 212. Vgl. Schol. Pind. Pyth. 1Y , 63.

256; Hdt. IV, 163. Vgl. S. 533, Anm. 5.

2) J. Geoffrey, L'accident du roi Darius (Hdt. Ill, 129. 130), Rerue d. Philol.

1880, 20 Bqq.

3) Hdt. Ill, 136.

4) Hdt. Ill, 129—138. Eingehende and instruktive Besprechung der Geschicbte

des Demokedes bei Grotc, Gescb. Gr. II*, 508 ff. Nach Hdt. Ill, 134 waren die

Kundschafter bereits korz vor dem Skytbensoge abgeschickt worden.

6) Vgl. 8. 397, Anm. 4 und S. 449, Anm. 3.

6) Hdt. V, 96: nay XWP« Mvt* **x-
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viel vermochte \ Zugleich hetzte Hippias den sardischen Statthalter

Artaphrenes gegen Athen auf und stimmte ihn fiir sich gtinstig. Diese

I'mtriebe wurden den Athenern bekannt. Sie Schickten Gesandte

each Sardeis, die den Satrapen be6timmen sollten, ihren Verbannten

keia Gehor zu schenken. Artaphrenes forderte jedoch unter Drohungen

die Wiederaufnahme des Hippias. Die Athener lehnten die kate-

;'orische Forderung ab und betrachteten sich infolge dessen als im

Kriegszustande mit den Persern befindlich 2
. Es traten aber bald

Ereignisse ein , welche den Satrapen vorlaufig von Unternehmungen

gegen Athen abzusehen notigten.

Im Jahre 500 kamen naxische Aristokraten, die vom Volke

vertrieben waren, nach MiletoB 3
, wo damals als Stellvertreter ihres

1) Vgl. S. 385, Anm. 4. Dazu Thuk. VI. 59, 4: iyaigei vnoanovdot is re

liyHtnr xai nttgd Alttvild ijy is Ad ptyaxov , ixtT&tv de d>s paaXia Ja-

{iiior, xtX.

2) Hdt. V, 96: ovx irdexoftivow di a<pi ididoxxo ix tov tfavtgov toioi I14g-

«5« noXepiovs eivai.

3) Hdt. V, 30 ff. Fiir die Chronologie kommen hauptsachlich folgende Data
in Betracht: Miletos wurde von den Persern eingenommen ixup hti dno rijj dno-

<na<no{ if,s l4QiOjayoQttt>. Hdt. VI, 18. Dann sofortige Unterwerfung Kariens.

VI, 25. Uberwinterung der persischen Flotte bei Miletos, im nachsten Jahre Er-

oberung der Inseln Chio9, Lesbos, Tenedos. Hdt. VI, 31: 6 dk vavuxos axgaios

U
i
yetwv xtiptqtoaf ntg\ MtXyxov T(j> dtviigtp hti wg dvinXiuae, algiti tvneietos rag

»«i«ocf xtX. Vgl. VI, 42. Im nachsten Friihjahr kommt Mardonios nach Ionicn.

Hdt. VI, 43, 1 : upa di tip iagt . . Magdovios 6 ropgvtto xaripaivt ini ddXaooav,

flrpoTov noXXo* fiir xdgra ntCoV Sfta dydfitros noXXov dk yavrtxor xiX. Seine

Flotte scheitert am Athos in der kalten Jahreszeit. Hdt. VI, 44, 19 (gtyti). Im
folgenden Jahre schickt Dareios zuerst einen Boten an die Thasier und befiehlt

ilmeD, ihre Maaern niederzureifsen. Dann sendet er Herolde teils nach Hellas, um
4ie Zeichen der Unterwerfung zu fordern, teils nach den Seestadten des Reiches,

um Flottenrustungen anzuordnen. Hdt. VI, 46, 1: dsvrigqt di hti lovrtov 6 Ja-

ngtora juiv Saofovg xtX. 48, 1: fitrd di tov to dnentigdro 6 Jagttos xvSv

£ilijru>r * * dtintftnt w xqgvxas dXXove dXXp xtX. Im folgenden Jahre Samm-
lung der Truppen in Kilikien, Zug des Datis, Schlacht bei Marathon, Herbst 490

vgl- § 20), Hdt. VI, 95, 6: nagtyivovro di xai al Innaywyol ritg trs t (p ngo-
tTti ngotine toToi iotvTov daapoqpogoioi Jagetoi hotftd^ur. Diese Zeitbe-

bestimmungen stehen vortrefflich mit einander im Einklange, so dafs Hdt. VI, 95,

lo, wo der Zug des Mardonios im Widerspruche mit den vorhergebenden Angabcn
nor ein Jahr vor den des Datis (t^J ngoxigy hti) gesetzt wird, verschrieben seiu

mufe, rielleicht aus TgiTtp ngoitgov hti. Mifelungene Erklarungsversuche u. a. bei

Clinton Fast. Hell. II
s
, 299. Kagi, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. VI, 468. Duncker

VUS 30, 1 folgt Kagi. Vgl. daruber Gelzer , Burs. Jahresb. 1873 III , 1063.

Stem zu Hdt. a. a. O. (4. Aufl. 1882). Uber das Irrtiimliche in der Chronologic

Weusenborns (Hellen 82 ff.) vgl. Grote H, 584 (Deutsche Ubers., 2. Aufl., Berlin

1681). Herodotos rechnet hier nach Kriegsjahrcn von Friihjahr zu Friihjahr. Es
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in Susa ssurUckgehaltenen Gastfreundes Histiaios, dessen Schwiegersohn

und Vetter Aristagoras herrschte *. Dieser ging auf ihr Ansuchen,

ihnen zur Riickkehr zu verhelfen, bereitwillig ein. Nach Herodotos

benutzte er die Gastfreundschaft des Histiaios nur als willkoramenen

Vorwand, in Wahrheit hoffte er die Herrschaft Uber Naxos zu crlangen,

wenn die Vertriebenen mit seiner Hilfe zuriickgekehrt waren. Es ge-

horten aber zu diesem Unternehmen betrachtlicho Streitkr&fte , da die

reiche und bliihende Insel zahlreiche Kriegsschiffe hatte, und ihr Heer

bann auf achttausend Hopliten geschiitzt wurde 8
. Aristagoras wandte

sich also an den Statthalter Artaphrenes, dem er einen Plan zur Unter-

werfung nicht nur von Naxos, sondem aller Kykladen vorlegte. Er

machto sich anheischig, das Unternehmen mit hundert Eriegsschifien

auszufuhren und zusammen mit den naxischen Exulanten die Kosten

des Kriegszuges zu bestreiten. Augenscheinlich ging Aristagoras darauf

aus, sich unter persischer Oberhoheit ein Seereich zu erobern. Bis auf

die Zahl der Schiffe, die verdoppelt werden sollte, erklarte sich Arta-

phrenes, vorbehaltlich der Genehmigung des Konigs, mit dem Plane

einverstanden. Dareios stimmte zu, und nun erbielten die zur Statt-

haltcrschaft des Artaphrenes gehorenden Soestadte den Bofehl, zum Friih-

jahre (499) zweihundert Kriegsschiffe auszurttsten. Zugleich wurde aus

Persern und Kontingenten anderer Volkerstamme ein Landheer ge-

bildet 3
. Den Oberbefehl Uber die* Expedition erhielt aber nicht Ari-

stebt, wie Gelzer und Stein richtig bemerkt haben, folgende Reihenfolge von Er-

eignissen feat: 491 Uuterwerfung der Tbasier, persische Herolde in Hellas, Flotten-

rtistungen, 492 Zog des Mardonios, 493 Uuterwerfung der Inseln, Sommer oder

Herbst 494 Eroberung von Miletos, zwischen Friihjahr und Herbst 499 Abfell dea

Ariatagoraa. Der Abfall fand gegen Ende Sommer statt, denn im Frtihjahre

aegelte die persische Expedition gegen Naxos aus (Hdt. V, 31, 20) und kehrte

nach viermonatlicher Belagenrng nach Myus zurtick (Hdt. V, 34, 8). Dort lag

noch die Flotte, als die Erhebung ins Werk gesetzt wurde (Hdt. V, 36, 21). Mit

dieser Datierung stimmt Thuk. IV, 102 ubcrein, wo die Begruudung von Amphi-

polis, die im Archontenjahre 437/6 erfolgte, geaetzt wird iv6( diovu tQut*o«sti»

hu nach der Aussendung atheniacher Kolonisten nach dem Strymon, die bei Dra-

beskos vernichtet wurden, und diese wiederum htai dvo xcu xQtdxofxa vaitgov nach

dem Kolonisationaversuchc des Aristagoras. Letzterer fallt demnach in das Jahr

498/7; aus Hdt. crgiebt sich aber, dais Aristagoras noch in dem Jahre der Ver-

brennung von Sardeis, im Sommer nach dem Ausbruche des Aufstandes, nach dem
Strymon ging. Vgl. S. 548, Anm. 7.

1) Hdt. V, 30, 4.

2) Hdt. V, 28, 3; 80, 8; 31, 5.

3) Hdt. V. 32, 5. Den Kern der Flotte bildeten die Kontingente der ionischen

Stadte (vgl. V, 33, 2: — r^ lata tnQttrnjy) , aber auch die Karer batten Schiflfc

ateUen mUssen. Vgl. Hdt. V, 37.
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stagoras, sondern der Pereer Megabates, em Vetter des Konigs l
. In

Miletos ging das Landheer an Bord der dort versammelten Flotte. Um
die Naxier zu Uberraschen, gab Megabates vor, dafs die Expedition

nach dem Hellespontos bestimmt ware und fuhr nordwarts, aber im

chiischen Hafen Kaukasa wartete er Nordwind ab und setzte alsdann

nach NaxoB iiber *.

Die Naxier waren jedoch rechtzeitig gewarnt worden 3 und hatten

bei der Ankunft der feindlicben Flotte nicht nur ihr Hab und Gut

nach der Stadt geschafft, sondern sich auch mit Vorraten versehen und

ihre Mauern ausgebessert. Megabates stieis auf so kraftigen Wider-

stand, dafs er nach vier Monaten die Belagerung aufhob. Seine Kriegs-

kasse war erschopft und auch die betrachtlichen Summen, die Ari-

stagoraa zugcschossen hatte, waren verbraucht, ohne dafs sioh die bal-

dige Einnahme der Stadt voraussehen liefs. Nach Erbauung einer

Veste fur die naxischen Exulanten kehrte die Expedition nach dem
Festlande zuriick *.

Das Unternehmen, an das A ristagoras so grofse Verheifsungen ge-

kntipft hatte, war ganzlich fehlgeschlagen. Er sah sich auch aufser-

etande, seine Verpflichtungen inbezug auf Ersetzung der Kriegskosten

zu erfullen. Aufserdem hatte er sich mit Megabates uberworfen und

beturchtete daher, dafs er um seine Herrschaft iiber Miletos kommen
wttrde. Wahrend er sich in dioser iibeln Lage mit Gedanken an einen

Abfall vom Ronige beschaftigte, erhielt er von seinem Schwiegervater

aus Susa eine geheime Botschaft, die ihn formlich dazu aufforderte.

Histiaios hoffte namlich, dafs der Ausbruch eines ionischen Aufstandes

ihm die Ruckkehr in die Heimat ermoglichen wiirde 6
. Bei einer ver-

1) Hdt. a. a. 0. vgl. 33, 20.

2) Hdt. V, 33. Uber den Hafen Kaukasa vgl. Bd. l\ S. 314, Anm. 4.

3) Nach Hdt. V. 33, 22 durch Megabates selbst infolge eines Konfliktes mit

Aristagoras. Der Konflikt ist allerdings eine Tbatsacbe, aber die Geschicbte,

welche Herodotos dariiber erzablt, offenbar eine blofse Fabel. Megabates veran-

lafste schwerlich selbst die Benacbrichtigung der Naxier. Vgl. Duncker Vn5
,

34, 1.

4) Hdt. V, 34.

5) Hdt. V, 35. Beloch, Gr. Gescb. I, 348, Anm. 1 sucbt Aristagoras von dem

Vorwurfe „ kleinlicher
,
personlicber Motive", auf die Hdt. wie gewohnlich alles

soriickfubre, zn befreien. Offenbar hatte Aristagoras gesehen, dafa er die Be-

wegung nicht zuriickhalten konnte, und es darum fur daB Rlugste gehalten, ihre

Leitung selbst zu ubernehmen. Die von HekataioB mittel- oder unmittelbar ab-

bfingige Darstellung Hdts. ist allerdings gegen Aristagoras parteiisch eingenommeu,

aber die Handlungen dieses Marines rechtfertigen doch wohl das Urteil Hdts. uber

seine Motive.
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traulichen Besprechung mit seinen Parteigenossen rieten alle zur

Erhebung, nur der Geschichtschreiber Hekataios, der durch seine

Reisen und Forschungen die ungeheueren Hilfsquellen des persischen

Reiches kennen gelernt hatte, sprach sich dagegen au8, indem er

alle Volker, iiber welche Dareios herrschte, aut'zahlte und die Macht

deB Grofskonigs schilderte l
. Als trotzdem der Aufstand be-

schlossen wurde, legte er dar, dafs man durchaus danach trach-

ten miif8te, die See zu beherrschen. Dazu hatte man aber nur

dann gute Aussicht, wenn man sich der von Kroisos in das Apollon-

Heiligtum der Branchiden zu Didyma gestifteten Schatze bemachtigte

und damit die Kriegskosten bestritte. Man entzOge die Tempel-

schatze nur dera Feinde, wenn man sie selbst n&hme. Auch mit

diesera Vorschlage drang Hekataios nicbt durch *. Die Versammel-

ten bcschlo8sen sofort zu handeln, {da der Moment zum Losschlagen

gtinstig schien. Sie Schickten einen aus ihrer Mitte, Iatragoras, zu der

von Naxos zurUckgekehrten Flotte, die noch im untern Maiandroa bei

Myus lag, wo das persische Landheer ausgeschiflFt worden war*.

Iatragoras sollte den Versuch machen, die den Persern ergebenen Ty-

rannen festzunehmen und mit einem Schlage die ganze Flotte zu ge-

winnen. Der Anschlag gliickte. Die Flottcnmannschaften waren ge*

wifs von vornherein der Sache des Aufstaudes giinstig. Viele Tyrannen

wurden gefangen geuommen uud spater von Aristagoras an ihre Stadte

ausgelieferi Von diesen meist unangetastet gelasaen, begaben sie sich

ins persische Lager und nahmen am Feldzuge gegen ihre Vaterstadte

teil
4

.

Um das Volk iur die Bewegung zu gcwinnen, legte Aristagoras

der Form nach seine Herrschaft iiber Miletos nieder und fuhrte eine

demokratische Verfassung ein. Dann vertrieb er die noch ubrigen

Tyrannen und veranlafste jede Stadt als Oberbeamte Strategen zu er-

wiihlen. Diese bildeten einen gemeinsamen Kriegsrat, dem die Leitung

dor Operationen oblag 6
. Binnen kurzer Frist war ganz lonien nebst

1) Hdt. V, 35-36.

2) Nach Hdt. I, 92, 8 waren die dvu^ftaia des Kroisos im Branchidcn-

Heiligtume Ua re ota&poy xal ofAoia loTot iy JtXyotot (Hdt. I, 50 ff.). Ibr Metall-

wert ist auf mindestens 12 MHliooeD Rrmk. zu schfitzen. Fr. Hultsch, Gr. und

rom. Metrol. (2. Beaxb., Berlin 1882), 577 ff.

3) Dafs die persischen Truppen nicht mehr an Bord waren, ergiebt sich aus

den V, 37 erz&hlten Vorgangen.

4) Zu denjenigen, die nicht mit heiler Haut davonkamen, gehorte Koes von

Mitylene, der von seinen Mitbiirgern sofort gesteinigt wurde. Hdt V, 37—38.

Vgl. VI, 9, 10.

5) Vgl. Hdt. V, 109; VI, 11. 13.
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§ 19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persern. 541

den Inseln Lesbos, Chios und Samos frei geworden. Die dorischen

Stadte nahmen an dera Aufstande wahrscheinlich nicht teil
1

; auch

die drei ionischen Stadte an der Nordkiiste des kaystrischen Golfes:

Ephesos, Kolophon, Lebedos, hielten sich zuriick *.

i.

Den Winter iiber behielten die Ionier Zeit zu Riistungen. Ari-

stagoras sah sich unterdessen nach Bundesgenossen um 8
. Er begab

sich zuerst nach Sparta, um vor allem die Vormacht von Hellas zu

tbatkraftiger Unterstutzung des Aufstandes zu bewegen, der immerhin

durch egoistische Motive einzelner Manner hervorgerufen sein mochte,

aber zur gemeinsamen Sache der ionischen Stadte und zu einem natio-

nalen Freiheitskriege geworden war 4
. Konig Kleoraenes, der da-

mals die spartanische Politik leitete 6
, wies das Hilfegesuch zuriick 6

.

Diese Abweisung entsprach durchaus der Zurttckhaltung, welche die

1) Herodotos sagt in seiner ganzen Erzahlung des Aufstandes kein Wort von

den dorischen Stadten. In die Bezeichnung „ Ionier" konnen sie nicht mit ein-

geschlossen sein. Da Herodotos in der Geschichte des Aufstandes die Aiolier

von den Ioniern unterscheidet (vgl. Hdt V, 123; VI, 8. 28), so ist „ Ionier" in

dem engern Sinne zu nehmcn, der die Dorier ausschliefst. Vgl. Hdt. I, 142—144.

171; VII, 9 a. 5; 193 u. s. w. Hekataios wird mit seiner Meinung, dafs die Er-

hebung nur zum Ungliicke der hellenischen Stadte ausschlagen konne, nicht allein

gcstanden sein.

2) Vgl. weiter uoten S. 551, Anm. 3.

3) Hdt. V, 38, 9.

4) Das ubersieht B. Niese, Hist. Zeitschr. XLIH (1880), 408. Die spartanische

Politik stand jcdenfalls vor der Thatsache einer grofsen nationalen Erhebung, und

es handelte sich nicht mehr darum „um des Aristagoras willon mit Konig Dareios

anzubinden" , sondern um die Unterstutzung des Unabhangigkeitskampfes der

Ionier.

5) Vgl. Hdt. V, 74; VI, 76. Dafs Kleomenes im wesentlichen die Ent-

scheidung hatte, bestreiten E. Curtius, Gr. Gesch. P, 618 und M. Duncker VII*,

40; vgl. indessen Georg Dum, Entstehung und Entwickelung des apart. Ephorats

(Innsbruck 1878), 74.

6) Die Erzahlung von dem Aufenthalte des Aristagoras in Sparta horte Hero-

dotos (V, 49-51) von den Lakedaimoniern (49, 2). K. W. Nitzsch, Rhein. Mus.

XXVII (1872), 228 denkt an Mitteilungen der Gorgo, der Tochter des Kleomenes

und spatern Frau des Leonidas. Vgl. V, 51; VII, 239. Die Angabe, dafs Ari-

stagoras zur Erl&uterung seiner Ausfiihrungen eine Erztafel (vgl. H. Berger, Gesch.

d. Erdkunde d. Griechen I, 76) mitgebracht hatte, 4v rui yqs dnaoqs ntQ(odo<;

ivex^Tfttjro xai ikeXaooa rt natfa xa\ norafdol nayreg ist ohne Frage historisch

(vgl. S. 498, Anm. 1), obwohl sonat die Erzahlung anekdotenhaft ist und Ziige

enthalt, welche Anschauungen aus der Zeit nach den Perserkriegen wieder-

spiegeln. Vgl. Grote, Gesch. Gr. (2. Aufl., Berlin 1881), 534 und dagegen A. Kagi

a. a. O. 442 ff.
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Lakedaimonier biaher gegeniiber den kleinaaiatiachen Verhaltnisaen be-

obachtet hatten *. Ihre Abneigung gegen ubcrseeiache Unternehmungen

war ferner durch den Verlauf der Expedition gegen Polykratea gewifa

noch geateigert worden. Dazu kamen das wenig Vertrauen erweckende

Auftreten des Aristagoras und vor allem die fur die Lakedaimonier

mafsgebenden Rttcksichten auf ihre peloponnesischen Interesaen. Konig

Kleomenes trug sich rait Kricgsplanen gegen Argos, und bei den Bttnd-

nern, die zu aufserpeloponnesischen Kriegszugen nur widerwiilig Kon-

tingente stellten, ware ein Aufgebot zur Unterstutzung der Ionier ge-

wif8 auf starken Widerapruch geatofaen B
.

In Sparta abgewiesen, wandte aich Aristagoraa nach A then.

Hier hatte er be88ern Erfolg, da Athen eineraeita in engen Beziebungen

zu den Ioniern stand und als ihre Mutterstadt gait, anderaeita mit dem
Statthalter Artaphrenea bereita offen verfeindet war 3

. Die atheniache

Volkaveraanimlung beschlofs, den Ioniern zwanzig Schiffe zuhilfe zu

achicken 4
. Im Friihjahre 498 ging dieses Geschwader unter An-

1) Vgl. 8. 504, Anm. 2 und Anm. 6.

2) Die Motive der Ablehmrog des Hilfegesuches liegen auf der Hand; too

einem Zugc gegen Susa (Hdt. V, 20), der den Kleomenes wegen der grofcen Ent-

feruung abgcschreckt hiitte, war gewifs nicht die Rede. Wenn es sich auch bei

ciner Expedition zur Unterstutzung der Ionier um keinen „Spaziergang" handelte,

so war doch Kleomenes nicht ein Mann, der vor ciner weitergehenden Unter-

nehmung zuriick schreckte. Ware die Besorgnis vor dem Anwachsen der persi-

achen Macht in dem Grade, wic es B. Nicse, Hist. Zeitachr. XLIII (1880), 407

anniromt, mafsgebend fur Sparta gewesen, so wiirde die Politik, die er den

Lnkedaimoniern zuschreibt, aufserst thoricht gewesen sein. Hatten sich die La-

kedaimonier wirklich bemiiht, dem Konige keinen formellen Anlafs cum Angriffe

zu geben, so wiirde er, wie ein jeder Eroberer, eincn solchen sich einfach ge«

nommen haben. Sparta mufstc lonien , das so rasch und unerwartet wieder-

gewonnene Aufsenwerk von Hellas, verteidigen helfcn und nach Kraften zu ver-

hindern suchen, dafs die ionischcn Staclte mit ihren reichen Hilfcquellen und mit

ihrer grofsen Marine wieder in die Handc des Kouigs fielen und dessen Macht

vergrofscrten. Darum wird von den neuern Historikern die spartanischc Politik

getadelt. L. Herbst, Jahrb. f. kl. Philol. LXXVII (1858), 717. Busolt, Die La-

kedaimonier 326. M. Duncker VII*, 40. J. Beloch, Gr. Gesch. I, 348. Das
wenig Vertrauen erweckende Auftreten dea Aristagoraa heben namentlich E. Cur-

tius, Gr. Gesch. I*, 618 und Ad Holm, Gr. Gesch. II, 7 hervor. Letzterer weist

auch auf die Abneigung dea Kleomenes gegen Uberseeische Unternehmungen

hin- Uber die fur die spartanische Politik mafsgebende Bedeutung der peloponne-

sischen Verbaltnisse , namentlich der Beziehungen zu Argos und zu den Bundes-

genossen, vgl. Busolt, Jahrb. f. kl. Philol. CXXIX (1884), 154 ff.

3) Hdt. V, 97, 9. Uber die Verfeindung mit Artaphrenea vgl. S. 537, Anm. 2.

4) Hdt. V, 97, 18 bemerkt dazu : avtat di at vies op/ij xaxviv iyivovxo 'EXXrpi

re x«* paQpa'Qoiot, wogegen Bich Plut. Jifpi 'R. xax. 24 (Eth. 861) wendet.
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fuhrung des Melanthios nach Miletos in See. Aufser den Athenern

sandten vom Mutterlaude nur noch die Eretrier, die seit alter Zeit mit

den Milesiern befreundet waren, fiinf Trieren den Ioniern zuhilfe.

Aristagoras beschlofs, mit den in Miletoa versammelten Streit-

kraften einen plotzlichen Schlag gegen Sardeis, den Mittelpunkt der

persischen Herrschaft im westlichen Kleinasien, zu ftihren, bevor Otanes

und die anderen persischen Heerfuhrer ihre Truppen herangezogen und

sich mit Artaphrenes vereinigt hatten *. Er selbst blieb in Miletos zu-

rtick und ernannte seinen Bruder Charopinos und einen gewissen Her-

mophantos zu Feldherren dor Milesier. Die Flotte brachte das ionische
"

Heer nach Ephesos, von wo Sardeis bequem in Jdrei Tageraarschen zu

erreichen war a
.

Wahrend die Schiffe bei Koresos im ephesischen Gebiet zurtick-

blieben, zogen die Ionier mit ihren Verbiindeten das Kaystros-Thal auf

Nebenwegen aufwarts, uberschrittcn den Tmolos und gelangten nach

Sardeis s
. Widerstandslos fiel die Stadt in ihre Hande, indessen die

Burg, auf die es am meisten ankam, hielt Artaphrenes stark besetzt.

Auch die Stadt mufsten die Hellenen bald wieder aufgeben. Ein

Soldat zilndete ein Haus an; rasch griff das Feuer in verheerender

Weise um sich, da die meisten U&user nur aus Kohr bestanden und

selbst die aus Backsteinen erbauten mit Rohr bedeckt waren. Bei

dem gewaltigen Brando ging auch das ganze Heiligtum der Landes-

gottin Kybele in Flammen auf, was die Lyder in ihren religiosen Ge-

i iihlen verletzte und gogen die Hellenen verbitterte *. Das Feuer ver-

breitete sich namentlich im Umkreise iiber die aufseren Stadtteile, so

dafs den in der Stadt zuriickgebliebenen Lydern und Persern jeder

Ausweg ins Freie abgeschnitten wurde. Sie drangten sich auf dem

vom Paktolos durchflossenen Marktplatze zusammen und setzten sich

gegen die Ionier zur Wchr. Zugleich erhielten diese die Nachricht

von dem Anraarsche stiirker persischer StreitkrUfte. Unter diesen Um-

standen raumton sie Sardeis und traten den Riickzug an. Allein bei

Ephesos wurden sie von den persischen Heerfiihrern Daurises, Hymaies

und Otanes erreicht und in einer Schlacht unter schweren Verlusten

1) Hdt. V, 102, 4; 101, 17. Vgl. Duncker, Geach. d. Altert. VII5
, 43, der

darauf aufmerksam raacht, dafs, da bald nach der Ankunft der Ionier in Sardeis

starke persische Streitkriifte zum Entsatzc erschienen, die Befehle zur Vereinigung

der Truppen mit Artaphrenes bereits vor dem Abmarsche der Ionier von Ephesos

ergangen sein miissen.

2) Hdt. V, 54. Xen. Hell. Ill, 2, 11.

3) Hdt. V, 100.

4) Hdt. V, 101-102.
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auf ihre Schiffe zuriickgeworfen l
. Die Triimmer des geschlagenen

Heeres waren ohne Halt, die Mannschaften zerstreuten sich in ihre

Stadte Auch das athenische Geschwader fuhr nun nachhause, und

die Athener verweigerten jede weitere Unterstutzung , obschon sie Ari-

8tagoras dringend darum ersuchte s
. Die Eretrier blieben dagegen in

Ionien und beteiligten sich an den weitcren Kampfen 4
.

Die Jonier setzten trotz der grofsen Niederlage den Krieg fort,

denn sie hatten sich gegen den Konig zu schwer vergangen, als dafs

sie auf nachsichtige Behandlung hatten rechnen diirfen 6
. Ihre Flotte

-segelte nach dem Hellespontos und gewann alle Stadte bis Byzantion

und Kalchadon. Ebenso schlosson sich die Aiolier am elaitischen

Meerbusen und in der Troas dem Aufstande an 6
. Dann fuhr die

Flotte nach der Sudwestkiiste Kleinasiens. Die Ionier hatten hier den-

selben Erfolg wie am Hellespontos. Der grofste Teil Kariens verbundete

sich mit ihnen, und selbst die Stadt Kaunos, die sich friiher durchaus

ablehnend verhalten hatte, machte nun mit ihnen gemeinsame Sache.

Die Verbrennung von Sardeis war nicht ohne ticfen Eindruck geblieben

und scheint hier, wie uberall, wo man iiber den Verlauf der Ereignisse

nicht gehorig unterrichtet war, als ein Zeichen der Erschiitterung der

1) Hdt. V, 102. Herodotos sagt, dafs ol lh'gam ol ivtof "siXvoe voftovi S/orrfc

nach Sardeis zuhilfc hcrangezogen waren. Aus Kap. 116 ersieht man, dafs cs

Otanes, Hymaies und Daurises waren, die orQarnyoi genannt werden. Es konnen

das keine Satrapen gewescn sein. Vgl. Krumbholz, De Asiae tn. satr. pers. 22.

Otanes war Befehlshaber einer Reichsarmee, Hymaies and Daurises mussen dieselbe

Stellung gehabt haben. Vgl. S. 530, Aum. 2. Auf die Kunde vom Aufstande wer-

den naturlich Truppen aus dem Inncrn nach Kleinasien vorgeschoben worden sein. —
Charon von Lampsakos (Mullcr I, 33, 2) hatte in seinen Persika nichts von der

Niederlage bei Ephesos erzahlt, soudern nur gesagt: xai tikov ra ntQl lapJs^

tinay ret /wpif rov r«//ot»c rov (SaotXqtov' ravitt &i noi>]oatrttt inayaxa>Qovai n'( Mi-

Xtjjoy. Plutarchos ticqI 'Uq. xa*. 24, p. 861 benutzt diesen Umstand zu einem un-

begriindeten Angrifie gegen Herodotos.

2) Hdt. V, 102.

3) Hdt. V, 103. Es ist ganz ungewifs, ob die Athener die Sache des Auf-

stande* verloren gaben (Duncker VIP, 45) oder ob sie von den Ioniern irgendwie

verletzt wurden (Grote II, 537). Teilweise hangt die veranderte Haltung gewifs

mit einer Verschiebung der Parteiverhaltnisse in Athen zusammen. Vgl. § '20b.

4) Dafs die Eretrier blieben, ergiebt sich aus Hdt. V, 103. Was aber u. A-

Lysanias aus Mallos in der Spezialschrift Uber Erctria iiber ihren Anteil an den

Kampfen berichtete (Plut. negi 'Hgod. xax. 24, p. 861), beruht teils auf schlechtCT

Erfindung, teils auf willkurlicher Umgestaltung und Veranderung der aus Hdt be-

kannten Thatsachen.

5) Hdt. V, 103, 5.

6) Hdt. V, 103, 7. Uber die aioUschen Stadte vgl. V, 122 und 123.

i

i
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§19. Die Ionier im Kampfe mit den Lydern und Persem. 545

persischen Herrschaft aufgefafst worden zu sein *. In den karischen

Stadten hielten keineswegs , wie in den hellenischen , die Dynasten

durchweg zu Persien, sondern schlossen sich teilweise dem Aufstande

an, weil im allgemeinen ihre Herrschaft uicht eine vom K6nige ver-

liehene, sondern ererbte war und die Bewegung ihnen die Aussicht

bot, die persische Oberhoheit abzuschtitteln

Zugleich traten mit den Ioniern die Kyprier in Verbindung,

deren Fiirsten sich freiwillig den Persern untcrworfen und dem Kam-
byses gegen Agypten Heeresfolge geleistet hatten s

. Im Laufe des

6. Jahrhunderts war das hellenische Bevolkerungselement auf der Insel

bestandig gewachsen und Salamis das hervorragendste Fiirstentum ge-

worden 4
. An den Fiirsten Euelthon wandte sich die fluchtige Kiinigin

Pheretirae von Kyrene und suchte von ihm, freilich vergeblich, ein

Heer zu ihrer Wiedereinsetzung zu erlangen 6
. Ein Urenkel oder Enkel

des Euelthon, Gorgos, herrschte in Salamis, als der ionische Aufstand

ausbrach 6
. Onasilos, ein jiingerer Bruder des Fiirsten, suchte dicsen

1) Hdt. V, 103. Nach Diod. X, 25 sollen die Karer, als sie iiber den Ab-

schlufs eines Biindnisses da9 Orakel (den Apollon von Didyma nach Zenob. V, 80

;

vgl. Demon bei Schol. Aristoph. Plut. 1002) befragten, den Spruch erhalten haben
:

m'tXai nut ' ifaav akxiuoi MtXr
t
oioi. Vgl. Leutsch und Schncidewin, Paroemiogr. Gr.

II, 116, 63. AHein ein solcher Spruch wurde nicht ganz zu der damaligen Situation

gepafst haben. Vgl. Joh. Rud. Pomtow, Quaestionum de oraculis caput eelectum,

Berlin, Diss. (1881), llff. Nach Zenob. a. a. 0. und Schol. Aristoph. Plut. 1002

kam der Vers schon bei Anakreon vor (Bergk, P. L. Gr. Ill*, 278, 85). Er war

zur Zeit des Aristoteles (Rose -1

,
Frgm. 557) sprichwortlich geworden. Flach , Gr.

Lyrik II, 537 bezieht ihn auf die Niederlage der Milesier im Kriege gegen Poly-

krates. Offenbar hat Diod. a. a. O. den Epboros (vgl. Frgm. 92 = Athen XII,

523') benutzt, der es liebte, durch Konstruktion gcschichtlich klingender Erzkh-

lungen die Entstehung von Sprichwortern zu erliiutern. Gutschmid, Kl. Schrift. V,

209; Ed. Meyer, Forscb. zur alten Gesch I, S. 19, Antn. 2.

2) Hdt. V, 118. 121. Persisch gesinnte Dynasten: Hdt. V, 37: VII, 98. Vgl.

Posseldt a. a. 0., S. 35 ff.

3) Vgl. S. 511, Antn. 5.

4) Duncker VP, 510.

5) Vgl. S. 532. Delphisches Weihgeschenk dea Euelthon: Hdt. IV, 162.

Miinzen des Euelthon mit einem liegenden Widder und der kyprischen Inschrift:

e. u. ve. le. to. to. se {Ei<ffX9(>\r\ms) auf der Vorderseite und einem Henkclkreuz

und der Legende: Ku (Kv\nQ(vjv]) auf der Kuckscite. Vgl. Blau, Wien. Num.

Ztschr. V, 4ff. ; Samml. der Gr. Dialekt- Inschriften I; die griechisch- kyprischen

lnschriften von W. Dcecke (Gottingen 1883), 56 ff.

6) Hdt. V, 104, 3: byrj^oc ropynv fiky rov 2uXa
t
utyiMr /JnffiMof tt'ifeXtptdf

vtwte?o< (dritter Bruder Philaon: Hdt. VIII, 11), Xtpfftoc di tuv Iiguiuov tov Et'O-

9ovio{ nnii. Nach Movers Phoenikier II, 2, 245 hatte Siromos (phonik. Hirom,

Hurom) nicht zu dem hellenischen Herrschergeschlecht gehort, sondern ware ein

Bn«olt. Ori-cliUch* G«»*c!iicht*. II. if. Ann. 35
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zum Abfalle vom Kdnige zu bewegen. Da alles Zureden nichts half,

so benutzte Onasilos eine giinstige Gelegenheit, sich mit seinen Partei-

gangern der Stadt zu beraachtigen. Wahrend Gorgos mit Hinter-

lassung eines starkon Anhanges 1 zu den Persern fliichtete, veranlafste

Onasilos (wahrscheinlich ira Winter 499/8) alle kyprischen Stadte mit

Au8nahme der alten phoenikischen Pflanzstadt Amathus sich der Er-

hebung anzuschliefsen f
.

Der Abfall der grofsen und reichen Insel hob wesentlich die Aus-

sichten der Ionier 3
. Als Onasilos Amathus belagerte , erhielt er die

Nachricht, dafs eine phoenikische Flotte mit einem starken persischen

Heere an Bord unter AnfUhrung des Persers Artybios gegen Kypros

bestimmt ware. Er bat infolge dessen die Ionier um Hilfe, und bald

langte eine bedeutende ionische Flotte in Kypros an (Herbst 498).

Bei ihrer Ankunft war indessen das persisehe Heer bereita von Kili-

kien nach der Insel gebracht worden und befand sich auf dem Marsche

gegen Salamis, w&hrend die Phoenikier die weit vorspringende Nord-

ostspitze der Insel umschifften *. Es kam zwischen den beiden Florten

zu einer Schlacht, in der die Ionier, vor alien die Samier, mit grofser

Auszeichnung fochten und den Sieg errangen 6
. Die ionische Flotte

beherrschte nun die See, aber gleichzeitig wurden die kyprischen

Fiirsten in der Ebene bei Salamis von den Persern total geschiagen.

Tyrier gewesen, tier voriibergehend die phonikische Herrschaft in Salamis wieder-

hergestellt hatte. Verroutlich ware dieser Siromos identiach mit dem von 561 bis

f>32 in Tyros berracbenden Kdnige gleichen Namens ^Hdt VII, 98; Joaepb g.

Ap. 21 ; Euseb. Chron. I, 51. Vgl. Ed. Meyer, Geacb. d. Altert. I, S. 596). Bei

der Mischung griechiBchen und phonikischen Weaens auf Kypros kann indessen

ein pbonikischer Name eines Mitglicdes einer bellenischen Herrscherfamilie nicht

befremden, und es ist auch moglich, dafs zwischen Euelthon und Gorgos noch
Sohn und Enkel regierten. Vgl. Duncker VI 6

, 511.

1) Die salaminischen Streitwagen liefsen die Kyprier im entscheidenden Moment
im Stich, und Salamis uabm nach dem Siege der Perser sofort den vertriebenen

Fursten wieder auf. Hdt. V, 113. 115.

2) Hdt. V, 104. Der Ausbruch des kyprischen Aufstandes wurde durch die

Nachricht von der Erhebung der Ionier veranlafst und ist also nicht vor Winter
499/8 anzusetzen. Anderseits bohandelt Hdt. V, 108 (vgl. 105) das Eintreffen der
Nachricht von der Verbrennung von Sardeis in Susa, die Belagerunjr von Amathus
durch Onasilos und die Ausrustung einer persischen Expedition gegen Kypros als

gleichzeitige Ereignisse.

3) Die kyprischen Stfidte waren so bedeutend, dafs sie dem Konige Xerxes
zum Zuge gegen Hellas ein Kontingent von 150 Trieren zu stellea batten Hdt
VII, 90.

4) Hdt. V, 108.

5) Hdt. V, 112.
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Die Kyprier stritten zwar tapfer, OnasiloB totete sogar den persischen

Feldherrn, indessen Stasanor, der Fttrst von Kurion, liefs wahrend des

Kampfes mit seiner Mannschaft die andern verraterischerweise im

Stich, und seinem Beispiele folgten die Streitwagen von Salamis. Das

verhalf den Persern zum Siege. Onasilos, Aristokypros, der Fiirst von

Soloi, und viele andere wurden getotet '. Die Salamier offheten ihrem

friiheren Fiirsten sofort die Thore Auf die Kunde von der ganz-

lichen Niederlage der Kyprier fuhr die ioniscbe Flotte nachhause. Die

ubrigen kyprischen Stadte wurden von den Persern belagert und binnen

kurzer Frist eingenommen. Den langsten Widerstand leistete die Stadt

Soloi, die eine funfmonatliche Belagerung aushielt. So wurden die

Kyprier, nachdem sie ein Jabr lang frei gewesen waren, aufs neue den

Persern unterthan (wahrscheinlich im Winter 498/7) s
.

k.

Inzwischen waren von den Persern auch auf dem Festlande encr-

gische Operationen zur Niederwerfung des Aufstandes begonnen wor-

1) Hdt. V, 109—114. Uber Aristokypros vgl. S. 299, Anm. I.

2) Hdt. V, 115. Gorgos regierte noch zur Zeit des Xerxes und leistete mit

einem Flottenkontingent Heeresfolge gegen Hellas. Hdt. VII, 98.

3) Hdt. V, 116, 1: Kvngnu fiiv <fi) iviavxw i\tv9tQoi ytvoptroi avnc U vim
xaredfdorXtono. Duncker VIIs

, 31 recbnet dieses Jahr vom Ausbruche des Auf-

standefl bis zur Scblacht bei Salamis und setzt letztere in das Fnibjahr des dritten

Jah res des Aufstaudes, da die ionische Flotte wahrend des Sommers nach der

Verbrennnng von Sardeis ausreichend an der Westkiiste beschaftigt gewesen ware.

Indessen die hellespontische Expedition der Ionier fand unzweifelbaft gleich nacb

dem Zuge gegen Sardeis statt und nahra nur kurze Zeit in Anspruch, denn Dau-

rises und Hymales, zwei der bei Epbesos siegreichen Satrapen (S. 544, Anm. 1),

wandten sich nach dem Siege gegen die Stadte am Hellespontos und an der Pro-

pontis, die doch erst von der ionischen Flotte zum Anschlusse an den Anfstand

veranlafst worden waren. Hdt. V, 103; 116; 117; 122. Danut Bteht es vollig im

Einklange, dafs Daurises, wahrend er mit der Unterwerfung der hellespontischen

Stadte beschaftigt war, von dem Abfalle der Rarer horte. Hdt. V, 117. Die

ionische Flotte hatte sich namlich vom Hellespontos direkt nach Karien gcwandt

und die Rarer zum Abfalle gebracht. Hdt. V , 103. Sie konnte also sehr wohl

noch im Herbste desselben Jahres , in dem Sardeis abbrannte , nach Kypros ge-

kommen sein. Das mufs man in der That nach Hdt. V, 108 und VI, 1 annehmen.

Denn als Dareios von dem sardischen Brande horte und Histiaios nach Ionien

entliefs, belagerte Onasilos bereks Amathus und bat die Ionier urn Hilfe, da or

von der bevorstehenden Ankuuft einer perfischen Expedition unterrichtet worden

war. Und als wahrscheinlich im Jahr 497 (S. 550, Anm. 3 und S. 553, Anm. 3)

die Perner ihre Operationen gegen Miletos begannen, leisteten ihnen die Ryprier

irfwori xarfoTQaufitym (Hdt. VI, 6, 8) bereits Heeresfolge. Demnach erfolgte der

Abfall der Ryprier im Winter 499/8, und ihre Unterwerfung wurde gegen Ende dea

folgenden Winters 498/7 mil der Eroberung von Soloi vollendet.

35*
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den. Die Heerfiihrer, welche bei Ephesos vereinigt die Ionier ge-

schlagen batten , trennten sich nacb dem Siege , ura in je einem be-

stimmten Bezirkc die persische Herrschaft wiederherzustellen Dau-

rises wandte sich gegen die eben abgefallenen hellespontischen

St&dte und eroberte nocb im Sommer 498 rasch nach einander Dar-

danos, Abydos, Perkote, Lampsako9, Paisos Auf dem Marsche gegen

Parion erhielt er die Nachricht von dem Abfalle der Karer. Er

tuhrte nun sein Heer nach Karien s
, aber Hymaies, der an der Pro-

[x int is oj)eriert und Kios genommen hatte, setzte an seiner Stelle den

hellespontischen Feldzug tort und unterwarf alle aiolischen Stadte in

der Troas 9
. Gegen lonien und die aiolischen St&dte am ela'itischen

Meerbusen gingen Artaphrenes und Otanes vor. Sie eroberten im

Lauf'e dea Sommers 498 Kyme und Klazomenai 4
. Durch diese raschen

Fortschritte der Perser wurde Aristagoras, „der, wie sich zeigte,

kein Mann von hoher Seele war" 5
, so entmutigt, dafs er nur noch

daran dachte, seine Person in Sicherheit zu bringen. In einer Ver-

Bammlung seiner Parteigenossen riet er eine Kolonie nach Sardinien

oder Myrkinos zu iuhren, um eine Zufluchtsstatte zu haben , wenn sie

aus Miletos weichen miifsten. Hekataios schlug dagegen vor, auf der

nahcn, von den Milesiern kolonisierten Insel Leros eine Verschanzung

als Zufluchtsort anzulegen, weil man dort leicht eine giinstige Gelegen-

heit zur Riickkehr benutzen konnte. Aristagoras entschied sich fur

Myrkinos , auf das bereits Histiaios sein Auge geworfen hatte 6
. Er

Ubertrug die Leitung Milets einem angesehenen Burger Namens Pytha-

goras, sehiffte sich mit alien, die ihm zu folgen wunschten, nach Thra-

kien ein und setzte sich in den Besitz von Myrkinos. Von hier zog

er in das Land der Edonen, um das als Verkehrsmittelpunkt wichtige,

den Strymon - Ubergang beherrschende Enneahodoi einzunehmen. Die

Edonen erhielten die Zusage freien Abzuges, benutzten jedoch die Zeit

der Waffenruhe zu einem hinterlistigen Uberfalle und erschlugen gegen

Ende des Jahres 498 den Aristagoras samt seiner Schar 7
.

1) Hdt. V, 116.

2) Hdt. V, 117.

3) Hdt. V, 122.

4) Hdt. V, 123.

5) Hdt. V, 124: »]r yrig, vig drfdete, 'jQiorayoQw 6 MiXtjoiof i//f/^V ovx dxpo;

xrX.

6) Hdt. V, 124. 125. Vgl. S. 17.

7) Hdt. V, 126: ix de rttvtqi cQfteo/utyos anoXXvrai vno SQrJxtov avrog r* d

ligiaTaynQtjf xai t aiQatog oi'ror, txoXiv ntQixar t'fitvoc xai flovXofifvtov rdv flpij/jrcur

i noonovdtov ifiirat. Die aoAi? kann nach Thuk. IV, 102, 5 nur Enneahodoi ge-
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Um dieselbe Zeit, als die aiolischen Stadte durch Hyrnaies unter-

worfen wurden, fanden blutige Kampfe in Karien statt. Die Karer

hatten von dem Anmarsche des Daurises Nachricht erhalten und bei

den „weifsen Saulen" am Marsyas, einera siidlichen Nebenflusse des

Maiandros, Stellung genommen Sie beachlossen , die Perser , sobald

aie den Maiandros Uberschritten hatten, anzugreiien , urn sie im Falle

des Sieges in den Flufs zu werfen und zu vernichten. Als der Zu-

sammenstofs erfolgte, wurde lange und heftig gestritten, bis die Perser

nach den karischen Gewahrsmannern Herodots durch ihre Uberzahl

siegten *. Die Geschlagenen fluchteten auf der Strafse nach Mylasa

und sammelten sich in dem grofsen Haine des Zeus Stratios zu La-

branda 3
. In ihrer Bedrangnis kam ihnen ein ionisches Heer zuhilfo.

Mit diesem vereinigt stellten sie sich nochmals den anrtickenden Persern

entgegen, wurden aber wiederum geschlagen. Auf beiden Seiten waren die

Verluste grofs, am meisten hatten die Milesier gelitten 4
. Beim weitern

Vordringen wurde jedoch das persische Heer auf dem Wege nach Pedasos

von den Karern unter Anfuhrung des Fiirsten Herakleides von Mylasa

wesen sein. Uber die Lage von Enneahodoi vgl. § 24. Nach Thuk. a. a. O. gehort

der Untergang des Aristagoras in das Jahr '498, 7. Vgl. S. 537, Aam. 3 auf S. 538.

Uerodotos bestimmt V, 108 die Zeit der Ereignisse bis zum Schlufs des Buches

mit den Worten: '£* y 6i >) ityytXtr} re nepi roV la^6(uiv napi paoiXia nVqif ...

xal 'larutiof ptuitifityof vnu JttQtiov t'xnui^no t'ni OaXaaany , iv tovtyt jiayri i<p

j^poVw iyiytjo r«<ft xrX. Das letztc dieser Ereignisse ist der Tod des Aristagoras.

Dann fahrt Hdt. VI, 1 fort: /fpttfrayopqc [iiv vvv '\<t)y(nv u'noOTtjaas ovtut iiXsvttf'

lottctioi Ji o AfiXt'rov ivqkvvos fiiutrtfjtvof ino JttQ((ov nagtjy t's lagdtf. Danach

ist der Untergang des Aristagoras nicht spater als Anfang Winter nach der Ver-

brennuDg von Sardeis auzusetzen. Vgl. Unger, Philol. XLI (1882), 96.

1) Hdt. V, 118. Nach eiuer brieflichen Mitteilung vermutet G. Hirschfeld,

dafs die Xevxal orijAai, bei Alabanda zu suchen waren, von wo bis zum Einflufr

des Marsyas in den Maiandros drei bis vier deutsche Meilcn leichten Weges
sind. Im Qucllgebiete des Marsyas, des heutigen Tschina, lag in der Landschaft

Idrias der Bundesort der Karer und das gemeinsame Heiligtum des Zeus Chry-

aaoreus. Strab. XIV, 060.

2) Hdt. V, 119: itapunuyv t6v MqIuvSqov xtdx lieQaitoy , iySavia ini i<u

Mccqovq nora/utu ovv(puX6v te toiai UiQOQOi ol Kapes xrX. Nach G. Hirschfeld ware

die Schacht auf dem Wege von Alabanda nach dem Maiandros in der klciuen

Ebeue wenig nordlich von diesem Orte geschlagen worden. Von dort hatten die

Karer den Bergweg iiber Alinda nach Labranda eingeschlagen. Vgl. Charles

Fellows, Account of discoveries in Lycia 58.

3) Hdt. V, 119, 8. Uber das Heiligtum vgl. Strab. XIV, 059. Plut. Quaest.

gr. 45, p. 302 a. Es sind ausehnliche Ruiuen desselben erhalten. Vgl. C. Th.

Newtou, Discoveries at Cnidus, Halikarnassus and Branchidae II, 014.

41 Hdt. V, 120, 6.
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nachts iiberfallen und aufgerieben. Daurises selbst kam urns Leben

Damit war der Angriff auf Karien vollig gescheitert l
.

Gegen Herbst 498 kam Histiaios nach Sardeis. Er hatte dureh

allerlei Vorspiegelungen den Konig bewogen, ihn nach lonien zu exit-

lassen, urn bei der Bewaltigung des Aufstandes mitzuwirken Da er

sich aber vor Artapbrenes, der ihn durchschaute und als den wahreo

Urheber des Aufstandes betrachtete, nicbt sicher fiihlte, so fliichtete er

bald zu den Chiern und veranlafste diese, ihn nach Miletos zu bringen.

AJlein die Milesier nahmen ihn nicht auf, und er mufste, nachdem ein

Versuch, nachts mit Gewalt in die Stadt einzudringen
,

lehlgeschlagen

war, nach Chios zuriickkehren. Dann begab er sich nach Mjtiieoc

und verschaffte sich daselbst acht Rriegsschiffe. Mit diesen fuhr er

nach Byzantion und nahm die aus dem Pontos kommenden ionisehen

KauiVahrer weg, sofern ihm die Mannschaften nicht Gehorsam ver-

sprachen *.

Wahrscheinlich im Fruhjahr 497 vereinigteu die persischen Feldherrec

ihre Heere, um Miletos, den Herd und die Hauptburg des Aufstandes, an-

zugreifen. Zugleich lief eine konigliche Flotte von sechshundert Kriegs-

schiften aus. Sis bestand aus Kontingenten der Phoenikier, Agyptier.

Kilikier und der eben erst unterworfeneu Kyprier. Ihren Kern bildetec

die Phoenikier, die als aire Nationalfeinde und Handelsrivalen der lonier

sich am eifrigsten bei dein Kricgszuge beteiligten 3
.

Auf die Kuude von den Beweguugen des Feindes schickten die

lonier Abgcordnete zu einem gemeinsamen Kriegsrate nach dem Pa-

nionion. Die schweren Niederlagen bei Ephesos und Labranda batten

ihnen gozcigt, dafs sic sich mit den persischen Heereu nicht messec

konnten. Sie beschlossen daher, iiberhaupt kein Heer zusamrnenzu-

ziehen. Jede Stadt sullte ihre Mauern selbst verteidigen. DagegeL

sollten die JStiidte ihre samtlichcu Kriegsschiffe bemannen und *«.

sehnell als moglich nach der Insel Lade schicken. Bei die&er lusel,

welche die Eiufahrt in den milesischen Hafeu bcherrsehte und auf der

Rhode einen sichereu Aukerplatz gewahrte, wollte man Miletos gegcu

1) Hdt. V, 121. Uber die Tbateu des Herakleides, des&en Bruder auf pmi-

scher Seite stand (Hdt V, 37), hatte seta Laridstnatm und Zeitgenosse Skylax voc

Karyanda ^Hdt. IV, 44; MUller, Geogr. gr. 1, p. XXXlIIff. ; Gutscbtuid, Rbem.

Mus. IX, 141} eiue besondere Schrift verfafst. Suid. s. v. IxrXal.

2) Hdt. V, 10G-107; VI, 1-5. 26.

3) Hdt. VI, 0, 3: avaiQatftviet yitQ ol otQamyoi ru>t> Ihoatajr xat tv no*'!

Ofti-ret aiQtaontdnv r,Xnvyov tnl lqv M»Xr,rt>y, itxXXa noXiaparit nC(>i iXtioaoyos

aanfyoi xi X. ImSomnier 498 opericrten die persischen Feldherren auf ver«chieden«>

Kriegssehauplatzeu, ihre Vereinigung gchort in das nachste Friihjahr. Vgl aucfe

S. 553, Aum. 3.
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die feindliche Flotte decken und es auf eine Schlacht ankommen
lassen l

.

Die Flotte, welche sich bei Lade versammelte, zahlte 353 Kriegs-

schiffe *. Die acht ionischen Stadte: Miletos, Myus, Priene, Samos,

Teos, Chios, Erytbrai, Pbokaia batten 283 gestellt, die Leabier 70.

Das grofste Kontingent war das chiische mit 100 Schiffen, dann kam
das milesische mit 80 und das samiscbe mit GO. Myus und das einst

so seemachtige Phokaia batten nur je 3 Scbiffe bemannt * Auf dem
ostlichen, rechten Fliigel, ihrer Stadt am nachsten, nuhraen die Miiesier

Stellung, im Zentrum standen die Cbier und Leabier, auf dem linken

Fliigel die Samier *. Die persische Flotte war dor ioniscben an Schifts-

zahl fast um das Doppelte uberlegen, trotzdein befurchtcten ihre Ad-

mirale nacb den in der Seeschlacht bei Kypros gemacbten Erfahrungen

bei eiuem sofortigen Angriffe eine Niederlage zu erleiden. Sie liefsen

daher die vertriebenen Tyrannen geheime Verhandlungen im ionischen

Lager anknttpfen 6
.

Inzwischen fanden aut Lade lange Beratungen statt. Der pho-

kaeiscbe Stratcge Dionysios fuhrte aus, dafs man bei strenger Disziplin

und tiicbtiger Einiibung der Mannschaften sicher den Sieg erringen

wiirde. Er erbot sich, den Oberbefehl zu Ubernehmen und erhielt ihn.

Aber nacb wenigen Tagen fanden die Ionier die unter der beifsen

Sommersonne den ganzen Tag hindurch fortgesetzten Ubungen zu be-

schwerlicb und aufreibend. Anderscits scheint Dionysios in seinem

Eifer zu riicksichtslos vorgegangen zu aein «. Als Befehlshaber des

1) Hdt. VI, 7. Uber die Insel Lade , die jetzt durch Alluvioaeu ; mit dem

Festlamle verbunden ist, vgl. Arrian Anab. I, 18, 4ff. Thuk. VIII, 17. 24. Rofs,

Kleinasien 137 und besonders Rayet et Thomas, Milete et le Golfe Latmique,

Paris 1877 ; H. Kieperts Karte vom westlichen Kleiuasien, Bl. X.

2) Nach Hdt. VI, 8 wttren es Triereu gewesen. Da nach VI, 7 keiu Schiff

zuhaase zuriickbleiben sollte, so batten die ioniscben Stadte bercits ausscbliefslich

Trieren gehabt. Dagegen spricbt jedoch Thuk. I, 14.

3) Hdt. VI, 8. Vier ionischo Stadte fehlteu. Klazomenai war bereits unter-

worfen worden. Hdt. V, 123, 4. Aufaerdcm vermifst man die drei Stadte an der

Nordkuste des kaystrischen Golfes : Ephesos
,
Kolophon , Lebedos. Dafs die Ephe-

sier bei Lade nicbt mitfochteu, eraieht man aus Hdt. VI, 16. Wahrscheinlich

hielten sich diese Stadte vom Aufstaude fern. Vgl. auch S. 553, Anin. 1.

4) Da die Cbier in der Seeschlacht die feindliche Linie durchbracheu und

dann vom Feinde verfolgt ihre beschadigten Schiffe auf den Straud bei Mykale

auflaufeu liefsen (Hdt. VI, 16) so war die ionische Schlachtreihe nach Norden ge-

ricbtet. Auch pflegten nach hellenischem Kriegsbrauch diejenigen, in deren Ge-

biet gestritten wurde, den rechten Fliigel eiuzunehmeu.

5) Hdt. VI, 9-10.

6) Hdt. VI, 11— 12. Vgl. die Bemerkungeu Grotes, Gep^h. Gr. IP, 546. Uber
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kleinsten Kontingents hatte er in der Flotte nicht den geniigenden Ein-

flufs, urn trotz des Widerwillens der Mannschaften seine Autoritat zu

behaupten. Die Disziplin lockerte sich; die Mannschaften lagerten auf

der Insel in Zelten und wollten weder an Bord gehen, nocb sich in

Schiffsmanovern Uben *. Wahrend so infolge des Sinkens der Schlag-

fertigkeit der Flotte die Aussicht auf den Sieg geringer wurde, gingen

die sarnischen Strategen auf die Anerbietungen ein, die ihnen von dem

friiheren Herrscber von Saraos, Aiakes, Sylosons Sohn, gemacht wur-

den. Die Strategen versprachen , beim Beginne des Gefechts die

Schlachtreilic zu verlassen , wofur Aiakes den Samiern namentlich

Schonung ihrer Stadt, ihrer HeiligtUmer und ihres Privateigenturns zu-

sicherte *.

Nun ging die persische Flotte zum Angriffe vor, und die griechiscbe

fuhr ihr in langer Reihe entgegen. Herodotos erklart sich aufser Stande,

bestimmt anzugeben, wer sich von den Ioniern in der Schlacht gut

oder schlecht gehalten hatte, weil sie sich gegenseitig beschuldigten.

Beim Beginne des Kampfes verhefsen die samischen Schiffe bis auf

11, die gegen den Befehl ihrer Strategen blieben und zur Ehre ihrer

Stadt tapfer mitfochten 3
, ihre Stellung in der Schlachtlinie und fuhren

nachhause. Dadurch wurde die linke Flanke der Ionier entblofst, und

die Schlacht war so gut wie verloren. Die Lesbier und die Mehrzahl

der Ubrigen fuhren gleichfalls davon. Die Chier kiimpften jedoch

einen phokaeischen Goldstater aua dem Anfange des 5. Jabrhunderts mit der

Aufschrift ZWNY {1IOZ) vgl. Bd. I
8

, 375, Anm. 3 und dazu die Bemerkungen

R. Mcisters, Pbilol. XLIX = N. F. Ill, 611.

1) Hdt. VI, 12, 22 ft

2) Dafs eine Ubereinkunft zwischen Aiakes uud den samischen Strategen ge-

schlossen wurde, berichtet Herodotos VI, 13 (vgl. 14, 10; 22, 2) als Tbatsache,

wenngleich er sie damit zu entschuldigen sucbt, dafs die Samier erst dann auf die

Anerbietungen des Aiakes eingegangen waren, als sie sich iiberzeugt batten, dafs

die Ionier uichts Tiichtiges leisten wollten, und ein Kampf gegen die Ubermacht
des Grofskonigs fernerhin aussichtslos ware. Auf den Inhalt der Ubereinkunft ist

zu schliefseu aus VI, 13, 12: iv xiydn inoievvio n$Qino^9m ra rt Iqd rd

0<ptxSQa xal id Xdux und 25, 4: IttfifotOi /uovrotot itov unoctdvtaty tin 6 Jaotiov cfur

ir
ty ixXenpiv tcoV vetov rjjV iv ift vavfiaj[ig our* ij ttoAj; otre id Iqu ivent>r

l
o&').

.Herodotos stcllt es freilich nicht als Tbatsache hin, dafs die Samier auf Grund
des Abkommens mit Aiakes die Schlachtreibe verliefsen (vgl. VI, 14, 2), da

aber our 11 samische Schiffe gegen den Befehl der Strategen zuriickblieben

und mitfochten, 8o war ohne Frage der Vorwurf des Verrates begruudet, den He-

rodotos mofc'lichst zu entschuldigen uud zu verschleiern sucht. Vgl. Steins Einleit

zu Hdt. Ausgabe I* (1877), 10.

3) Diesen M'^nern errichteten die Samier spater eine Denksaule mit iliren

Namen, welche Hcro.**otos sab. Hdt. VI, 14.
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mit grofster Standhaftigkeit und AuBzeichnung. Mit wenigen Bundes-

genossen durchbrachen sie die feindliche Linie, eroberten viele SchiflFe,

verloren aber auch die Mehrzahl der ihrigen. Mit den noch sectiichtigen

Schiffen fliiehteten sie nach ihrer Insel, die Ubrigen liefsen sie, vom
Feinde verfolgt, bei Mykale auf den Strand laut'en. Die Mannschaften

von den letztern suchten sich iiber Land nach Chios zu retten. Auf
ihrem Marsche kamen sie nachts in das Gebiet von Ephesos , wo
gerade die Frauen ein thesmophorisches Fest feierten. Die von ihrem

Geschickc noch nicht unterricliteten Ephesier solien sie fUr Rauber ge-

halten haben, die es auf die Frauen abgesehen hatten. Sie fielen mit

aller Macht iiber die Chier her und erschlugen sie l
. Tapfer hatte sich

in der Schlacht auch Dionysios gehalten. Als alles verloren war,

segelte er geradewegs nach Phoenikien, versenkte dort phoenikische

Handelsschiffe und fuhr dann mit reicher Beute nach Sicilien, wo er

gegen Karthager und Etrusker Seerauberei trieb *.

I.

Nach dor Schlacht schlossen die Perser Mile to s von der Land-

und Seeseite ein und begannen wahrscheinlich im Sommer 497 3
,

1) Hdt VI, 15—16. Die Geschichte von der Vernichtung der Chier ist durch-

aus raiselhaft. Eine Aufklarung des angeblichen MiraverstiinduisBes sollte doch

bei gutein Willen der Ephesier moglich gcweaen aeiu. Hdt. VI, 16 sagt: foVroiF

tijai yvya^X m'i69i (uicht tiCv) dcopotf oritur. In Attika wurde das eigentliche

Thesmophorienfcst im Pyanopsion, also etwa Ende Oktober oder Anfang November,

gefeiert. Aber nach Hdt. VII , 12 hatten die Ionier dem Diouysios nur sicben

Tage lang Folge geleistet , darauf ware Disziplinlosigkeit eingetreten. Die

Perser werden schwerlich bis zum Spiitherbat oder bis zum Beginne des Winters

gewartet haben. Xeu. Hell. V. 2, 39 redet vom &t<sf*aipoQiaZtiv der thebauiachen

Frauen im Oigot, in der heifsen Jahreszeit. Auch in Attika gab es eiu im Skiro-

phorion (JuniJuli) gefeiertea, rait Jf?« zu Ehrcn der Demeter verbundcnes Frauen-

fest, auf das der Ausdruck ^Ba^tofpoQu'^tiv angewandt wird. Schol. Aristoph.

The8m. 834; Steph. Byz. s. v. axigoi. Vgl. dazu C. Robert, Hermes XX, 364;

Erw. Rohde, ebcnda XXI, 116; A. Mommsen, Bursians Jahresb. 1887 III, 371ft.;

vgl. auch S. 219 Anm.

2) Hdt. VI, 17.

3) Uber die Zeit vgl. S. 537, Anm. 3; S. 548, Anm. 7 und 8. 550, Anm. 3.

Beloch, Gr. Geach. I, 353 verlegt die Schlacht bei Lade erst in den Sommer 394

und sagt, es bediirfe keiner Bemerkung, dafs sie nicht drei Jahre vor dem Falle

Milets atattgefunden haben koune. Aber die Vereinigung der persischen Heer-

fiihrer gegen Miletoa schlofa Bich nach Hdt. VI, 6 otfeubar unmittelbar an die

getrennten Operationcn im Jahre 498 an (vgl. S. 550, Anm. 3). Wenn die Perser

in den Jahren 497, 496 und 495 nicht vor Miletos beschaftigt waren, so bleibt in

der Folge der Kriegsereignisse eine Liicke, die auch Beloch nur fur 497 auszufullen

vermag.
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mit der Belagerung. Erst im sechsten Jahre nach dem Ausbruche

des Aufstandcs, gegen Herbst 494, gclang es ihnon unter An-

wendung von allerlei Belagerungsraaschinen und nach Untergrabung

der Mauem die Stadt einzunehmen !
. Die meisten Manner wurden

getbtet, die librigen nebst Weibern und Kindern gefangen genommen

und nach Susa vor den Konig gefuhrt, der sie ohne weitere Strafe in

der Stadt Atnpe am unteren Tigris ansiedelte *. Vom mileaischen Ge-

biet behielten die Perser das Land um die Stadt und in der Maiandros-

Ebcne selbst, den gebirgigen Teil gaben sie den Karern von Pedasos 5
.

Der Tempel des Apollon zu Didyma mit seinen kostbaren und denk-

wurdigen Weihgeschenken wurde auageplundert und verbrannt 4
.

Kasch ging cs nun mit der Wiederherstellung der persischen Herr-

schatt vorw&rts. In Samoa hatten „diejenigen, die einiges Vermogen

besafsen", das Verhalten der Strategen durchaus gemifsbilligt und gleich

nach der Schlacht bei Lade auszuwandern beschlossen, ehe die Perser

mit Aiakes nach der Insel kamen. Da erhielten die Ionier von den

Zauklaiem eine Aut't'orderung an der Kale Akte in Sicilien cine Ptianz-

stadt zu begrunden. Dieser AuiVordei ung leisteten jene Samier Folge

und wanderten mit den Milesiern, welche cntkoramen waren, nach Si-

cilien aus s
. Die phoenikische Flotte brachte den Aiakes als einen

n Hdt. VI, 18.

2) Hdt. VI, 19; 20; 22: MiXrlt0g ptr vw .WtAijoiW r^utaxo.

3) Hdt. VI, 20, 5.

4) Hdt. VI, 19, 5. Bei Strab. XIV, 634 wird die Vcrbreunung des Branchiden-

Heiligtums, sowie der andern Tempel in den abtriinnigcn Stiidten, wovon Hdt. VI,

25 und 32 spricht, irri^erwcise dem Xerxes zugeschrieben. Vgl. Fr. Leo, Verhdl

der 32. Philol. Vers. (Wiesbaden 1877), 68. Damals wurde unzweifelhaft auch der

eherne Apollon mit dem Hirsch in der rechten und dem Bogen in der linken Hand,

das beriihmteste Werk des Kanachos von Sikyon, als Beutestiick von Didyma
nach Egbatana gcbracht. Paus. I, 16, 3. Vgl. II, 10, 5; IX, 10, 2; Gclzcr, I>e

Brancbidis 16; Ovcrbeck, Gescb. d. gr. Plaat. 1\ 108; M. Friinkel, Arcb. Zeit. 37,

89; E. Petersen ebend. 38, 22 und 192.

5) Hdt. VI, 22: £a
t

u(uty <Jc Total r» f/ot»ai ro piy ig rovg M^ovg 4x rwv

OTQ<nqyc3y Ttov otpexfQtoy notqSly ovdttjitws ijptaxe, iddxte d'e ftera f ij» vavpa-
Xil" uvrixa povXevo/jtvoiot ngiv n o<pi 4g i^y ^oi^r,y dmxto&at Ainxta ig tinotxiqt

ixnXmv xrX. VI, 25: pexd <fi tijV vavfta^lt
k
v tip vnlo MiXtjrov ytvoutyijv +o«-

ytxeg xtXn-auvxcav flegaitvy xai^yov ig Iduov Aidxea xxX. Darnacb hatteu die

Pbocnikier noch vor der Einnahme Mileta den Aiakes zuruckgefUhrt. Allein dann
hcifst os bei Hdt. VI, 22, 12: xovxtuy (layxXu(u)y) <ov imxaXtouiytuy ol Zatuot

fiovyot'luiruty iatnXtjitav, air ai atft \hXnatwv ot ixntqevydxa (vgl.Thuk. VI, 4, 5),

d. b. oftenbar die bei der Einnahme der Stadt entuommeuen Milesier. Feruer

kamen die Samier nach Lokroi Epizephyrioi, als bercits in Khegion Anaxilas

regierto, also nicbt vor dem Jahre 494 (Diod. XI
,

48). Sie werden also wohl
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um den Konig wohl verdienten Mann nach Samoa zurtick. Die Samier

wurden aliein von alien Aufstandischen mit Schonung behandelt. Ihre

Stadt und ihre Heiligtiimer blieben unversehrt Auch die Karer
unterwarfen sich gleich nach dem Falle von Miletos teils freiwillig,

teiU wurdeu sie mit Gewalt bezwungen K

Die persische Flotte uberwinterte bei Miletos und lief im Friih-

jahre 493 aus, um die Unterwerfung Ioniens zu vollenden * Gleich-

zeitig operierte an der Kiiste des Festlaudes ein Heer unter Harpagos.

Die Stadte wurden ohne erheblichen Widerstand unterworfen und samt

ihren Tempeln in Brand gesteckt 8
. Einen ernsteren Kampt' hatte Har-

pagos mit Histiaios auszufechten, der nach der Schlacht bei Lade mit

seinen lesbischen Schiffen den Hellespontos verlassen und die durch

die Niederlage stark erschopften Chier unterworfen hatte. Dann war

er mit einem betrachdichen , aus Ioniern und Aioliern zusammcnge-

brachten Heere gegen Thasos gezogen, aber auf die Nachricht, dafs die

persische Flotte in See gegangen ware, nach Lesbos zuriickgekehrt.

Von dort setzte er aus Mangel an Lebeusmitteln mit seinem Heere

nach dem Festlande uber, um in der fruchtbaren atarneitischen Land-

schatt und in der Ebene des Kai'kos Getreide zu mahen 4
. Bei Malene

im Gebiet von Atarneus stiefs er auf Harpagos. Es entwickelte sich

ein langes, hartnackiges Gefecht, in dem die Perser Bchliefslieh durch

einen Keiterangriff siegten. Histiaios selbst wurde gefangen genommen

und in Sardeis auf Befehl des Artaphreues liingerichtet b
.

lnzwischen unterwarf die persische Flotte in rascher Folge Chios,

Lesbos und Tenedos. Als Miltiades, der Fiirst der Cherronesiten B
, von

der Ankunft der Phoenikier in Tenedos horte, belud er fiinf Schiffe mit

seiner Habe und schiffte sich in Kardia mit seiner Familie nach Athen

ein. Er entkam gliicklich, jedoch fiel ein Schiff mit seinem altesten

gleich nach der Schlacht bei Lade sich zur Auswauderung entechloBsen, aber ihreu

Beschlufs erst uach dem Falle Milets , desscn Bclagerung die persischeu Streit-

krafte bescbaftigte, ausgefubrt habeu.

1) Hdt. VI, 25.

2) Hdt. VI, 31.

3) Hdt. VI, 3*2, 8: r«? 7ioiU«<r ivkiiiunqaoav uvtoioi toioi ipotoi. Alle Stiidte

wurden jedoch sicherlich nicht vbllig zenturt. Vgl. VI, 42, 5. Duncker VII 5
,
69.

Uber griechische Ubertreibuugeu des persischeu Strafgerichts
,
vgl. Grote, Gesch.

Gr. (2. Aufl.) II, 560.

4) Hdt. VI, 26-28. Uber die Fruchtbarkeit der Landschaft vgl. Strab. XIII,

02 sq. Sie war damaU im Bcsitze der Chier. Hdt. I, 160; VIII, 106.

5) Hdt. VI, 29-30.

6) Vgl. S. 531.
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Sohne Metiochos den Phoenikiern in die Hande. Metiochos wurde vor

den Konig gefiihrt, der ihn grofsmiitig behandelte '.

Von Tenedos wandte sich die konigliche Flotte nach dem Helle-

spont und zwang im Vorliberfahren einen Teil der cherronesitischen

Stadte zur Ubergabe. Dann schiffte sie an der Nordkttste der Pro-

pontis weiter uud unterwarf alle Stadte von Leuke Akte bis Perinthos

und Salymbria. Die Byzantier und Perinthier wagten keinen Wider-

stand ; viele von ihnen wanderten nach Mesambria aus s
. Kyzikoa

batte sich bereita dem Satrapen von Daskyleion, Oibares, einem Sohne

des Megabazos, ergeben. Prokonnesos und Artake wurden nieder-

gebrannt. Schliefalich kehrte die Flotte von ihrer Rundfahrt in der

Propontis nach der Cherronesos zuriick, wo sie die ubrigen Stadte mit

Ausnahme von Kardia unterjochto und brandschatzte 3
.

Noch im Sommer 493 begann Artaphrenes mit der Neuordnung

lonienB und entfaltete eine hochst wohlthatige Wirksamkeit 4
. Er ent-

bot Abgeordnete der ionischeu Stadte nach Sardeis und zwang sie zur

Abschliefsung von Vertragen, welche den Landfrieden Bicherten. Die

Ionier sollten iernerhin ihre Streitigkeiten auf rechtlichem Wege aus-

tragen und sich nicht mehr unter einander befehden 5
. Durch die

VerwUstungen des langen Krieges waren die einzelnen Stadte in ver-

schiedenem Grade betroffen worden. Artaphrenes liefs daher das Land

neu vermessen und die Grundsteuer regulieren 6
. Im ganzen blieben

die Steuersiitze fast dieselben , wie vor dem Auf'stande 7
, und diese

Satze galten noch zur Zeit Herodots, wenngleich sie damals infolge der

Aufnahme der ionischen Stadte in das attische Reich nur zum gering-

1) Hdt. VI, 41; 104.

2) Hdt. VI, 33. Vgl. S. 490, Anra. 1.

3) Hdt. VI, 33.

rov iov titoe. Vgl. S. 537, Anin. 3. Nach Diod. X. 25, 2 soil Hekataios als

Abgesandter der Ionier den Artaphrenes zu einer mafsvollen und ver-

sohnenden Politik bestimmt haben. Da er von der Erhebung abgeraten hatte, so

eignetc er sich allerdiugs zur Verinittlerrolle, aber es ist moglich, dafs blofs eine

Erfindung des Ephoroa vorliegt, und sebr unwahrscheinlich, dafs allein die Vor-

stellungen des angeaehenen Milesiers fur die Politik des Satrapen mafsgebeud

5) Hdt. VI, 42.

ft) Vgl. S. 51 H, Anin. 1.

7) Hdt. VI, 42, 12: itux^ianv <fe aXtJ6y xar<< ravin rti xai jiQouqov e?/or.

xai oift t itvia fii* tiQr
tvuut rjy. Imraerhiii war bti der Erachopfung des Landes

die Steuer driickender als friiher. Vgl. Dunckcr VII\ 69.

waren.
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sten Teil wirklich erhoben wurden Die Stftdte behielten auch ihr

Stadtrecht *, mufsten jedoch die Tyrannen wieder aufnehmen 3
.

§ 20

Die Unternehmungen des Dareios gegen Hellas.

Cbersieht Hber die Quellen.

Von den Persika des Charon von Lampsakos und andern altera

Geschichtserzahlungen hat sich fast nichts erhalten *. Unsere Haupt-

quelle fUr die Kriegszttge des Mardonios und des Datis und Artaphrenes

ist Hdt VI, 43ff.; 9lff. Die Erzahlung Herodots lafst allerdings

vieles im Dunkeln und behandelt die militarischen Dinge in unzulang-

licher Weise, sie empfiehlt sich aber durch ihren ruhigen, sachlichen

Ton und ihre ungeschminkte Kiirze. Sie ist durchsetzt mit Legenden,

die der Geschichtschreiber aus der miindlichen Uberlieferung seiner

Zeit schopfte \ Diese Uberlieferung hatte nicht blofs vielfach eine

sagenhafte Gestalt angenommen, sondcrn sie stand auch unter dera Ein-

flusse des damaligen gehassigen Parteitrcibens. Herodotos uimmt die

Alkmeonidrn gegen die Beschuldigung des Hochverrats energisch in

Schutz e
. Was er von Miltiades erzahlt, scheint inindestens zum grofsen

Teil aus philaidischer Farailientradition zu stanimen 7
. Die Erzahlung

Herodots ist frei benutzt und mit einigen unzuverlassigen Einzelheiten

bereichcrt bei Plat on, Menex, p. 240 und Num. HI, 608 ".

Theopompos (Frgm. 167, Muller I, 306) reagierte gegen die

ubertriebene Verherrlichung des Sieges durch die Athener, welche

bei jeder Gelegenlieit aui' ihre Grofsthat zuriickkamen. Er gchorte

wahrscheinlich zu denjenigen, welche die Schlacht zu einem kurzen

1) Hdt. a. a. 0. (vgl. Diod. X, 25). Thuk. VJ11, 5. 18.

2) Diod. X, 25, 3: tinidtoxs ru» :c youov( rni{ noXtat xrk

3) Das folgt aus Hdt VI, 43, 14.

4) Bruchstiick aus der Erzahlung Charons vom Zuge des Mardonios: Athen.

IX, 894 E = Frgm. 3 Miiller Frgm. Hist, Gr. I, 32. fiber Charon vgl. Bd. I
9

,

S. 150, Anm. 3.

5) Hdt. VI. 98, 4 ; 117, 15; 118, 2.

6) Hdt. VI, 121 ff. ; vgl. A. Kirchhoff, Uber die Abfassungszeit d. herodot.

Geschichtsw. 57 ff.; A. Bauer, Die Entstchung der herod. Geschichtsw. 128 ff.;

Themistokles 16ff. — Uber den Charakter und Wert dieser Uber-
lieferung im allgemeinen vgl. N. Wecklein, Uber die Tradition der Perser-

kriege, Ber. d. bayer. Akad. 1876, S. 235- 314.

7) Vgl. K. W. Nitz«ch. Rhein. Mus. XXII (1872), 243.

8) Auf Hdt. geht auch die Deklamation des Rhetors Choricius MiXuddqs

zuriick, welche R. Foerster aus dem Codex Matritensis, Nr. 101 abgcschrieben hat.
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Landungsgefecht herabsetzten (Plut. d. Herod, malign. 27). Das ent-

sprach der medischen Uberlieferung, welche die Niederlagen in den

helleniachen Kriegen mdglichst zu verBchleiern suchte. Vgl. Dion.

Chrysost. Or. XI, Bd. I, p. 365 Reiske. Was Plutarchos a. a. O. gegen

die Darstellung Herodote einwendet, beschrankt sich im ganzen auf

allgemeine Phrasen ohne Wert.

Ephoros ist ohne Zweifel von Nepos Miltiades 4— 5, Iustin II,

9 und Diod. X, 26 benutzt worden. Obwobl Iustin, der im ganzen

eine verdorbenere Uberlieferung bietet, mehrfach von Nepos abweicht,

so stimmt er doch in charakteristischen Einzelheiten mit ihm iiberein *.

In beiden Quellen blickt die Erzahlung Herodote durch. Offenbar hat

Ephoros dieselbe in seiner Weise frei bearbeitet, indem er sie willkiir-

lich oder mit Rucksicht auf eine atthidographische Quelle veranderte,

mit Erfindungen oder unzuverlassigen Einzelheiten bereicherte und

wunderbare Ziige beiseite liefs oder rationalisierte *. Die Differenzen

1) Iustin hat ubertriebenere Zahlenangaben als Nepos, es tritt ferner bei ihm

Hippias als auctor belli in den Vordergrnnd, w&hrend ihn Nepos beiseite lfifet.

Anderseits stiefoen nach beiden Quellen im Gegensatze zu Hdt. die Plataier za

den Athenern, als diese noch in der Stadt waren , feruer veranlafste Miltiades

(worliber Hdt. nichts sagt) die Athener, sich nicht in der Stadt zu verteidigen,

sondern auszuriicken. (Daher wird auch die von Hdt. erzahlte Debatte der Feld-

herren noch in die Stadt verlegt. Hier ist der Einflufs des in einer Atthis iiber-

lieferten </-ij>»<f/"« des Miltiades bemerkbar. Aristot. Rhet. III. 10, p. 1411a, v. 10;

Demosth. d. f. leg. 303; Plut. Quaest. conv. I. 10, 3, p. 628 f.). Endlich wird

hier, wie dort die grofee Kampfeslust des Heeres und das Drangen des Miltiades

auf rasches Ausriicken hervorgehoben.

2) Uber die Arbeitsweise des Ephoros vgl. Bd. I*, 157. Uber die Beriick-

sichtignng einer Atthis vgl. die vorhergehende Anm. Die Benutzung des Epho-

ros durch Nepos in der Vita Milt, steht fest durch Frgm. 107 (= Steph Byz.

s. v. 77«poc) und Nep. Milt. 7. Iustin II. 9, 10 stimmt auffallond mit Isokr.

Paneg. 86—87 iiberein. Fiir seinen von Hdt. abweichenden Bericht uber die pa-

rische Expedition des Miltiades (Frgm. 107) hat Ephoros keineswegs aus

einer beachtenswerten , von Hdt. unabhangigen Quelle geschopft , sondern nur,

wie er es auch sonst zu thun pflegte, eine sich an die Angaben Hdts. anlehuende,

anscheinend geBchichtliche Erzahlung komponiert, urn die Entstehung der sprich-

wortlichen Redensart avanagiaCtty (nach parischer Art haudeln, d. h. einen Ver

trag brechen) zu erklaren. Vgl. Gutschmid, Kl. Schrift. V, 209; Ed. Meyer.

Forsch. zur alten Gcsch. I, S. 19, Anm. 2. Mit Nepos und Iustin beruhren sich

mehrfach einigc Suidas-Artikel, in denen ephoreisches Gut steckt Auch

nach Suid. s. v. 'lnn(a(
y
Art. 1 , war Miltiades der Urheber des Auszuges. Di«

Starke des athenischen Heeres belief sich nach Nepos auf 9000 Mann, wozu 1000

Plataier kamen (Iustin hat 10000 Athener und 1000 Plataier), dieselbe Angab<>

findet sich bei Suid. Plut. Parall. 1, p. 305 b; Schol. Aristoph. Ritt. 781. Dm
war also die Zahl des Ephoros. Suid. s. v. KvyafyetQoe deckt sich mit Iustin II.
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zwischen Nepos und Iustin erklaren Rich dadurch, dafs weder dieser

noch jener (d. h. Trogus Porap. oder vielmehr dessen Quelle) sich

strenge an seine Vorlage hielt, uiid Nepos noch aus einer andern Quelle

schopfte.

Bei Plutarch os ist in der Biographic des Aristeides 6 eine, sei

es mittelbare, sei es — was wahrscheinlicher ist — unmittelbare Be-

nutzung Hdts. erkennbar. Die Einzelheiten bei Plut, die sich nicht

bei Hdt. finden und wesentlich die Hervorhebung der Personliehkeit

des Aristeides betreffen, sind teils zweifellos ungeschichtlich , teils ganz
unzuverlassig und stammen aus einer auf Effekt bedachten, schlechten

Quelle, die jUnger als Ephoros gewesen sein mufs l
.

Einige Anhaltspunkte bieten endlich die Angaben ttber das die

Schlacht.bei Marathon darstellende Gemalde in der Poikile. Paus. I,

15, 3. Vgl. Ps. Demosth. g. Neaira 94. Aisch. g. Ktes. 186. Plin.

H. N. XXXV, 8. Schol. Arist. Ill, p. 566 D. Vgl. Jahn, Arch. Aufs.

1 6 sqq.

Uber den spartanisch-argeiischen Krieg berichtet Hdt.

VI, 19. 76—84. Auf Herodotos geht zuriick Paus. Ill, 4, 1. Vgl.

O. Pfundtner, Die historischen Quellen d. Pausanias, Jahrb. f. kl. Philol.

9, 16. Der auf das Werk des Paroimiographen Demon (vgl. S. 9, Anna. 3) zu-

riickgehende Suidas-Artikel /wpis Inntis ist mit der Bescbreibung der Schlacht

bei Nepos unvereinbar , dagegen widerspricht ihm nichts , was sich bei Tustin

findet. Der Artikel tragt iiibezug auf die Rolle der Ionier und die Konstruktion

einer anscheinend geschichtlichen Erzahlung zur Erklarung eines Sprichwortes so

sehr das Gepragc des Ephoros, dafs derselbe wahrscheinlich auch in dienem Falle

die Quelle Demons gewesen ist (vgl. S. 545, Anm. 1). Die fur den Suidas-Artikel

cbarakteriBtischen Baume treten iibrigens auch bei Nepos hervor. Vgl. fiber

Ephoros als Quelle des Nepos , Iustin , Diodor. und vod Angaben bei Suidas

:

Eudemann, Beitr. znr Kritik des Ephoros (Marburg 1881, Diss.), S. 12;

H. No the, Do pugna Marathonia (Leipzig 1881, Diss.); Gutschmid, Klein.

Schrift. V, 170. 201. 211 flF. — Vgl. auch die Zusammenstellung bei Hanow, Die

Lakedaemonier und Athener in den Perserkriegen I. Anklam 1885 Progr. und die

AusfUhrungen von H. Del brtick , Die Perserkriege und die Burgnnderkriege (Berlin

1887), S. 257. D. sucht nachzuweisen (S. 68 ff.), dafs Nepos nach Ephoros eine

militarise!) glaubhaftere Darstellung gabe als Hdt., ohne jedoch dem Ephoros eine

hdhere Autoritat zuznschreiben. Er weist nur darauf hin, dafs man scbon eine

der seinigen abnliche Ansicht im 4. Jahrhundert hatte.

1) Nach Ad. Schmidt, Perikleisches Zeitalter II , 279 hatte Plut. Aristeid. 5

nicht Hdt benutzt, sondern Idomenens von Lampsakos (vgl. die Qnellenuber-

sicht zu § 21) ausgeschrieben. Idomeneus gehorte allerdings zu den Hauptquellen

Plutarchs fur diese Biographie, aber er hat sicherlich auch unmittelbar aus Hdt.

gescbopft. Vgl. A. Haebler, Quaest. Plutarcheae duae (Leipzig 1873, Diss.) 24;

H. Nothe, De pugna Marathonia (Leipzig 1881, Diss.), S. 6.
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XCIX (1869), 444 ff. A. Kagi a. a. O. 469. Paus. II, 20, 8—10
(vgl. Suid. s. v. TtXtatXXa) berichtet nach irgend einer Periegese iiber

die romantische Geschichte der Telesilla und die Verteidigung von

Argos, dio in anderer Fassung unter Benutzung der Argolika de9 So-

krates von Plut. de mul. virt 4, p. 245 erz&blt wird. Vgl. Polyain

VIII, 33. Vgl. Wernicke, De Paus. stud. Herod. (Berlin 1884) 15 und

dagegen Kalkmann, Pausanias (Berlin 1886) 136.

OUersieht Uber die neuere Lltteratur.

Allgeraeine Darstellungen: Mitford, Hist, of Gr. II Chap.

7; Thirlwall, Hist, of Gr. II Cap. 14; B. G. Niebuhr, Vortr. uber alte

Gesch.
,

hersausg. von M. Niebuhr (Berlin 1847) II, 385 ff.; Grote,

Hist, of Gr. IV, Chap. 36 (deutsche Ubers, 2. Aufl., Berlih 1881,

Bd. II, Kap. 36); E. Curtius, Gr. Gesch. I 5
,

626ff; II 5
,

iff; Cox.

Hist, of Gr. I. 410sqq. M. Duncker, Gesch. d Altert. VII s
, 72 ff.;

Leop. v. Rancke, Weltgeschichte I, 1, 218ff ; Ad. Holm, Gr. Gesch.

II, 18 ff.; Beloch, Gr. Gesch. I, 354 ff

Spezialschriften: Leake Transactions of the Royal Society of

Literature, Vol. II (1829), 160ff; Finlay, On the battle of Marathon,

Transactions of the Royal Soc. of Lit., Vol. Ill (1830), 360 sqq. ; A.

Jochraus, Geograph. Journ., London, Juni 1857; E. Curtius, Gott.

Gelehrt. Anzeig. 1859, 1013ff; V. Campe , De pugna Marathonia,

Greifiwald, Diss. 1867; Bahr, Exkurs zu Hdt VI, 102 Bd. Ill, 82 iff.);

P. Devaux, Memoire sur les guerres mddiques. Mem. de l'Acad. roy.

des sciences, des lettres etc. de Belgique Tome XLI, Brussel 1875; N.

Wecklein, Uber die Tradition der Perserkriege (Sitzungsb. d. bayer.

Akad.), Miinchen 1876, 271 ff; H. MUllcr-Striibing, Zur Schlacht bei

Marathon, Jahrb. f. kl. Philol., Bd. CXIX (1879), 433 ff ; Max Duncker,

Die Schlacht bei Marathon, Sybels Hist. Zeitschr. N. F. X (1881),

231 ff; H. Noethe, De pugna Marathonia quaestiones, Leipzig, Diss.

1881 ; V. Casagrandi, La battaglia di Maratona; Studio critico, Genova

1883; J. K. Fleischmann, Blatter f. bayerisch. Gymnasialw. XIX (1883),

233— 267; Swoboda, Die IJbcrlieferung der Marathonschlacht , Wiener

Stud. VI (1884), 1—22; M. Duncker, Strategic und Taktik des Mil-

tiades, Ber. d. Berl. Akad d. Wiss. Phil. hist. Kl. XXVI (1886), 393 ff;

H. Delbrtick, Die Perserkriege und die Burgunderkriege (Berlin 1887),

52—85; H. Wclzhofer, Der Kriegszug des Datis und die Schlacht bei

Marathon, Maurenbrechers Hist. Taschenbuch XI (1891), 79— 119.

Uber Konig Kleomenes und die spartanischc Politik vgl.

A. Kiigi, Kritische Geschichte des spartanischen Staates von 500 bis

434 v. Chr. mit Ausschlufs der Kriegsereignisse von 480 und 479,

v
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Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. VI (1872/3), 443 ff.; G. Busolt, Die Lake-

daimonier und ihre Bundesgenossen (Leipzig 1878) I, 332 ff.
;
Burg-

haus, Konig Kleomenes von Sparta, I Anklam Progr. 1874; II ebend.

1875. Uber Argos vgl. Schneiderwirtb , Politische Geschichte des

dorischen Argos I Progr. d. kgl. kath. Gymnasiums zu Heiligenstadt

1865, II. ebenda 1866.

a.

Ura die Zeit des Falles von Miletos zogen die Lakedaimonier

unter Konig Kleomenes gegen Argos zu Felde. Nachdcm sie in dera

Kampie um die Thyreatis (um 550) iiber diesen alten Gegner ent-

schieden die Oberhand gewonnen batten, sollte nun gegen ihn ein letzter

Schlag gefiihrt und damit der lakedairaoniscbe Bund iiber die ganze

llalbinsel ausgedebnt werden *. Trotz des starken politischen Riick-

ganges nahm Argos unter den peloponnesischen St&dten nicht nur durch

seine Btirgerzahl, sondern auch durch sein altes, in der Geschichte und

im Epos begriindetes Ansehen noch immer eine hervorragende Stellung

ein. Die Argeier zeichneten sich auch durch ihre musische Bildung

aus *, und die Erzeugnisse ihrer Erzindustrie batten grofsen Ruf 3
. Auf

dem Boden der letztern entwickelte sich in der zweiten Halfte des

6. Jahrhunderts eine einheimische Kunstscbule , deren bedeutendster

Vertreter Hageiadas, ein Erzgiefser von grofser Vielseitigkeit, war.

Seine BlUte fallt etwa zwischen 01. 65 (520) und 01. 75 (480). Er

1) Hdt. VI, 76; 82. Die Geschichte von dem Orakel, welches nach Hdt. VI,

19 und 77 die Milesier und Argeier gemeinschaftlich erhalten habcn sollen — na-

turlich in der uberlieferten Form ein vaticinium post eventum — betrachtet die

Niederlage der Argeier und den Fall von Miletos als gleichzeitige Ereignisse.

Ferner lafst Herodotos VII, 148 die Argeier im Herbst 481 sagen: vetontl aqpeW

Tt9y«yai {(nxia/iXiovg wio AttxedaifAovitoy re xai KXtopiycos xtk. und weiter heifst

es VII, 149: anovdijv e/etf anoviag ytyia»ai TQujxoyfoeri&a(
t
IV« cfjj ag>i ol natiffs

dv&Qv&taHH iv Toirroi<T4 rofa* eitot. Diesen Angaben gegeniiber ist auf Paus. Ill,

4, 1: KXeouivi\<, <t>f i (laoiXfvoe avrixa iaipaXtv ii i^y UQyoXCda xrX. um
so wenigcr etwas zu geben, als die Geschichte des Kleomenes bei Paus. auf Hdt.

zuruckgeht. Vgl. A. Kagi a. a. 0. 469. — Uber den Kampf um die Thyreatis

vgl. S. 390 f.

2) Hdt. Ill, 131: Jf«r« toy avxoy jKtJoVoK xai 'AgytToi qxovny povoixry tlyai

'F.XX/^y ngiojoi. Vgl. Simonides 148 Bergk, PLGr. Ill*, 497. Mheres bei Flach,

Gr. Lyrik I, 65. 281.

3) Pindar, Hyporch. Frgm. 106, Bergk, P. L. Gr. I', 410; Semonides von

Ainorgos, Frgm. 27, Bergk II4 , 457; Hdt. IV, 152; Antiphanes b. Athen., p. 27 d;

vgl. p. 480 c. Weiteres bei H. Blumner, Die gewerbliche Thatigkeit der Volker

des klass. Altert. (Leipzig 1869) 77.

Bnaolt. OrieebUche Oenchlcht*. II. 8. Aufl. 36
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schuf Gutter- und Athletenbilder, Frauengestalten, Reiter und Vier-

geepanne mit den Statuen olympischer Sieger ,
.

Diese friedliche Entwickelung wurde durch den Angriff der Lake-

daimonier unterbrochen. Kleomenes riickte mit dem lakedaimonischen

Heere * bis zum Flusse Erasinos vor, der die beiden von Sttden her in

das argeiische Gebiet fuhrenden Strafsen durchschnitt *. Dann fiihrte

er jedoch, angeblich wegen des ungunstigen Ausfalles der dem Flusse

dargebrachten Opfer, sein Heer nach Thyrea zurlick und setzte es auf

aiginetischen und sikyonischen Schiffen iiber den Golf nach Tiryns und

Nauplia iiber 4
. Auf die Kunde von der Landung der Lakedaimonier

zogen ihnen die Argeier entgegen und lagerten sich bei Sepeia nahe

bei Tiryns in kurzer Entfernung vom feindlichen Heere. Dort brachte

ihnen Kleomenes durch einen uncrwarteten Uberfall eine blutige Nieder-

lage bei 8
. Die Geschlagenen fliichteten sich in den Hain des Argoa,

wo sie von den Lakedaimoniern umstellt wurden. Kleomenes liefs von

alien Seiten an den Hain Feuer legen und die Eingeschlossenen ver-

1) Paus. VI, 8, 6; 10. 6; 14, 11 vgl. IV, 33, 2; VII, 24, 4; VIII, 42, 10;

X, 10, 6; Brunn, Gescb. der griech. KUnstler I, 63 ff.; Archaeol. Zeit. 1876, 28 ff.;

Overbeck, Gescb. d. griecb. Plastik I
s 106 ff. R. Schoell in den Histor. und

Philol. AufsUtzen fur E. Curtius, S. 1 18 €f. , welcber die Kombinationen von

Roehl, IGA. 42 CLoewy, Inschriften griech. Bildbauer, Nr. 30) mit Recbt zuriick-

weist. Vgl. noch Klein, Arch, epigr. Mitt, ans Osterr. VII, 64 ff.; Wilamowitx,

Lectiones epigraph. (Ind. schol. Gott. 1885), p. 12: C. Robert, Arch. Mahrchen,

Philol. [Inters. X (1886\ 93 ff.; Studniczka, Mitt d. arch. Inst. XI (1886), 449 f.

2) Das Heer bestand nur aus Lakedaimoniern vgl. Hdt. VI, 76, 1; 81, 1.

Kontingente der Biindner offenbar irrig bei Pans. Ill, 4, 1.

3) Pans. II, 36, 6; 24, 6; 37, 6; Strab. VI, 275; VIII, 371. 389; E. Curtius,

Peloponne803 I, 201 ; II, 340.

4) Hdt. VI, 76, 11; 92, 6. Herodotos folgt offenbar der ofnziellen sparta-

nischen Relation (Duncker VII s
, 75\ wclche hier wie oft, den wirklichen Hergang

verdeckt. Die Schiffe von Sikyon und Aigina batten nicht ohne grofsen Zeitver-

lust herbeigescbafft werden konnen, sie waren sichcrlich bereits vor dem Auszuge

des Kleomenes entboten worden. Das Vorriicken bis zum Erasinos durfte also nnr

den Zwcck gehabt haben, die Argeier irre zu leiten und die ungehinderte Uber-

fahrt des Heeres tiber den Golf zu sichern.

5) Hdt. VI, 77-78 (vgl. Polyain I, 14). Nach Hdt. geschah der Uberfall zur

Zeit des Friibmables. Was Herodotos dariiber erzahlt, kh'ngt ganz fabelhaft und

ist teilweise offenbar scblechte Erfindung. Duncker VII6
, 75. Nach (Plut.)

Apopth. Lak. Kleom. 2, p. 223 a hatte Kleomenes mit den Argeiern einen sieben-

tiigigen Waffenstillstand gcschlossen und sie dann nachts hinterlistig tiberrallen.

Diese Gescbichte gehort, wie ihre Tendenz und der siebentagige Waffenstill-

stand beweist (vgl. S. 563, Anm. 1) zu der argolischen Uberlieferung, von der sich

Brucbstucke in spateren Lokalgeschichten von Argos erhalten haben.
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nichtcn. Im ganzen kamen in der Schlacht undjni Haine sechstausend

Argeicr urn

Den weiteru Verlauf der Ereignisse haben Sage und Dichtung,

sowie tendenziose Entstellung in Dunkel gehtillt Nach der sparta-

nisehen I'berheferung hatte Kleomenes, davon unterrichtet, dafs der

brennende Hain dem Argos gehorte, geglaubt, dafs der ihm die Ein-

nahme von Argos verheilsende Spruch in Erfullung gegangen ware.

Darum hatte er ohne weiteres den grofsten Teil seines Heeres ent-

lassen und nur tausend der besten Krieger zuriickbehalten , mit denen

er nach dem Heraion gezogen ware. Als er dort nach gewaltsamer

Entfernung des widerstrebenden Priesters geopfert und aus einem

Gotterzeichen erkannt hatte, dafs er Argos nicht einnehmen wiirde,

ware er nach Sparta zuriickgekehrt *. Gegen diese Uberlieferung spre-

chen so schwerwiegende Wahrscheinlichkeitsgrttnde , dafs sie nicht als

historisch gelten kann s
.

Nach der aus spatern Lokalgeschichten von Argos uns erhaltenen

argeiischen Tradition hatte Kleomenes die Stadt angegriffen, ware aber

zuruckgeschlagen worden. Bei der Verteidigung hatten sich die Frauen,

an ihrer Spitze die Dichterin Telcsilla, besonders hervorgethan. Wenn-
gleich diese Darstellung an und fur sich manchcs Wahrscheinliche ent-

hiilt, so ist sie doch als eine verhaltnismafsig spat entwickelte Sage zu

betrachten 4
.

1) Hdt. VI, 80; VII, 148 (vgl. Paua. Ill, 4, 1). Polyaiu. VIII, 33. Wcgen
der Rolle, welche die Frauen bei der Verteidigung der Stadt Argos gespielt haben

sollten, bracbte man die Eatastrophe in Verbindung mit dem im vierten Monate,

dem argeiischen Hermaios, gefcierten Feste Hybristika, bei dem die Weiber mit

Chiton und Chlamya, die Mauner mit Peplos und Schleier erschienen. Das Fest

hing mit dem Kultua der Aphrodite Areia zusammen. Duncker I
s

, 399. 481

;

VIP, 78. Vgl. Roacher, Mythol. Lex. I, Sp. 404, Art. Aphrodite. Nach der Zeit

dieses Festes scheint man den Schlachttag auf den Neumond odor den aiebenten

dea Mouats verlegt zu haben. Vgl. Sokrates von Argos Frgm. 4, Muller IV, 497

(Plut. rw. uqtt. 4, p. 425; Aristoteles Pol. V. 2, p. 1303a, t. 6: iy "Aeyci rtiy

iv r« epdu/up «no\o(Aiv(ov vno Kkeofriyovs xtk. Der Zusammenhang mit jenem

Feste erklart auch das Vorherracheu der Sicbenzahl. £s sollen 7777 Argeier um-

gekommen sein ^Plut. a. a. 0. Polyain. VIII, 33), und sieben Tage aoll der

Waffenstillstand gedauert haben. — Wegen der furchtbaren Katastropbe wurde

"AQyovi X6<po: von einem schlimmen Unfalle sprichwortlich. Vgl. Leutsch und

Schneidewin, Paroemiogr. gr. I, 215, 10.

2) Hdt. VI, 81—82.

3) Busolt, Die Lakedaimonier I, 335; Duncker VIP, 75.

4) Paus. II, 20, 8—10 (vgl. Suid. s. v. TekeoiXXu), etwas anders Plut. rvy.

ttQST. 4 und Polyain. VIII, 33. IJber Telesilla vgl. FUch, Gr. Lyrik I, 667 ff.

Auf die Gestaltung dieser Sage ist das Fest der Hybristika von grofsem Einflusse

36*
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A Is Kleomones nach Spartai zuriickgekehrt war, atrengten gegcn ihn

„ seine Feinde", d. h. die Parteigenossen des Konigs Dcmaratos, bei

den Ephoren cine Klage an, weil er infolge vein Bestechung Argos nicht

eingenommen h&ttc, obwohl ihm das leicht gefallen wiire. Kleomenes

soli sich auf die angebliche Erfullung des pythischen Spruches und

das Gotterzeiehen im Heraion berufen und die Richter Uberzeugt

haben. Thats&chlich bewirkte er ohnc Zweifel deshalb seine Frei-

sprechung, weil seine Anhanger in dera aus den Ephoren und Geronten

gebildeten Gerichtshofe die Mehrheit bildeten

Das Hauptziel des Kriegszuges war nicht erreicht, aber Argos

furchtbar geschw&cht worden. Es war so sehr von erwachsenen Biir-

gern entblofst, dafs die Horigcn sich der Regierungsgewalt bemachtigen

konnten *. Als aber nach einigen Jahren von den Sohnen der Er-

gewesen. Wic frei die Phantasie schaltcte, zcigt u. a. die Angabc, dafs Kdnig

Demaratos, der nach Hdt. gar uicht am Feldzuge tcilgenonimcn haben kann (vgl.

V, 75), sogar iu die Stadt eindraug und das pamphylische Quartier besetzte.

Nach dem Vorgange Mansos (Sparta 1,2, 292 ff.) und Otfr. Mullers (Doner F,

174, 3) erklaren durum Grote, Gesch. Gr. II, 5(H) und A. Kagi (a. a. O. 446)

diese ganze Tradition als spatere Lokalsage, wahrend Duncker VIP, 80 sic

der Hauptsache nach hiatorisch zu verwerten sucht. Ahnlich urteilt Schneider-

wirth, Pol. Gcsch. d. dor. Argos. I, 49, 45. Entscheidend ist namentlich der Um-
stand, dafs Hdt. , der doch die argeiische Uberlieferung iiber Kleomenes kennt

(VI, 75, 20) kciu Wort von der Teleailla und der Verteidigung von Argos sagt.

Herodotos konnte iiber eine so aufserordcntlich denk- und mcrkwtirdige That urn

bo weniger schweigen, als ihn der Bericht iiber den Prozefs des Kleomenes fora-

lich genotigt haben miifste, ctwas von dem angeblichen Angrifie auf Argos zu

sagen. Zur Zcit Ilenx'ot* war offenbar diese Tradition noch nicht ausgebildet

Zu ihrer Entstehung wird der pythische Spruch init dem vieldeutigen ecXX ' Star

t) t^jj'Afio toV tlgatva yiyrjaaoa xiX. wesentlich beigetragen haben. Im Aphrodite-

Tempel stand vor dem Bilde der Gottin eine Reliefstele der Tclesilla mit den Ge-

dichtrollen zu Fufsen und dem Helm in der Hand. Pans. II. 20, 8 (vgl. Miiller,

Doner P, 74, 3; Forster, Philol. Suppl. IV. 719). Die Stele war offenbar nach

der Ausbildung der Uberlieferung und ihrer Verbindung mit den Hybristika er-

richtet worden.

1) Hdt. VI, 82. Vgl. dazu G. Dum, Entstehung und Entwickclung des spar-

tanischen Ephorats (Innsbruck 1878), 74; 76; lllff. Manso, Sparta I, 2, 297 be-

trachtet die Bestechung des Kleomenes als ausgemachte Thatsache. Dieser Vor-

wurf wurde ihm freilich noch bei einer andern Gelegenheit gemacht. Hdt VI, 50.

Allein er ging jedesmal von der Gegenpartci aus , die ihn gehorig verleumdete.

Hdt. VI, 51. 61. Der Ruckzug des Kleomenes kann auch in anderer Weise er-

klSrt werden. Vgl. Busolt, Die Lakedaimonier I, 334.

2) Hdt. VI, 83: "AQyog <ff avdQtSv ixijQaS&n ovrat (uffti ol doi'Xoi ni'rwi' Icyw

nnvxa. ttt nQrjyftara «p/orr& re xni dUnovxeq , if o intj^ijaav ol rtov anoXopttrwv

7T«r<fef. Duncker VIP, 89ff. stellt die Richtigkeit dieser Nachricht in Frage, die

bereits Plut. rvr. «oer. 4 (Eth. 246 a) infolge fluchtiger Lekture Herodots ange-
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schiagenen eine geniigende Anzahl ins wehrfabige Alter getreten war,

erhoben sich die Dorier und vertrieben die Horigen aus der Stadt. Es
gelang diesen jedoeh, sich in den Besitz von Tiryns zu sctzcn und
sich daselbst zu behaupten. Die Argeier mufsten zunacbst mit ihnen

Frieden halten, inn ihre Krafte zu sammeln l
.

b.

Wahrend die Lakedaimonier Argoa aut* langere Zeit lahm legten

und ihre Herrschaf't in der Peloponnesos befestigten, vollzogen sich in

Athen Parteibewegungen, welehe den Bestand der demokratischen Ver-

fassung gefahrdeten Die Athener hatten die drohende Forderung des

Satrapen von Sardeis, den Hippias wieder aufzunehmen, abgelehnt.

Nach ihrer Auflassung befanden sie sich seitdem im Kriegszu stand

c

mit den Persern
'2

. Auf das Ansuehen des Aristagoras sandten sie im

Frtthjahre 4<J8 den Ioniern zwanzig Schiffe zuhilfe s
. Es hatten da-

mals also noch die Gegner der Peisistratiden die Oberhand. Aber

nach der Niederlage der Ionier bei Ephesos kehrten die Schiffe heim,

und die Athener verweigerten trotz der dringenden Vorstellungen des

Aristagoras jede weitere Unterstiitzung * Diese veranderte Haltung

Athens hing gewifs teilweise mit einer Verschiebung der Parteiverhalt-

nisse zusammeu, die durcli jene Niederlage initbedingt war. Im Som-

mer 497 erlitt die ionische Flotte die entscheidende Niederlage bei

Lade, fur das Jahr 406 5 wurde in Athen Hipparchos, des Charmos

Sohn, der Fiihrer der Pcisistratiden-Partei, zum ersten Archon erwahlt 6
.

Die Gefahr einer Wiederherstellung der Tyrannis, die in der breiten

Masse des Volkes zahlreiche Anhiinger hatte, war damit nahe geriickt.

Dann kam der Fall Milets. Die Katastrophe machte in Athen einen

aufserordentlichen Eindruck. Bei der Aufftihrung einer die Einnahme

Milets behandelnden Tragodie des Phrynichos brach das Volk im

fochten und auf die Aufnahme von Pcrioiken in die Biigerschaft (Aristot. Pol. 3,

p. 1303a, v. 7) zuriickgefuhrt hatte. Allerdings war Argos im Jahre 481 (Hdt.

VII, 148 — 149^ bercits im Besitze der friiheren Herren, ja es raufs sogar schon

am 487 die Herrschaft der Horigen beseitigt gewesen sein , da nur das alte do-

rische Argos vou den Aigineten und Sikyoniern die Erlegung einer Strafe dafur

fordern konnte, dafs ihre Mannschaften mit Kleoraenes zuaammen gelandet waren.

Hdt. VI, «»2.

1) Hdt. VI, 83; vgl. VIII, 148.

2) Vgl. S. 537, Anm. 2.

3) Vgl. S. 542, Anm. 3.

4) Vgl. S. 544, Anm. 3.

5) Dion. Hal. V, 77; VI, 1. Uber Hipparchos, des Charmos Sohn, vgl.

S. 378, Anm. 2 und S. 440, Anm. 3.
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Theater in Thranen aus. Der Dichter wurde mit 1000 Drachmen be-

straft, weil er die Athener an h&usliches Leid erinnert hatte und jede

fernere Auffuhrung des Dramas verboten l
. Ira Friihjahrc 493 kam

Mi lti ad es als Fliichtling von der Cherronesos nach Athen *. Gleich

nach seiner Ankunft wurde er von „seinen Feinden" wegen der in

Cherronesos ausgeiibten Tyrannis angeklagt, aber freigesprochen s
. Er

war von den Peisistratiden zum Herrscher uber die Cherronesos bcstellt

worden; „ seine Feinde" gehorten zweifellos zu den Gegnern der

Peisistratiden und zu der auf dem Boden der kleisthenischen Ver-

fassung stehenden Partei *. Fiihrer derselben war Xanthippos, des

Ariphron Sohn, der die Agariste, eine Tochter des Hippokrates, des

Bruders des Kleisthenes, geheiratet hatte 6
. Nahere Fillilung mit dieser

Partei unterhielt damals auch Aristeides, dos Lysimachos Sohn, ein

angesehener Grofsgrundbesitzer aus Alopeke 6
, der sich bereits dem

1) Hdt. VI, 21. Die Geschichte wurde von spateren Autoren vielfach wieder-

holt. Bei Strab. XIV, 635 ist sie nicht unmittelbar nach Hdt. , sondern nach

Kail isthones erzahlt. Samtnlung der betreffenden Stellen bei H. Wmfsenborn,

Hellen 131 ff. ; A. Nauck, Trag. Gr. Frgm. 558. Die Wahl einea mit den poli-

tischen Bewegungen und Parteiuugeu der Gegeuwart enge in Vcrbindung stehen

den Gcgenstandes verstiefs allerdings gegen die Sittc. der Hauptgrund der Ver

urteilung war aber das politische Mifsbchagen. Vgl. Welcker, Griech. Tragoiien

I, 25; Grote, Gesch. Gr. (2. Aufl.) II, 551; Duucker VII s
, 88.

2) Vgl. S. 555.

3) Hdt. VI, 104. Irrige Angabe bei Ps. Demosth. g. Aristog. tl
, p. »0±

dafs Miltiades zu 30 Taleuten verurteilt worden ware und diese Strafe bezahlt

hatte.

4) Aristot. U&n. 28, 2: rov uev &>';uov nftoftorrxei 3tiy9iitnos , rtHy iff yrwp-

fiojv yhXruiifijc.

5) Hdt. VI, 131 ; Plut. Perikl. 3. Vgl. Weitcrcs bei W. Petersen, Quaest. de

hist. gent. att. (Kiel 1880, Diss.) 133; Job. Toepffer, Att. Genealogie 147: 243.

Xanthippos war wenige Jahre spater Ankliiger des Miltiades nach der vernngluck-

ten Expedition gegen Paros. Hdt. VI, 136. Im Jahre 484 wurde er als enrter cin-

flufsreicher Parteifiihrer rw> anioSty rfe rvQayvidos ostrakisiert. Aristot. '.4&*.

22, 6.

6) Ober die personlichen Verhaltuisse des Aristeides vgl. Plut. Arist. 1—4.

Plutarchos benutzte u. a. die Schrift des Demetrios von Phaleron uber Sokrates,

in welcher dieser die vorherrschende Ansicht zu widerlegen gesucht hatte, dafi

Aristeides ein armer Mann gewesen ware. Demetrios machte drei Umstande gd-

tend, von denen der erste entscheidend ist, namlich die Erwahlung des Arwteid«
zum Amte des ersten Archon, zu desseu Bekleidung nur Pentakesiomedimnoi fibig

gewesen wiiren. Auch die Bemerkung des Demetrios, dafs nur vornehme owi

reiche Leute ostrakisiert worden w&ren, ist fiir die damalige Zeit zutreffend. Di*

sonstigen Angaben Plutarchs uber die Jugend des Aristeides und den beginnemitti

Konflikt mit Themistokles stammen aus Idomeneus von Lampsakos, dem Perips-

tetiker Aristou von Keos und anderen spateren Autoren. Sie haben keinen hiito-
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Kleisthenes nngeschlossen liaben soli 4
. Dagegen war der Neffe des

Kleisthenes, Megakles, des Hippokrates Sohn, aus Alopeke zu

den Tyrannenfreunden ubergegangen * Diese Spaltung unter den Alk-

meoniden verstarkte naturlich wesentlich den Einflufs der Peisistratiden-

Partei und mag nicht wenig zum Wahlaiege des Hipparchos beigetragen

haben. Die Freisprechung des Miltiades von der Anklage wegen Ty-

rannis zeigt, dafs diese Partei auch damals noch die Uberhand hatte.

c.

Im Laufe des Sommers 493 unterwarf die pboenikische Flotte die

hellenischen iStadte an der Propontis und auf der Cherronesos. lm

rischen Wert. Vgl. Ad. Schmidt, Perikl. Zeit. II, 278 ff.; Bauer, Theinistokles

(Merseburg 1881), 131 ff.

1) Plut. Arist. 2: *A(>iojtt&K dl Kktiodtvovc ••• ttaigof ytvoptfot. Vgl. Plut.

An seai 12, p. 790 F und Praccept. ger. reip. 11, p. 805 F. Die Quelle ist unbe-

kannt und die Nachricht zweifelhaft vgl. Wilamowitz, Aristoteles II, 87. Nach

dem Sokratiker Aiachinea bei Plut. Ariateid. 25 war er ein Vetter und Freund des

reichen Kallias, desaen Grofavater zu den entschiedensten Gegoern dea Peiaiatratoa

gehbrt hatte. Vgl. S. 320, Anm. 1. Auf die politische Stellung des Ariateidea

weiat der Umatand bin, dafa er unmittelbar uaeh dem Sturze des Miltiades durcb

Xanthippos zum ersten Archon erwahlt wurde (Plut. Arist. 5). Im Jahre 479 waren

Xanthippos und Aristeidea Strategen. Anderseit8 war Themistokles, der Gegner des

Aristeides, mit dem in Agryle anseasigen Zweige der Alkmeoniden verfeiudet und

wurde nachmals von Leobotas, dem Sohne des Alkmeon, augeklagt. Vgl. S. 306,

Anm. 4.

2) MeyaxXijs 'InnxQdtovs 'Mwnexf&ty (vgl. iiber den in Alopeke ansessigen

Zweig der Alkmeoniden, S. 306, Anm..4) gehorte zu den tpikoi der Tyrannen, die

nacb der Schlacht von Marathon durch Ostrakismos verbannt wurden. Ariatot.

Utot. 22, 6. Vgl. CIA. IV. 3, p. 192, Nr. 569; Ps. Andok. g. Alkib. 34; Lys.

XIV (g. Alkib. A) 39. Hippokrates^Bruder des Kleisthenes: Hdt. VI, 131. Fur

diesen Megakles, den Sohn des Hippokrates hat bald, nachdem er im Jahre 486

verbannt worden war, Pindaros aein Biebentes pythisches Gedicht verfafst. Vgl.

Wilamowitz, Aristoteles II, 323. Wenn Plut. Alkib. 1 inbezug auf die Abstam-

mung des Alkibiades sagt: rtQos /uqrpoc UXx/jaiutviJms qv ix Jstvo/uaxK yeyortue

Tflf MeyuxXiovi , so mufs man an diesen bekannten Megakles denken, dessen

Schwester Agariste die Gattin des Xanthippos und Mutter des Perikles war. So

crkiart sich auch, warum nach dem Tode des Kleinias, des Gatten der Deino-

mache und Vaters dea Alkibiades, fls^xAijfi xai :^itpQa>r ol SarMnnov, n^oa^xov-

Ttc xtttd ycVof, Vormiinder des Alkibiades wurden. Freilich macht Isokrates XVI
26 den Alkibiades miitterlicherseits zu einem direkten Nachkommen des Kleisthenes

(6 <ff — KXeio&h»i( — nQoc nn*Q°S nQonttnnos rov naiQos Tovpov), so dab

Megakles, der Vater der Deinomache, ein Sohn des Kleisthenes gewesen sein

mutate. Die Angabe ist aber gewifs unrichtig (vgl. Wilamowitz a. a. 0.) und

durch die Tendenz zu erklaren, die der wenig zuverlaftige Isokrates an dieser

Stelle verfolgt, wo er die Vorfahren des Alkibiades ale Volksfreunde, die sich urn

die Vertreibung des Tyrannen verdieut machten, charakterisieren wilL

Digitized by Google



568 Funftes Rapitel.

folgenden Jahre sollten die Eroberungen nach Westen bin mit ver-

stiirkten StreitkraTten fortgesetzt werden K Den Oberbefehl ubertrug

Dareios an Stelle der bisherigen Heerfuhrer seinem Schwiegersohne

Mardonios, dem Sonne des Gobryas (persisch Gaubaruva), einem

noch jungen Manne. Beim Anbruche des Fruhjahres 492 zog dicser mit

einem bedeutenden Ileere nach dem Meere herab *. In Kilikien , wo

eine grofse Flotte versammelt war, ging er Belbst an Bord und fuhr

nach Ionien, w&hrend das Heer auf der Konigsstrafse weiter nach dem

Hellespontos marBchierte. Nach Herodotos soil Mardonios alle Ty-
rannen in den ionise hen S tad ten abgesetzt und Demokrutien

eingerichtet haben, doch kann diese Angabe mindestens nicht in vollem

Umfange richtig sein, da sich spaterhin noch einzelne Herrscher nach-

weisen lassen 3
. Am Hellespontos traf Mardonios wieder mit seinem

Hecre zusaramen , setzte auf Schiffen liber den Hellespontos und zog

dann west warts durch die dem Konige bereits unterworfenen , aber

wahrend des ionischen Aufstandes teilweise wieder frei gewordenen

Kiistenlandschaflen Thrakiens nach Makedonien*. Hier herrschte

1) Hdt. VI, 43—44 ; 94. Die Angabe Herodots: inoQivorro Sk fcni re T&toiop

xai yf^yas Uvtm fiky otfi nQoaxifta r
t
aay jov at6Xov beruht gewifs uur auf

der einseitigen attischen Uberlieferung. Vgl. Duncker VIP, 101, 1. Uber die

Ansicht Wclzhofers vgl. S. 5G9, Anm. 2.

2) Hdt. VI, 43, 1
j

ftfia 41 no caQt, rtuv aXXioy xaTaXtXvuivtuv OTpaiijytar tx

paoiXioe, MaQ<f6viog o To^pwfw xartjittiye in\ Ttjv 9aXaoaav xxX. Uber die Chro-
nologic vgl. S. 537, Anm. 3.

3) So berrschtc Strattis von Chios, der schon am Skythenzuge teilgenominen

hatte (Hdt. IV, 138), noch zur Zeit des Xerxes. Hdt. VIII, 132. Auf Aiantidet,

deu Sobn und Nachfolger des Hippoklos von Lampsakos (Hdt. IV, 138), folgten

dessen Sbhne. Thuk. VI, 59. In den karischen Stiidteu behielten die einheimischen

Dynasten ihre Herrschaft. Hdt. VIII, 98 (vgl. V, 37) 99. 195. E. Curtius, Gr.

Gesch. I*, 628 (vgl. Archaol. Zeit. 1857, 111) erklart das Verhalten des Mardonios

durch scin Bestreben die Gunst der Ionier zu gewinnen. Ahnlich urtcilt Grote,

Gesch. Gr. IP, 553 und H. Welzhofer, Jahrb. f. kl. Philol., Bd. CXLIII (1891),

147. Duncker, Gesch. d. Altert. VIP, 69 bescbriinkt dagegen die Angabe Hdts.

darauf, dafs das Regiment der Dynasten nicht im vollen Umfange wiederhergestellt

worden sei, weil es sich nicht durchweg bewahrt hatte oder UberflUssig geworden

war. Es sei unglaublich, dafs Mardonios Interesse daran gehabt habe, Demo-

kratien einzurichten. Hdt. habe die Entsetzung einiger Tyrannen und die Nicbt-

wiederherstelluug der Tyrannis an andern Orten dazu benutzt , um den Griechen

gegenuber, wclche die Erzahlung von der Empfehlung der Demokratie fur Persien

seitens des Otanes nicht glaubten (Hdt. Ill, 80), den Beweis zu fuhren, dafs auch

Mardonios Anhiinger der Demokratie gewesen sei. Hdt. VI, 43: IruMi fifyusiov

HiSrua t\tnn totai /4»j u'nodcxopiiyoioi 'KXXijytitv llnxmor iot( irttd Xitdvttt yrwun

«Ttod££ao&tn, xrX.

4) Hdt. VI, 44, 6: to ydg ivtog ManeSoywy e&yea ndrta atfi tjy 7,o*n vnoxtiqut
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seit dem Jahre 498 des Amyntas Sohn Alexandros 1
, der durch

Verheiratung seiner Schwester mit dem Sohne des Megabazos einflufs-

reiche Verbindungen am Hole zu Susa erworben hatte , aber auch

Freunde in Hellas zu gewinnen suchte * Indessen auf Hillb aus

Hellas war damals nicht zu rechnen; Alexandros unterwarf sich dem
Konige 3

. Zugleich ergab sich Thasos widerstandslos der persischen

Flotte, die das Heer langs der Kiiste begleitete. Als diese dann die

Athos-Halbinsel uraschiflte, wurde sie durch einen furchtbaren Nordost-

sturm, der die Schiffe gegen die Felswande des Athos warf, zum
grofseren Teile vernichtet. Dreihundert Schiffe sollen gescheitert und

zwanzigtausend Menschen teils in den Wcllen, teils durch Kalte und

reifsende Tiere umgekommen sein (Herbst 492) 4
. Auch das Landheer

erlitt durch einen nachtlichen Uberfall der thrakischen Bryger starke

Verlu8te. Mardonios trat den Ruckzug an, nachdem er an den Bry-

gern Vergeltung geiibt und sie unterworfen hatte 6
. Obwohl er Hellas

nicht erreicht hatte, und darum vom Konige ungnadig des Kommandos
enthoben wurde 6

, so war doch die persische Herrschaft in den thra-

ytyovoia, Vgl. S. 529. Aus der Heimkebr eines grofsen Teiles der Paionen (Hdt.

V, 98) ist zu schliefsen, dafs dieses Gebiet wahrend des ionischen Aafstandes wie-

der frei geworden war. Duneker VH\ 99, 2.

1) Uber die Chronologic vgl. A. v. Gutscbmid, Symb. Philol. Bonnens. in hon.

Ritschelii 103 sqq. Die Ergebnisse Gutschmids sind von H. Pack, Hermes X
(187*>), 281 ff. angefochten, aber nicbt erschiittert worden. Vgl. noch Unger,

Philol. XLI (1882), 78 ff.

2) Er gab sich geflissentlich als Hellenen und nahm personlich am Wettlauf

bei den olympischen Spielen teil, nachdem er seine Zulassung durch den Nach-

weis argeiischer Herkunft seines Geschlechts (vgl. Bd. P, 61G, Anm. 1) bei den

Hellanodiken erwirkt hstte. Hdt. V, 22. Besonders verpflichtete er sich die

Athencr, welche ihra die Ebre eines Proxenos und Euergetes erwiesen. Hdt. VIII,

136. 140^. 143, 15. Vgl. noch das Fragment eines Enkomions Pindars bei Bergk,

PLGr. P, 418, 120.

3) Hdt. VI, 44, 5.

4) Hdt. VI, 44. Die Verluste der Perser mussen sehr bedeutend gewesen sein,

da sie beim nachsten Zuge ihren Kriegsplan anderten und BpSter die gewaltige

Arbeit einer Durchstechung der Rehle der Athos - Halbinsel nicht scheuten , urn

die Umschiffung derselben zu vermeiden. Uber die Shnliche Ratastrophe einer

peloponnesischen Flotte vgl. Diod. XIII, 41.

5) Hdt. VI, 45. Die Bryger leisteten dem Xerxes Heeresfolge nach Hdt. VII,

185, 9. Hire Wohnsitze sind nach Strab. VII, 327 im Flufsgebiete des Erigon zu

suchen. Vgl. Ps. Skymnos 434. Vgl. Otto Abel, Makcdonien 30. G. Zippel, Die

romische Herrschaft in Illyrieu (Leipzig 1877), llff. Uber Makedonien kam Mar-

donioB nicbt hinaus. Vgl. Hdt. VII, 9a: xnl poi f*ezei Maxedoviqe ilaaavxi, xal

dXiyoy dnoXinom if at'rnc 'A&r\v«<; tt-nut£a9«i xrk, Vgl. 9/3. 13.

6) Hdt. VI, 94: Mciq&oviov plv <pXav(>wf nQijfrtVTa ot6k<p naqaXvtt rf\e
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kischen Kiistenl&ndern wiederbergestellt und iiber Makedonien aua-

gedehnt worden. Die griechischen Stadte und Inseln an der thrakischen

Kiiste, eine grofsere Anzahl Thrakerstamme , dann die Makedonen

wurden, wie die iibrigen Unterthanon dee Konigs, steuerpflichtig uiid

mufbten zu seinen Heeresziigen Kontingente stellen f
. Die grofee

Strafse vom Hellespontos nach Makedonien wurde durch Besatzuugen

gesichert. In der koniglichen Burg von Doriskos am untern Hebros

lug bereits seit dem Zuge des Megabazos eine starke Garnison. Auch

Abdera in der Nahe der Nestosmtindung und Eion an der Strymon-

miindung erhiclten zur Deckung der Stromiiberg&nge persiscbe Be-

aatzungen 2
.

Die Katastrophe der persischen Flotto scbeint den Tbaaiern
Hoffhungen auf Wiedererlangung ibrer Unabh&ngigkeit gemacht zu

liaben. Sie benutzten ihre reichen EinkUnfte zur Vergrofserung ibrer

OTQarnyitis xrX. H. Welzhofer, Jahrb. f. kl. Philol., Bd. CXLIII (1891), 145 ff.,

der in einer an sich nicht unberechtigten Reaktion gegen die einseitigen griechi-

schen Darstellungen der Ereiguisse vie! zu weit geht, lafst den Mardouios aU

„ siegreichen Feldherrn und Eroberer", der „die ihm vom Konige gestellte Auf-

gabe gliicklich geldst hatte
44 zuruckkehren. Aber die Thataacbe, dafs Mardonios

einen grofeen Teil seiner Streitkrafte verloren hatte, kann doch auch W. nicht in

Abrede stellen. Wenn Mardonios bei Xerxes den groTsten Einfluis hatte (Hdt

VII, 5), so bewe1st das nichts fur Dareios. W. beschrankt die Aufgabe des Mar-

donios auf die Unterwerfung der thrakischen Kiistenlander und Makedonien*, gegen

Griechenland ware der Kriegszug (trotz Hdt. VI, 43—14; 94) nicht gerichtet ge-

wesen. Die Griiude Ws. siud durchaus nicht zwingend.

1) Hdt. VII, 108. Xerxes zwingt auf dem Marsche von Doriskos nach Hellas

Tovg aei ytvopivovq ipnodtuv ovoTQcrrevsodai' ideduvkwto yctQ . . ij (iixQi Stoattklw

nSaa, xai vno patfiMa duafAotfOQo^ MByajkt^ov re xajaaiqetpafAivov xoi vtne^ov

MaQdoriov. Vgl. VI, 44, 5: Ttjt nffy Maxtdovas npof joioi vnaQ/ovm dovlovf

nQQoexiqoavTo. Vgl. Ill, 9G; VII, 185. Zwei aus dieaer Zeit stammende Miinzeo

des Edonerfursten Getas sind im Tigris gefunden worden. Vgl. Brandis, Miinx-

Mafs- und Gewichtasystem Vorderasieus 207. Stuart Poole, Catal. of the Greek

coins in the British Mus. Macedonia ^London 1879) 144. Bezeichnend ist e?,

dafs, wahrend die alteste makedonische Pragung auf den aiginetischen Miinxfufs

Kiicksicht nahm, Alexandros I. sich dem phoenikischen Fufse anschlofs, nach dem
damals auch Abdera und der Bezirk um die pangaeisehen Bergwerke zu pragen

begannen. Brandis a. a. 0. 118. 211. 517. 530. Fr. Hultsch, Griech. und roin

Metrologie (2. Aufl. 1882) 565. Silbermiinzen mit dem Bilde des Konigs Alexau-

droB I., der entweder zu Pferde sitzt oder nebenher schreitet. mit Hut, Oberwurf

und Speeren in der Hand bei Poole, Cat. of Gr. coins, Macedonia 156 ff. VgL

noch Sallet, Zeitschrift f. Numism. ni (1875), 52 ff.

2) Hdt. VI, 46 und 47; VII, 106 ff. Ebenso war der Ubergang iiber den

Halvs durch eine starke Besatzung gedeckt. Hdt. V, 52. In Elaiua scbeint eine

Flottenstation errichtet worden zu sein. Hdt. VII, 22.
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ansehnlichen Flotte und zur VerBtarkung der Stadtmauern. Ubel-

gcsinnte Nachbam machten den Persern Anzeige, dafs sie sich zu einem

Aufstande riisteten. Infolge dessen mufsten die Thasier im folgenden

Jahre (491) auf koniglichen Befehl ihre Mauern niederreilsen und ihre

ganze Flotte ausliefern Noch in demselben Jahre 8 beganncn die

Rustungen zu einem neuen Kriegszuge gegen Hellas.

d.

Man hatte bei dem Zugo des Mardonios die Erfahrung gemacht,

dafs es nicht moglich ware, die Truppen aus dein Innern des Reiches

frtih genug nach dem Hellcspontos zu bringen, um noch bei guter

Jahreszeit nach Thessalien zu gelangen. Da aufserdem Thrakien und

Makedonien unterworfen war, so empfahl es sich, statt den langen und

beschwerlichen Umweg zu Lande zu machen, geradewegs durch das

aegaeische Meer zu fahren und die Operationen mitten in Hellas zu

beginnen 3
. Es ergingen demnach Befehle an die Seestadte, Kriegs-

schiffe und Fahrzeuge zum Transport von Pferden zu bauen. Fur die

Feststellung des Fcldzugsplanes war es von Wichtigkeit , vorher zu

wissen, welche St&dte und Inseln sich ohne weiteres der Oberhoheit

des Konigs fugen und welche Widerstand leisten wurden. Darum wur-

den gleichzeitig mit der Anordnuug der Riistungen im Fruhjahre 491

Boten nach Hellas geschickt, die von alien Stadten Erde und
Wasscr fordern sollten. Fast alio Inseln und viele Festlands-

staaten gaben die verlangten Zeichen der Unterwerfung 4
.

Von den Athener sollen die persischen Boten ins Barathron, von

den Spartanern in einen Brunnen geworfen worden sein, jedoch haben

sich wohl nur die letzteren dieser Verletzung des Volkerrechts schuldig

gemacht 6
. Die spartanische Politik wurde damals wesentlich von

1) Hdt. VI, 40-47. Vgl. § 18.

2) Uber die Chronologic vgl. S. 537, Anm. 3.

3) Hdt. VI, 95; vgl. Duncker VII &
, 105 ff.

4) Hdt. VI, 49 sagt: noXXol ukv r
t
n$iqtoriioy • • nance dl vj^icwrm. Abcr

Naxos z. B. hatte sich nicht unterworfen. Hdt. VI, 96.

5) In der Erztihlung vou den Boten des Dareios sagt Herodotos (VI, 48—49)

nichts uber ihre Ankunft und Behandlung in Sparta und Athen. Er schiebt die

Geschichte spiiter in den Bericht iiber die Boten des Xentes ein (VII, 133—137))

und zwar ofFenbar unter dem Eindrucke der in Athen vollzogenen Hinrichtung der

im Jahre 430 von den Lakedaimoniern an den Grofokonig geschickten Gcsandten

(Thuk. II, ti7). Es war das ein Ereignis, in dem Herodotos eine Fortdauer der

fjijvtg des Talthybios crkannte. Vgl. A. Rirchhoff, Uber die Entstehungszeit des

herodot. Geschichtsw. 23; Ad. Bauer, Die Entstehung des herodot. Geschichtsw.

145. Bei der Geschichte ist u. a. der Uinstand recht verdachtig, dafs der Unter-
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Konig Kleomenes geleitet, uod das Verfahren gegen die Boten ent-

spricht ganz dem leidenschaftlich - rticksichtslosen Charakter dieses

Konigs l
. Die geineinsame Gefahr fuhrte zu einer Annaherung zwischen

Athen und Sparta, die sich zunacbst in dem Vorgehen gegen

A i gin a aufaerte *. Die Aigineteu hatten sich dem Konige unter-

worfen , obwohl sie Mitglieder des lakedaiinonischen Bundes waren

Auch fur die Athener war der Ubertritt der feindUcben Nachbarinsel,

die mit ibrer Flotte die See beherrschte, aufserst bedenklich, sie schick-

ten daher Gesandte nach Sparta und verklagten die Aigineten angeb-

lich wegen Verrats an Hellas 4
.

schied von Erde (Barathron) und Wasser (Brunnen) auch in der Ortlichkeit fest-

gehalten ist, als ob zwischen Athen und Sparta eine solche Ubereinstimmung

formlich vcrabredet worden ware. Vgl. N. Wecklein, Trad. d. Perserkr. 42. Nach

Paus. Ill, 12, 7 waren auf Veraolassung des Miltiades die Boten in Athen getotet

worden. Nach Plut. Them. 6 hatte Tbemistokles einen Volksbeschlufs dnrch-

gesetzt, dem zufolge der Dollmetscher der Botschaft wegen Entehrung der helle-

nischen Sprache hingerichtet worden ware. Ad. Schmidt, Perikleisches Zeiulter

II, 132 halt diese Uberlieferung fur eine wahrscheinlich zeitgenossische (stesimbro-

teische), die als solche dadurch gekennzeichnet erscheine, dafs beim Schol. Aristeki.

Panath. 211 B (Frommel) der Samier Mys als Dollmetscher genannt wenle.

Allein gerade darin tritt die spatere Macht hervor, deun zu dem Samier Mvb hat

augenscheinlich der von Mardonios verwandte Rarer Mys herhalten miisscn. Hdt.

VIII, 133ff. Da die Hinrichtung der Herolde, resp. ihrea Dollmetschers in Athen

von jemand beautragt sein mufste, so boten Bich Miltiades und Themistokles too

selbst zur Auswahl dar. Zwcifel an der Glaubwiirdigkeit der Uberlieferung aufsert

schon Grote (Gesch. Gr. IP, 556, 10); Duncker VII 6
, 108, 1 betrachtet sie mit

Recht als Erfindung, wahrend H. Welzhofer, Maurenbrechers Hist. Taschenbuch

XI (1891), 86 an ihrer Geschicbtlichkeit festhfilt. Die Spartaner konnten die

persische Forderung nur als Beschimpfung auffassen; die Annahme, dafs die Boten

bei Bestechungsversuchen betroflFen worden waren (Kiigi, Krit. Gesch. d. spart

Staates a. a. O. 447 und E. Curtius, Gr. Gesch. IP, 9) ist nicht erforderlich.

1) Devaux, Mdm. sur les guerres mediques a. a. O. 14.

2) P. Devaux a. a. O
, p. 12sqq.

3) Wenn von den Aigineten dem Kleomenes gegen Argos We« «V«>*j la^i-

ip9traat gestellt werden (Hdt. VI, 952), so ist nicht an gewaltsame Wcgnahme in

denken — die ohne Flotte gegeniiber der seemachtigen Insel kaum moglich ge-

weBen ware — sondern an den Bundeszwang. Vgl. Thuk. VII , 57. Anch das

Auftreten der spartanischen Konige von Aigina zeigt, dafs die Insel unter spar

tanischer Hegemonie gestanden haben mufs. Hdt. VI, 50. 73.

4) Hdt. VI, 49: xartiyoQtoy ttay Aiyiviitdav ru nenoiijxoify nQodCrttf r»>

EXkndu. Grote, Gesch. Gr. V*, 557 und Duncker VIP, 109 bemerken, dafs bei

dieser Klage, soweit ersichtlich, zum ersten Male Hellas als ein nationalcs and

politisches Gauzes erscheint, dessen Gesamtinteresse Sparta zu schiitzeti berofec

ist. Es ist aber doch fraglich, ob Hdt. den Wortlaut der Klage richtig uberliefert.

Zunachst richtete sie sich doch wohl gegen Aigina als Mitglied und an Sparta sis

Haupt des peloponnesischen Bundes.
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§ 20. Die Unternehmungen des Darcios gegen Hellas. 57$

Konig Kleomenes begab sich darauf selbst nach Aigina, urn die

Hauptschuldigen festzunehmen. Die Aiginoten, als deren Wortfilhrer

Krios, des Polykritos Sohn, erscheint, erklarten jedoch, dais er ohne

staatliche Vollmacht handelte, weil cr sonst zagleich mit dem andern

Konige gekommen ware 1
. Kleomenes raufste unverrichteter Sache die

Insel verlassen. Zu dem Mifserfolge hatte wesentlich Demaratos bei-

getragen, der aus Feindschaft gegen seinen Mitkonig den Aigineten

Anweisungen gegeben und wahrend dessen Abwesenheit in Sparta gegen

ihn agitiert hatte 8
. Infolge davon begann Kleomenes nach seiner Riick-

kehr sofort auf den Sturz des Demaratos hinzuarbeiten. Er ver-

standigte sich mit Leotychidas, dem Sohne des Menares und damaligen

Haupte der Nebenlinie der Eurypontiden s
, die von Anaxandridas, einem

jungern Sohne des Konigs Theopompos herstammte. Auf sein Be-

treiben benutzte dieser eine unvorsichtige Aufserung von Demarats

Vater Ariston, um durch Erhebung einer formlichen Klage die legitime

Geburt und Thronberechtigung des Konigs anzufechten. Als die Lake-

daimonier die Frage dem delphischen Orakel vorlegten, entschied dieses

zugunsten des Klagers, da die Pythia von Kleomenes durch Vermitte-

lung eines einflufsreichen Delphers gewonnen worden war 4
. Demaratos

wurde abgesetzt, und Leotychidas trat an seine Stelle (etwa Herbst

491) 5
. Nicht lange darauf verliefs ersterer, angeblich infolge einer Be-

leidigung durch Leotychidas an den Gyranopaidien , seine Vaterstadt

und fluchtete, als ihra die Lakedaimonier H&scher nachsandten, iiber

Elis und Zakynthos ins Perserreich, wo ihn Dareios gnadig aufnahm.

Spater erhielt er die Stadte Pergamon, Teuthrania und Halisarna, die

auch seinen Nachkommen verblieben 6
.

1) Uber die Notwendigkeit gemeinsamen Haodelns oder der Einigkeit beider

Konige bei Regicrungshandlungen vgl. Bd. I', S. 549, Anna. 1.

2) Hdt VI, 50, 10; 51, 1; 61, Iff. Vgl. uber den Uwprung de* Zwistes

zwischen beiden Kouigen S. 442.

3) Hdt. VI, 61 ff.
;
VIII, 13.

4) Hdt. VI, 66. 75.

5) Hdt. VI, 71. Was die Chronologie betrifft. no verflowen nach der Dar-

stellung Herodots mindestens einige Monate von der Unterwerfung der Aigineten

(Friihjabr oder Anfang Sommer 491) bis zur Abaetzung des Demaratos und der

Erbebung des Leotychidas. Letzterer verlor die kouigliche Wiirde im Jahre 469

nach zweiundzwanzigjiihriger Regierung. Diod. XI, 48; XII, 35 (vgl. Tbuk. Ill,

1, 89) and dazu Clinton, Fasti Hell. 11
st

, p. 261. Die Gymnopaidien (Juli), an

denen Leotychidas als Ronig den Demaratos, der nach seiner Absetzung durch

Wahl ein Amt erhalten hatte, beleidigt haben soli (Hdt VI, 67), waren schwer-

lich die des Jahres 491.

6) Flucht des Demaratos: Hdt. VI, 70. Ein Genets rerbot den Herakleiden
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Nach dem Sturze des Demaratos ging Kleomenes ohne Verzug

mit Leotychidas nach Aigina. Da beide Konige erschienen, so leisteten

die Aigineten keinen Widerstand mehr. Zehn ihrer vornehmsten Bur-

ger wurden von den Konigen als Geiseln tortgefuhrt und den Athenern

in Gewahrsam gegeben f
.

Es kam dann aber an den Tag, durch welche Mittel er den del

phischen Spruch gegen Demaratos erwirkt hatte Die Promantis Pe-

rialla wurde ihrer priesterlichen Wurde enthoben, Kleomenes hatte

einen Prozefs zu befiirchten und entwich aus Sparta nach Thessalien *.

Von dort begab er sich nach Arkadien und wiegelte die Arkader auf.

Er war namentlich bemiiht, die Gauvorsteher zu Nonakris zu ver-

sammeln und ihnen beim Styxwasser einen Eid abzunehmen, ihm

Uberall hin zu folgen, wohin er sie fiihren wurde. Diese gefahrlichen

Uratricbe erfullten die Spartaner mit so grofser Besorgnis, dafs sie den

Kleomenes zuriickberiefen und ihn unter denselben Bedingungen, unter

denen er friiher geherrscht hatte, wieder in sein Amt einsetzten *. Das

Ende des Konigs ist dunkel. Nach einer spartanischen Uberlieferung

ware Kleomenes, der bereits friiher an Geistesstorung gelitten hatte,

gleich nach seiner Rttckkehr wahnsinnig geworden. Seine Anver-

wandten, also namentlich seine Stiefbriider Leonidas und Kleombrotos.

batten ihn an einen Fufsblock gefesselt, aber er hatte sich von dem
ihn bewachenden Heloten ein Messer verschafft und sich selbst ent-

leibt «.

Nach dem Tode des Kleomenes kam das durch ihn in den

Hintergrund gedr&ngte Ephorat daucrnd zur Herrschaft, da die beiden

Konige fortwiihrend mit einander verfeindet waren 5
. Leonidas, der

aich im Auslande niederzulasscn. Plut. Agis 11. BesiUungen des Demaratos:
Xen. Anab. U, 1, 3; 8, 17; Dell. Ill, 1, 6.

1) Hdt. VI, 73.

2) Hdt VI , 74. Die Zeitangabe Herodots ist unbestimmt , weist aber ent-

schieden aaf liingerc Zeit hin : f*er « d k r a v t a Kkeoftevea invuaiov yevofjerov xa-

xotex»r',aarra i( J^tui^iov xtX. VT, 66, 11: n Uv9(n ZxQirt 'siQtaruroi

ttrm Jtjpagrjoy naita. tariffs fit y rot /?or$> aranvara iyertro tavra, xrk.

3) Hdt. VI, 74—75: xarnyoy m-'rdr if{/ffw» ( ini rot«t aitoiai is Zndqtn* rot*
*«i npo'xteo* ?i9Xe. Uber die Vereidigung beim Styxwasser vgl. E. Curtius, Pelo-

pouuesos I, 163. 1*>;>.

4) Hdt. VI, 75; rgl. (Plut.) Apophth. Lak. Kleom. 11, p. 223 d. Der
Verdacbt eines Staatsgeheimnisses liegt sehr nabe. Duucker VII4

, 168. Der Tod
des Kleomenes kam jedenfalls seinen Stiefbriidern nicht ungelegen , die als Kinder
der ersten Prau des Anaxandridas bessere Anrechte auf den Thron zu babea
glaubten. Vgl. Hdt. V, 41. 4«. Auch das Ephorat war an seiner Beaeitigung
intereHMiert.

5) 0. Dum, Entsteh. und Entwickel. des spart. Epborats 62 ff.
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§ 20. Die Unternehinungen des Dareios gegen Hellas. 575

Nachfolger dea Kleomenes, machte mit den Gegnern des von seinera

Stiefbruder auf den Thron erhobenen Leotychidas gemeinsame Sache.

Unter dera Einflusse dieaer Partei wurde Leotychidas auf Grand einer

lebhaften Beschwerde der Aigineten vor Gericht gestellt und verurteilt.

Er sollte ihnen fUr die nach Athen gebrachten Geiseln ausgeliefert

werden Die Aigineten begniigten sich damit, ihn zu verpflichten, sie

nach Athen zu begleiten, um dort die Auslieferung der Geiseln zu er-

wirken. Indessen die Athener erkl&rten, dafs sie die Geiseln von bei-

den Konigen erhalten h&tten und es durum nicht fiir recht hielten, sie

dem einen, ohne dem andern, zurlickzugeben 2
. Infolge dieser Weige-

rung kam ein langwieriger Krieg zwischen den Athenern und Aigineten

zum Ausbruche (um 487) s
.

e.

Bei dem Vorgehen gegen Aigina scheinen zwischen den Lakedai-

moniern und Athenern auch Vereinbarungen iiber gegenseitige Unter

-

stUtzung bei einem persischen Angriffe zustande gekommen sein 4
, aber

abgesehen von dem Beginne der Peiraieus - Befestigung, verlautet

nichts dariiber , dafs in Hellas Verteidigungsanstalten getroffen wa-

ren, als zu Beginn des Sommers 490 das persische Heer aus

dem Innern des Reiches in Kilikien anlangte. Es bestand aus Kern -

truppen, Persern, Medern und Saken, und diirfte etwa 60000 Mann
stark gewesen sein. Den Oberbetehl fiihrte der Meder Datis und ein

koniglicber Prinz, Artaphrenes, ein Sohn des gleichnamigen Stief-

bruders des Konigs 5
. Wfihrend das Heer auf der aleischen Ebene

1) Hdt. VI, 85: Aaxe&atftayioi <f£ dtxaorrjQiov owayayovret lyvtoaav ntgtv-

PqIo&ch Alyiri\i«s vno ytevtv^vifeta rrX. Vgl. G. Dum a. a. O. 82.

2) Hdt. VI, 86.
.
Vgl. S. 574, Anm. 1.

3) Hdt. VI, 87. Vgl. iiber diesen Krieg § 21.

4) Vgl. weiter unten S. 579, Anm. 3.

5) Hdt. VI, 94. Uber Artapbrenes vgl. S. 530, Anm. 2 und 556. Was die

Starko dea Heeres betrifft, so bezeichnet cs Hdt. nur als ntCov ctquxov noXXov re

xeti ev taxiv«<j[iivov, dagegen giebt er die Zahl der Scbiffe auf 600 Triercn an (VI,

95). Ebenso viele Scbiffe zahltc die Flotte beim Skytbenzuge (IV, 87) und bei

Lade (VI, 9). Auf den Kriegsscbiffen warden die Fufstruppen eingeschifft (Hdt.

VI, 95, 9; vgl. 48, 7 und M. Duncker, Ber. d. Berl. Akad. 1886, S. 394). Die

athenischen Transporttrieren (ffrp«riwtirffc, 6nXanyo>yoi. Bockb, Sth. Atb. I", 348)

konnten iiber 100 Mann befordern, aber die schnellen (iaxe'tu) Scblacbttrieren waren

dazu lange nicbt imstande. Vgl. Bockh a. a. O.; Schwartz, Ad Atheniensium

rem militarem stud. Thuc. (Kiel 1877, Diss.) 33 ff. 51 ff. Das persische Fufsvolk

war dataer hbcbstens 60 000 Mann stark. So hoch veranschlagcn es Duncker, Gesch.

d. Altert. VII 5
, 114. 132; Ber. d. Berl. Akad. 1886, S. 395 und Fleiscbmann,
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lagerte, sammelte sich an der Kiiste die Flotte. Aufser den zum Trans-

port der Reiterei bestimmten Fahrzeugen zahlte die Flotte nach einer

wohl im ganzen zutreflenden Angabe Herodots Bechshundert Kriegs-

schiffe, die zugleich das Fufsvolk an Bord nehmen sollten Nach der

Einschiffung des ganzen Heeres fuhren die persischen Feldherren Iangs

der Kiiste bis zur Hohe von Samoa und liefsen von dort siidwestwarts

durch das ikarische Meer nach Naxos steuern. Im Jahre 499 hatten

die Naxier ihre Stadt erfolgreich verteidigt, jetzt fliichteten sie sofort

in die Berge. Die Perser steckten die Stadt in Brand 1 und schitften

dann weiter nach Delos, wo Datis dem Apollon ein grofsartiges Weih-

rauchopfer darbrachte *. Von Delos fuhr die Flotte zwischen den

Blatt. f. bayer. Gymnaaialw. XIX (1883), 254 ff., wahrend H. Welzbofer, Mauren-

brechers Hist. Taschenb. XI (1891), 92_auf 50000 zuriickgebt. Die Berecbnung

ist natiirlich • unsicher , wird aber von der Wahrbeit nicht crheblich abweichen.

H. Delbriick, Die Perserkriege and Burgunderkriege (Berlin 1887) 161 schfitzt da»

Hecr zu niedrig auf 10 bis 15 000 Bogner und 1000 Reiter. Die doppelte Anzahl

von Reitern niramt Welzhofer a. a. 0. an. Da Hdt. die Zabl der Innaymyoi n're,

die er von den ubrigen Scbiffen uuterscheidet, nicbt nennt. so handelt es sich um

reine Vennutungen. Ein attisches Pferdetransportschiff konnte 30 Reiter an Bord

nehmen (Thuk. VI, 43, 2), ein damaliges pcrsisches anscbeinend hocbstens 20.

Vgl. Hdt. VII, 97 and dazu M. Duncker, Ber. d. Berl. Akad. 1886, S. 395. -
Die spatere Uberlieferung hat bestimmte, fast durchweg stark ubertriebene Zahlen-

angaben, die naturlich ohne Wert sind. Nep. Milt. 4. 5 redet von 200000 FiuV

truppen (von denen 100000 an der Schlacht selbst teilnahmen) und 10000 Reitern.

Andere erhohten die Zabl auf 300000 und 500000 Mann. Vgl. Plat. Menex. 240

(300 Schiffe und 50 Myriaden); Ps. Lys. Epitaph. 21 (50 Myriaden). Paus. IV.

25, 5; Pb. Plut. Parall. hell. I, p. 305 a und Valer. Max. V, 3 baben 30 Myriaden.

Die hochsto Zahl: 600000, von denen 200000 umgekommen sein sollen (Schol.

Aristeid. 289, Frommel) findet sich bei Iustin II, 9. Die niedrigste Zahl (90000)

wiirde in dem Epigramme bei Aristeid. II, 511 vorkommen , wenn Bergks Korrek-

tur ixXtvttv fur cxrurar richtig ware. Vgl. PLGr. IIP (1882), 449.

1) Hdt. VI, 96. Piutarchos nepi Hq. *«x. 29 (Eth. 869 b) macbt gegen Hero-

dotos das Zougnis naxischer Chronisten (Sa£(a>y 6tQoy(?n<poi) geltend, denen zufolge

Datis nach der Zerstorung der Stadt wieder vertrieben worden ware. Allein die

Nachrichten der ruhmredigen Lokalgeschichtschreiber verdienen wenig Glanben.

Beim Zuge des Xerxes schickten die Naxier einigc Schiffe (Hdt. Vni, 46: vier -
Plut. Eth. 869 b scheint 3 gelesen zu haben — ; Hellanikos b. Plut. a. a.O.: seeks,

Ephoros ebenda [ohne selbstfindigen Wert und mit gewohnlicher Abrundung der

Zahl]
: fiinf), welche zur koniglichen Flotte stofsen sollten. Allein die Schiffe gin-

gen auf Veranlassung des Trierarchen Demokritos (Bergk, PLGr. IIP, 481, 136)

zu den Hellenen uber.

2) Hdt VI. 97 (vgl. VI, 118). Duncker VIP, 116 erklart die Handlungswei*
des Datis dadurch, dafs dieser in dem deliscben Apollon den siegverleihenden Gott

Mithra erkannt hatte. Grote, Gesch. Gr. IP, 567 und E. Curtius, Gr. Gcsch. IP.

12 meinen dagegen, dafs Datis so aus Rucksichten gegen die Griechen gehandelt
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Inseln hindurch nach der Siidspitze von Euboia. Die Nesioten wurden

gezwungen, Geiseln und Mannschaften zu stellen. Karystos wagte bei-

des zu verweigern, worauf die Stadt belagert und zur Ubergabe ge-

zwungen wurde. Auch Eretria bereitete sich zum Widerstando vor

und ersuchte die Atbener urn Hilfe. Diese wiesen ihre chalkidischen

Kleruchen 1 an, der bedrohten Stadt Beistaud zu leisten. In Eretria

konnte man jedoch zu keinem festen Entschlusse kouimen. Wfihrcnd

die eiuen sich hinter den Mauern aufs aulserste verteidigen wollten,

rieten die andern sich ins Gebirge zuriickzuziehen, noch andere sannen

auf Verrat. Unter diesen Umstanden zogen die Kleruchen ab und

habe. Ahnlicb aufscrt sich H. Welzhofer, Maurenbrechers Hist. Taschenbuch XI
(1891), 95, der zugleich die religiose Duldsamkeit der Perser hervorhebt und be-

tont, dafs Datis nicht dem Mithra, sondern dem Griecbengotte, an dessen Existenz

der Perser nicbt gezweifelt habe, opfern wollte. Die Kopie eines Briefes des Da-

reios an Gadatas (S. 518, Anm. 5) zeigt in der That, dafs Datis nach den Ioten-

tionen des Konigs handelte, wenn er den Apollon ehrte. Nach Udt. liefs Datis

den Deliern sagen: iyai ydg xai at'xos ini xoaovxo ye tfgoviu xat ^uot 4x /?«<xt-

Xsoc tide iniaraXxat , iy rp x°>M ol **> 0 ^eoi iy^oyxo, iaviti»> fAqJiy o(yio9at,

/uijre avxqy r/> z*W 10 *>* oix^xoQaq aviijt. Dareios schreibt an Gadatas:

"Or* rr> un'tQ 9eutv pov JidOtaiy d<pay(tcic, dtaata ooi /ur fiirapaXofifvy neigay

(v)ftov' tpvxovQyovi ydg legovs AnoXXtovog tpogoy engaooec xai ^aigay

nxannvtvtiv flijiiiXoy incxaaaif, ayvouiy i/xaiy ngoyovtov ei( xuv 9toy yovv. IJbrigens

scheint Datis dem Apollon auch Weihgeschenke dargebracht zu haben, denn es

kornmt der Name Datis in einem delischen Inveutar vor. Vgl. Bullet, d. coir. hell.

XIII (1889), 539.

Nach der Abfahrt der Perser soil Delos von einem Erdbeben erschuttert

vrorden sein. ^Herodotos fugt nach der Aussage der Delier Wnzu (VI, 98): xai

ngtSxa xai vaxartt ft^XQ 1 oeio9$i<Hf xai xovxo fiiy xov xigtte dydgainoiot ruV

fAsXXoyxtov tota9tn xaxiay e(pmvt 6 9e6s. In unzweifelbaft beabsichtigtem Wider-

apruch zu dieser Angabe sagt Thuk. II, 8: lr* <ft JijXos ixty^9n "Xtyoy ngo xovxutv

(431), ngortgoy ovnu oetoOtioa, d<p' ov "EXXqyec ftifiyyvxtH' iX4yexo xni i&oxtt inl

roic fiiXXovat ytv^atadai aijfii.vtti. Vgl. A. Bauer, Ilerodots Biographie, Sitzungsber.

Wien. Akad. 1878, 393; Themistokles 29 ff. Die Ansicht A. Kirchhoffs, Abf. d.

herod. Gcschichtsw. 19, dafs Herodotos von dem bci Thuk. erwahnten Erdbeben

keine Kenntnis gehabt hatte, weil er von Hellas abwesend gewesen ware, ist un-

haltbar. Vgl. Stein, Burs. Jahresb. 1878 I, 185. Die Delier bezeichneten sowohl

das Erdbeben, von dem Herodotos, wie das, von dem Thukydides spricht, als das

erste und erkannten uberhaupt nur eines an. Stein zu Hdt. VI, 98, 2. Wahr-
acheinlich fand das Erdbeben in der Pentekontaetie statt, so dafs es die Delier,

als Herodotos mit ihnen zusammenkam, nachtriiglich mit den Perserkriegen ver-

kniipfen konnten, wiihrend man ;es spkter als Vorzeichen der Leiden des pelo-

ponnesischen Krieges auffafste und es zugleich zeitlich demselben naher riickte.

Stein a. a. 0.; N. Wecklein, Trad. d. Pcrserkr. a. a. 0. 1(3.

1) Hdt. VI, 100. Vgl. dazu S. 444, Anm. 1.

Busolt, Griechische Uescbichte. II. 8. Aafl. 37
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57S Fcuftef Kin *n--

setzten nach Orojos iiber, um nicbt n^r: ~-~i-r:<--z "^r^ickelt m
werden \

Ab die Perser vor Eretria aniair:--i ^nufhn se Ire Reiterei
—

aus und riisteten sich zu eincra TrefieL n fr--yn J i In Eretria

war jedoch schliofslich die Ansicht dur'/: r ^-n^-i — -ier Stadt

zu verteidigen. Sechs Tage Jang behai: i^itc iir si-u. r-.Tr:: ie bei-

tigen Sturm angriffe der Perser, bei dvi^r, :»r:-:-f 7^ r~ \ erlu**--

erlitten. Am eiebenten Tage fiel die St^i: i"jr-'a *^-m: -zd ward-.*

samt den Heiligttimern in Brand gesleck: 1 ZLn r~ i—r T-i. c r Ein

wohner wurde gefangen genoramen uud A-<-"c r- :ri.:^i Dare;•*

siedelte sie zu Arderikka im Lande der Ki~rT 11 . sir l h n:::

Bewahrung ihrer Sprache zur Zeit Her-d is v.i-.--:- V L>> ubri^s

Eretrier bauten nach dcm Abzuge der Persia- il-t m i: v!r*:i: a^r V

Wenige Tage nach der Einnahme Er^ir. ^ 1.- lie Pers-r

I Hit. VI. ff>— 100. Hdts. Bericht ist skLtiVi: >:^lit. lie L-tri:: r:

- rrf-t^rlc-yv-tiheit und Zweideutigkeit dafiir verii.:^: ~- ;i i
-
: ^>

- c A -z rJ..ht thatkriftig unterstutzt warden. Vjl N. W~-k- Tr^i •:

i H>. VL : 1. Die Eretrier batten tucbtige Reiterei Bi P. 5. 4". A^nv :

i- : > -
" A t: -J

I-"--- VI. : ; ; Milt. 4 wohl nach Epboro*. der Hit. i^—tr. PI/

"X _ -u;.; ;h N;^u III, erzablt das Ge>?fci.:k Er-rtrli* *u±:Ln

- - - * ^.•••n^ir seirer Herodot - Lekture unter Hi^zufZ^zz * - eL:^« u

--^-th Hi.: 1

: :r-:"-rc Za der Geschichte von der arzebii cLer. J-_ri »ui c ,!

r ^ u *{ ;:. VL 31 erzJiLlte r*«; aof dea In^'.a LfrjchiJ'-t

/ i" - -* „ -e J v
. >\a. HI. 09* d. Vgl. anch Str.tb ^ 44? »•:< -

~~' jr
- - -r 3. -—Mr ir—, 1 a den: Hit. zugeschrieben wiri . — Nach Piut.

— - • J * I B ::r K.>ig don Verrntern Euphorbi»s and Pkii--

^
' > - - Er-;tr>r .•.•rry^:* ^nrJe von Pau^anios znr Verroittelu:^ k-^-:

^ ' ~ - r :-a KCri^re c-- -t^r Tczk. I, 12^'. seine Nacbkomraen U->a.^c :/

^ : - - ;
I G;.:; l-r-: ri.ii^uiilreivn. Myrina und Gryneion JwQor 4t ru

\
7r

' ci -'''a r.rtrr re.-. rr.r.Lti, r -;;riw. on wJrof "Fotr^f'utr urftcc; IfK1'-

X ~ I: T:l. 1. - Wij K-r-k:-;i,5 Pontikoa b. Athen. XII, 5.%F rom

' • trz .:<;*. irrl n n den Fabeln . die fiber die Entstehuog d^

^ ^ ^ ^ — - Fa^; > -ie* Killix* Im Umlauf waren. Vgl. W. PetejKC

^
; : ^ -* attic. Kiel, Diss. !><*.'

' 3<K Vgl. nocb Ps. Demosth.

^ /' lis pia:enisehe Epi^ramm bei Laert. Diog. Ill, * ;

' \ 1 ;* ^ >:" ii'" tnar.*'ockTtea Gri^cben zur Zeit Alexanders d '-;
*

• • >• j : !2 . u.
4" Erttria zur bei!-uscbcu Eidgenossenscbaft tmd *te!I^

V
V -I. 1; 4o. Die Angabe Strabons X, 40J und U\

- - ± ,...-r a-.i.-rn etwa sieben Stadien entfernten; Steiie w
'

VN
.' ^

;

-Vr'" Vr A <^era Mii?ver«t5adnis. Vgl. Lolling, Mitt Arch-

- V
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§ 20. Die Unternehmungen des Dareios gegen Hellas. 579

nach Attika auf und Ian de ten, angebttch auf den Rat des greisen

Hippias, an der Ebene von Marathon, weil dieselbe fur Beweg-

ungen der Reiterei das gtinstigste Terrain zu bieten scbien

Auf die Nacbricht von der Landung der Perser scbickten die

atbenischen Strategen sofort den Eilboten Philippides nach Sparta,

um die Lakedaimonier zu schleuniger Hilfeleistung aufzufordern f
.

Wabrscheinlich waren bereits zwischen Sparta und Athen Verein-

barungcn getroffen worden, so dafs es sich damals nur noch darura

handelte , die Lakedaimonier von dem Eintritte des BiindniBfalles

zu benachrichtigen und sie zu eiligster Absendung der Hilfstruppen

zu veranlassen 8
. Philippides legte den Weg in zwei Tagen zu-

1) Hdt. VI, 102: f
t
v yvQ 6 MttQaSoSv inu^eozaxoy yutQiov rf

t ( yfrrtxqf ivtn-

nevoat xa\ ay^otarm ^EqbiqTijs, 4( jovto otfi xaTqyiero 7/im'ijf 6 lltiaiatQufov.

Wilamowitz, Aristoteles und Athen I, 112 bait die Auwesenheit des Hippias fiir

eine Fabel, aber von derselben rcdet nicht blofs Hdt., soudern auch der uber die

Peisistratiden besonders gut unterrichtete Thukydides VI, 59, 4 Es ist immcrhin

bemerkenswert, dafs von Marathon aus Peisistratos seinen Zug nach Athen unter-

nommen hatte. Vgl. S. 324. Qanz so gunstig , wie es den Anschein hatte, war

die Ebene nicht flir die Reiterei, da die grune Oberrlache bedeutender Sumpf-

strecken das Auge tauscht. Vgl. E. Curtius, Gr. Gesch. II
6

, 21. Indessen mit

Ausuahme einiger Randstellen, namentlich einer nordostwiirts an den See Drako-

nera stofsenden, ist der Sumpf Ende des Sommers trocken, und im Altertum war

die Versumpfung geringer als gegenwartig. Vgl. Aristoph. Vogel. 245; Pind. 01.

XIII, 148 mit Schol. und dazu Duncker, Ber. d. Berl. Akad. 1886, 308. Auch

Baumwuchs (Nep. Milt. 5: arborum tractus) soli den Bewegungeu der Reiterei

bindcrlich gewesen sein. Vgl. Lolling, Mitt. d. arch. Inst. I, S. 92. Gegenwartig

ist die Ebene zutn grofsten Teil baumlos. Vgl. Lohr , Jahrb. f. kl. Philol.

CXXVII (1883), 523. — Vgl. Uber die 'T°P 0 £ ra phi e: E. Curtius und J. A.

Kaupert, Karten von Attika mit Erl. Text von Milchhofer, Hft. VI, Bl. 19.

Ein nicht ganz genaucs Kartchen auch von Lolling, Mitt. d. arch. Inst. I

(1870), Taf. IV.

2) Hdt. VI, 105: xai nquia ftkv iovitf lr* iy rw aarei ol o t par tjyoi

dnonifinovoi I; Znagiijy xijqvxu 4>ti$tnnl<$tiy xxX. Bei Paus. I, 28, 4; VIII
, 54,

6; Plut. n. 'llq. xnx. 26, p. 862; Suid. s. v. 'Inning die Namensform frXinntJtic.

Diese verdient wohl den Vorzug. Philippides war ein in Athen sehr vcrbrciteter

Name, Pheidippidcs fehlt im Index des CIA. Vgl. P. Stengel, Jahrb. f. kl. Phil.

CXIX (1879), 280. Der Eilbote wurde nach Hdt. erst abgeschickt, nachdem die

Landung der Perser in Athen bckannt geworden war. Vgl. VI, 103, 1 mit 105, 1

und den Ausfuhrungcn Dunckers VIP, 120, 1 (Paus. I, 28, 4 hat freilich keinen

selbstandigen Quellenwert, da die Stelle auf Hdt zuruckgcht). Nothe, De pugna

Marathonia (Leipzig 1881, Diss.), p. 4 und Dclbriick, Die Perserkriege , S. 55

meinen, dafs Philippides bereits friiher, vielleicht auf die Nachricht vom Falle

Eretrias, abgesandt worden sein musse. Vgl. auch V. Campe, Do pugna Marath.,

p. 34.

3) Es ist hochst unwahrscheinlich , dafs die Athencr ohne irgeudwelche vor-

37*
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rick K l>Jt fpartMilKMa B<b>rdea

daw» ea oaen deaa G*aeue aienx aaocSea.

riciutn za iiaairi I>tflx. ea war cLzmaa

Drirsei dea M yoata, oiui das Gtaetz T^rb«x

^caii<n Ta^*n fisil ami Firing ties V
Tratrwciie dieaea Geaetzes IiL**t aca nickc mil

ea iat ac«r or-yaiirar hrfr.
::ck oder amindeatea* nicks

ea baftd sun V.^rwaxii* djecte, on

spartzaex am H-ifc betes.

ssaenie. d>. wile gew.Tcalkk. zar HZftieisrajg Im Fafle

VerV*tzang d*s Gebietes Terptiiehtete Tbat L 44 ; V. 47. 4S a * w. VgL Baaolt

i^r Pener in Araka euiiretreaen wad 4k em dasam erfolgende Ab-

de» IVtten darek die Strategea oiekc tauli Eat and Volk toQ-

erklarlick sen*.

1 Bit. VI, 106: #c*rsfaa<« i* xo» ^rt» aWsac ^ rV 2**e'5- Die Ent-

betrigt etwa 999 Kilometer, Isckr. Pa—g 67: PEa. VII . 84. VgL

£. Cartiaa, Peiopoaae*oa II. 367.

2 Hdt- VT, 1<J«: <i» y«? Lrrcuewv r»« rrrmrrj , errmrj 4% mix iitltrtt-

i<fm«** u\ sa' nl^oto^ iortf r** zvzio* „Ofcibar "\ bemexkt Stein, „«oUen

sack Hdt*. Absicnt die Lakedaimonier antworten. tie dnrtten weder am selbigeo

Tage, dem 9. dea Monats, occh an den foigeodea bis zam Vollmoode, also nicht

tot Mitte des Mocats aasrucken" VjL lutein II. 9, 7: qaadridoi teneri religion*

3, HerodotM a a O. sagt nicht bestzmmt. ob das Gesetx nor fur den be-

tremmden oder far alie Mooate gait. Plotarckos fa£st die Stelle in letitem Sinne

aaf and wirft a. HooJ. am. 9& p. soI ein. da£* die Lakedaimonier unzahligenuk

im ersten Drittel des Monats aasgezogen wiren. Aber die Worte Hdt*. schliefeen

runicLit nor den 9. bis 15. Tag sua. Vgl. Pans. I, 28, 4 and Sc.hoi. Aristopb.

Acharn- 84; E. Curtias. Gr. Gesek. IP, 26; Dancker VH\ 122 u. A. nehmen den

Aajfuhrungen Bockhs De pugnae Maratboniae tempore, Ind. Lect. Berol. IS 16 =
KL Schrift. IV, 85 rX folgend, als Tbatsacbe an, dad die attische Botschaft am

9. Tage des dem attiscben Metageitnion entsprechenden Monats Karneios nacb

Sparta gekommen ware and dais also jenes Gesetz sich aaf das neuntagige, vom

7. bis zam 15. gefeierte Fest der Karneien bezo_.-en batte (rgl. iiber die Festzeit

der Karneien linger, PbiloL XXXU1 [1874], 231 . wahrend dessen sich die Doner

des Waffenhandwerkes enthielten. Hdt. VII, 206; Thuk. V, 54; 75, 5. Indessen

bei Hdt ist von den Karneien gar nickt die Rede, es heifat VI, 107: ovtoi

rtr if> narailr^ur iutro* xtl. rgL 120, 1, wahrend doch in dem analogen Falle

Vli, 206 Herodotos bestimmt sagt: uetm if*, Kaovtta yttp aift eunoSoir, eutlior

QQraaairtts . . . *or« ra/oc ^o^tur mmwiyuL Vgl. IX, 7. Es ist demnach ssgar

anzanehnien, dais die Botschaft der Athener nicht in die Zeit der Karneien fiel

Vgl. Weatermann, f. kl. Philol. XXXVI, 148; K. Fr. Hermann, Altgriech.

M T -TtF.; Grote, Gesch. Gr. IP, 591.

|^ Wie u A E Curtios, Gr. Geseh. IP, -J<j annimmt. Grote IP, 576 «gt

HL|Ea war blofse Zahigkeit, mit wdcher sie blindlings an alten Gebria-
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§ 20. Die Unteruehmungen des Dareioa gegcu Hellas. 581

f.

Die Athener mUssen schon bei der Absendung der Eilboten nach

Sparta den Beschlufs gefafst haben \ sich nicht auf die Verteidigung

chen festhielten." Vgl. Hdt. IX, 7. A. Kagi, Krit. Gesch. d. apart. St. a. a. O.

450 stellt eine Anzahl analoger Falle zusammen, um die Richtigkeit der Ansicht

G rotes nachzuweiscn. Auch Beloch, Gr. Gesch. I, 35G ist der Ansicht, dais wirk-

lich religiose Bedenken die Absendung des Hilfscorps verzogerten. Ahnlich

H. Welzhofer, Maurenbrechers Hist. Taschenbuch XI (1891), 103. A. Weiske,

Jahrb. f. kl. Philol., Bd. CXLV (1892\ 593 recbtfertigt das Verhalten der Lake-

daimouier durch die Bedeutung des Karneien - Festes. Vgl. iibrigcns auch Ad.

Holm, Gr. Gesch. II, 29, Anm. 9. Id der Erzahlung Hdts. (vgl. namentlich VI,

120) erscheint jedenfalls die spartanische Politik als ehrlich, und tbatsiichlich riickte

nach wenigen Tagen ein lakedaimonisches Hilfscorps in Eilmarschen nach Attika

aus. Die Pbrasen des Isokrates, Paneg. 85 iiber den Eifer der Lakedaitnouier,

den Athenern Beistand zu leisten, haben freilich keine Bedeutung, itnmerbin ist es

bemerkeuswcrt, dafs auch in der attischen Uberlieferung des 4. Jahrhunderts ein

Zweifel an ihrem guten Willen nicht hervortritt. Vgl. Plat. Menex.
, p. 240;

Iustin II. 9, 10 (Ephoros). Auch die geringe Starke des lakedaimonischen Hilfs-

corps beweist nichts dagegen, denn Eile that Not, und ein kleioes, erlescnes Corps

marschierte rascher als ein grofses Ileer. — Nach Plat. Nom. Ill, 692. 698 hatte

ein me8senischer Kricg die Lakedaimonier verhindert x«» ti dtj u Juxajkvev aXXo

avtovg, ov yaQ Xautv Xtyofitvov.

1) Die Angaben, dafs das Volk auf den Autrag des Miltiades den Ausmarsch

des Heeres beschlofs, gehen doch wohl auf die Atthis zurtick und sind nicht un-

glaubwiirdig. Aischines verlas noch das Pscpbisroa des Miltiades. Demosth. d.

f. leg. 303. Vgl. Aristot. Rhet. Ill, 10, p. 1411a, v. 10: (<ffiv ^ifV«t xo MtX-

ruxdov tprftfiafiu). Das Psepbisnia gefafst r»k AUtvtltioe <fvXrq nQvravtvot'ot}( nach

Plut. Quaest. conviv. I, 10, 3, p. 628 f. Jedocb sebwiicht MUller-Striibing, Jahrb.

f. kl. Philol. CXIX (1879), 441 den Wert dieses Zeugnisses dadurch ab, dafs er

auf den schalkhaft persiflioreuden Ton aufmerksam macht, in welcbem Plutarchos

die Syropoten sich iiber die Vcrdieuste des Aiantis unterhalten liifst. — Nach Nep.

Milt. 4 hatte in der Stadt zwischen den Strategen ein lebbafter Streit dariiber

stattgefunden, utrum moenibus se defenderent, an obviam irent bostibus acieque

decernerent. Aber nach Iustin II, 9 und Suid. s. v. *lnn(ae, Art. 1 bandelte es

sich bei diesem Kriegsrate vielmehr una die Frage , ob man sofort ausriicken

oder erst die Ankuuft der Lakedaimonier abwarten sollte; Miltiades war auctor

non cxpectandi auxilii. Dieser Bericht ist jedenfalls der ricbtigere und auch sach-

licb begrundetere. Man mufste sicb jedenfalls bereits in der Stadt dariiber klar

sein , ob man etwa die Passe des Pentelikon verteidigen odcr cine andere Stellung

wablen und ob man es unter Umstiiudeu auf eine Scblacbt aukommen lassen sollte,

aber der eutscbeidende Beschlufs iiber die Aunahme einer Scblacht konnte erst

dann gefafst werden, weun man dem Feiude gegeuiiberstand und dessen Stellung

kanntc. Ephoros hut freilich offeubar nur den beriibmten Kricgsrat im Sinne, den

Hdt. VI, 109 nach Marathon verlegt. Aber es lassen sich fur seinen Bericht

so sebwerwiegende Wahrscheinlichkeitsgrunde geltcnd macben (vgl. Grote IF,

576; N. Weckleiu, Trad. d. Pcrserkr. 3iiff.; Duncker VIP, 12o; Delbriick, Die
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^i-jTL e« nil den Persern im Felde

i r.-?-* Zw*::~-=i dari'iber obwalten, dafe

izli ihnen in der Stadt ein-

——~- -zl _±_ i; 2. -st -T".r -i-rr Aasmarsch des athenischec

~-^-r*^- —3: - l_ r j- T'r^^iL-ra Angjiffes narurlich echon

— - ---r - ~^r~—~ d~m Berichte Herodots gleich

~~- - ^ Li-*- ^sizi'fc Er^-rbann stand nur der Form

* X 1 . . . 3 1 : 1 : * i ^3 Apbidna (Aiantis) * zil

Z . ir-^-. -zr- :^.t^ ~t_lui : n->:h nicht blofe Opfer und

:

—

-tl zzd. z^l H_-^ct iLi an der Spitze des recbten

IT—r--- i^ui^zi 2
. ~^~~~t yiz er im Kriegsrate der Strategen

? r ~_l
~-

. 13.* r-ut iri^- r^n triti seines geringen Quellenwertes

^-T" :. _ii 1 z ~ tir jii • :"" .-^f*r v~:«tr_>:ftr^r z beruheuden Erxahlang Hdts>

t I>e i_ . lu* i_-rji t~:c Strategen Miltiades fur des

—-.r-s. : tt i r-^-L k Itrt: -c:*-rTTrC.ir:e ihn Kalliniacbos. Vgl. Hdt.

>c ,t_:-r-j~lcu. r :~_r rrL HrL VL 1-v . Auch die Plataier stieisen

i. zz ^ ; x T-r. I: : r- * * — *--_-io. in der Stadt za den Athcnern,

*-^=rs ^ m L^otr zn Ki.T=r-:a- kit. VI. 1-^.

. T. : ^-/^-«-» /* rerrc die Landung der Perser

r » sn. r»r-k - » Tt^r.-a'T-t Ei^cse e:^i« Qbertreibend) Isokr. Paneg

T_-. 1* -t. 7 >_ i-; xni die Brrcerkangen H. Delbrucks, Die

? 5.
* Yi^n li^nz II. ^ w-Ire freiuch der BeschlaXs, aasxurucken,

?r-r zau-a ^ ^ Iln-r™! 7 j^t*j«t worden. doch bandelt e« sicb ge

a :. V K. c c Epb>ros oder urn eine andere willkur-

l-.zri Vrj:>a"r:j >t 1. >r^-.:-r^_: Piil.pp:des war am neunten dea Monats in

^ a^-'i, Tir^i l^: s-f >z~- ^ ^rc*?<*;L:\:kt. and am seclisten diirfte die Landos^

Zf-z z -rv:T : _r ic-rc i.u>-:z- I>* i-r B *-* trihestens am elften abends znrnck sein

i.iz'-T. <<: — iJe Ffr*jr :1s AtLen erreichen konnen, denn mehr all

Tio? rr: it A^s*cii5-^r ci-b: in Ansprach genommen haben. Dd-

tri :k. I n Fcr«rk.-i^. S ro iiraai bin, daft die Ausachifinng des ©>tX>J

V^z E^r^s irr X^ms. :ji der Krim bei meist gutera Wetter funf Tage

ii^:--. ct^ il 1 - 0 Ec ;*.er uci 12? Goscbutze dabei waren. Allein die mo-

d-z—^ Y r-'z. tri: d*r A**sch:5jr.g aus grofsen Scbiffen darch Bote siod

w:f: konirliiferter. Die Verteil^:^ der Truppen auf eine grofse Anzabl rou Fabr

-zrr_ ii-? bLs dich: an die Kuste berankommen kannten, ermoglicbte eine rascber?

2. Hdt. VI, Plat. Quaest. conriv. I, 10, 3, p. 628. Vgl. CIA. IV, $,

p. 153.

3 Uber die Ebrenrechte des Polemarcboa, die in spaterer Zeit an seine ebe-

malige thatsHcbliche Stellung als Kriegsherr erinnerten, vgl. 8. 167, Anm. 3. Die

von H. Mullcr-Strubing, Jabrb. f. kl. Philol. CXIX (1879), 441 mit Recht be-

kampfte Ansicht Lugebils, Jabrb. f. kl. Philol. Supplbd. V (1871), 645ff., dsi*

der Polemarchos tbaUachlich noch den Oberbefehl fuhrte, hat aach darcbAristot
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§ 20. Die Unternehmungen des Dareios gegen Hellas. 58$

8timmbercchtigt, und es ist sogar wahrscheinlich, dafs er als Vor-

aitzender desselben zuletzt seine Stimme abgab *. Indessen thatsachlicb

lag dais Kommando bereits in den H&nden der zebn voni Volke aus

den einzelnen Pkylen gewUhlten Obersten der Phylenregimenter, d. h.

der Strategen, unter denen die StelJe des Obmannes t&glich der

Reibe nach abwechselte *. Zu den damaligen Strategen gehorten Ari-

steides, Stesilaos und Miltiades 8
, der zwar der Partei der Tyrannen-

U&n. 22, 2 (vgl. S. 167, Anm. 2) nur eine die Form betreffende Best&tigung er-

balten. Was die Stelluog des Polemarchen auf dem rechten Fliigel betrifft, so

sagt Hdt. VI, 111: tov ply de(ioH xiQtog qydxo 6 noXipaoyos KaXXlpaxof 6 ydg

youof joxe el/t ovxta xoiai si&qyaiowi , toV noXiftaQ/oy xe"ga( ro <fef«ov'

qytofiiyov di xovxov 4(tde'xoyxo ta( ttQt&fiiovxo al tpvXal i^dutvau itXXqXitay
f
xeXtv-

watut di ixuaaoyxo I/oyxtf to tvoiyvpoy xiQttt TlXaxait'ei. Dicse Stclle bcsagt nach

dem gewohnlichen Spracbgebrauch, dafs der Polcmarchos den rechten Fliigel als

Befehlshaber desselben fuhrte (vgl. Ad. Bauer, Themistokles 2), indessen sachliche

Griinde und der weitere Zusammenhang sprecbcn dafur, dafs er den Ehrenplatz

als FlUgelmann an der Spitze desselben einnabm, und dafs sich unmittelbar an

ibn die nach Stammen gcordneten anderen Krieger anschlossen (ttkdtxovxo). Vgl.

Stein zu Hdt. VI, 111, 4 (4. Aufl. 1882) und Burs., Jahresb. 1879, I, 96; Noethe,

De pugn. Marath. 67. An dieser Stelle ist nicht vom Kommando, sondern von

der taktischen Ordnung und Aufeinanderfolge die Rede. Und der (von recbts ge-

aahlt) zuerat stehende Polemarchos „hat" ebenso den rechten Fliigel „hmo M
, wic

die zuletzt aufgestellten Plataier den linken innehaben. Lugebil a. a. 0., S. 601

betrachtet auch dieses Ehrenrecht des Polemarchos als ein Zeichen, dafs er that-

siichlich den Oberbefehl fuhrte. Indessen, wenn die Stelle auf dem rechten Fliigel

voralters Ehrenrecht des Konigs war (Hdt IX, 26, 28; Euripid. Hiket. 657), so

folgt daraus nicht, dafs der Polemarchos damals noch mit dem Platze auch die

Rechte desselben hatte. Die Ansicht Lugebils ist widerlegt worden von B. Arnold,

De Atheniensium saeculi a. dir. quinti praetoribus (Leipzig, Diss. 1873), lsqq.

und Schomann, Jahrb. f. kl. Philol. CXII (1872), 152 ff.

1) Hdt VI, 109: oi( di cfi'/rt re iyivovro xai iyfxa r, xtlqtay xtiy yytofiitoy, iv-

&uvra, T(y ydg lydexuroe t/. i^ufoqpopof 6 xui xulfj^) Xayojy [vgl. iiber diesen Irrtura

S. 276] stthjyauov noXfftngye'eiy. (ro naXawy ytlo '/ifyvaiot ofioip^tfov [vgl. Lugebil

a. a. 0. 597jroV noXifAOQ^ov inottivxo xoTai axgar^yoiat xiX. Vgl. dazu die Aus-

fuhrungen Lugebils a. a. 0. 599 ff. und Muller-Strubings a. a. 0 440 ff. Der Po-

lemarch gab als letzter Stimmfubrer bei Stimmeugleicbbeit den Ausschlag.

2) Ober die Strategen vgl. S. 425. Hdt. VI, 103: yyoy de aqpeus oxQnxqyol

dixa xtX. 110, 2: uexd di ol axQnttjyol rwK t] yyv>ut\ etfege ovpfluXXeiV, tic exnoxov

avxtav iyfoexo nQVXavqii} xr
t ( qfMt'Qqc, MiXxutdg naQtdldooay . 6 de dtxoueyo$ ovxta

ovft(loXr}y inoitexo, ng(y ye <f«J avxov novmy^n iyeytxo. Uber die Bcdeutung der

Prytauie und den taglicben Wechsel des Oberbefehls vgl. noch Diod. XIII, 97 und

106 und dazu Lugebil a. a. 0. 626, der freilich von irrigen Voraussetzungen aus-

gebt, Arnold a. a. 0.; U. v. Wilamowitz, Philol. Unters. I, 57 ff.

3) Hdt. VI, 103, 3; 114, 2. Uber Aristeides vgl. Plut. Arist 5. Was Plu-

tarchos in diesem Abschnitte mehr als Herodotos bietet, ist zwar im allgemeincn

hochst unzuverlassig, doch ist die Nachricht iiber die Strategic des Aristeides an
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freunde nahe stand, aber als Perserfeind auch Gegner einer Wieder-

einsetzung der Peisistratiden als persischer VasallenfUrslen war. Das

athenische Heer soli in der Stfirke von neun- oder zehntausend Mann
ausgezogen sein, doch beruht diese Angabe nur auf spaterer Schatzung

und einer unzuverliissigen Uberlieferung l
. Ebenso wenig tiegt eine

brauchbare Naehricht dartlber vor, was die Athener bestimmte, sich

nicht hinter denMauern ihrer Stadt" zu verteidigen, son-

sich wahrscheinlich und scheint zu den Uberresten einer Quelle zu geboren, die

sich dadnrch als gut unterrichtet zeigt, dafs sie weifs, dafs die Strategcn damaU
Oberste ihrer Pbylen waren. Dafs jedoch Tbemistoklea Stratege der Leontis war,

ist weder bei Plut. ausdriicklich gesagt, noch wahrscheinlich. Es ist blofs rhe-

torische, auf den Effekt berechnete Erfindung, dafs Aristeides und Tbemistoklea,

die Antiochis und die Leontis, nebeneinander in der Schlachtrcihe gestanden und

im Kampfe miteinander gewetteifcrt hatten. Vgl. K. W. Kriiger, Phil.-Hist. Stud.

I, 32; Bauer, Themistokles 2. Plutarchos benutzte in diesem Abschnitte unmittel-

bar eine Quelle, die jiinger und noch unzuverliissiger als Ephoros war. Vgl. S. 688,

Auin. 1 und S. 694, Anm. 2.

1) Herodotos nennt weder die Zahl der Athener, noch die der Plataier, er

hatte also wahrscheiulich keine zuverlassigen Nachricbten dariiber, denn sonst pflegt

er die Starke der Heere genau anzugeben. Ncpos Milt. 5 zahlt 9000 Athener,

wozu noch 1000 Plataier kommen , so dafs gerade eine Myriade voll wurde (X

milia armatorum completa sunt). Die Zahlenbehandlung triigt deutlich das Ge-

pragc des Ephoros. Vgl. Busolt, Rhein. Mus. XXXVIII (1883), .629. Auf die-

selbe Quelle geht Schol. Aristoph. Ritt. 781 zuriick (xnl ovtto nXt}(>to9ct>io; rov

agi&fjov). Die gleichen Zahlen finden sich noch bei Paus. X, 20, 2: fjA&pmtm

evy r,Xixt\i i€ rrj (<QXelll) *«* dovkoif ivaxtoxtXtov uqixovio ov nXtfove) vgl. IV, 25,

6; daun bei (Plut.) Parall. I, p. 305; Suid. v. 'Innfag. Bei Iustins (II, 9) Zahlen

(10000 Athener, 1000 Plataier) handelt es sich nur urn eine kleine Abanderung

der Angabe des Ephoros. Die Zahl der Plataier ist wohl zu hoch gegriffen. Bei

Plataiai kampftcn sie 600 Mann stark , im Jahrc 429 gab es 400 wafienftihige

Plataier, die in ihrer Stadt bclagert wurden; die altcsten Manner waren nach

Athen gebracht worden, cine kleine Mindcrheit hielt es aufserdem nut den The-

baneru. Vgl. Thuk. II, 78, 3. Der attische Iloplitenheerbann wird dagen stiirker

gewesen sciu. Es gab damals gewifs ebenso viele wehrfahige, zum Hoplitendienst

im Felde verpflichtete attische Burger als nach den vielen verlustreichen Kriegen

im Jahrc 431 , wo Thuk. II, 13 nicht weniger als 13000 felddienstpflichtige Ho-

pliten ziihlt. Ephoros hat olfeubar die Stiirke des attischen Hecrcs nach den Ver-

biiltnissen seiner Zoit veranschlagt.

2) U. v. Wilamowitz, Philol. Unters. I, 97 ff. sucht nachzuweisen , dafs die

Peisistratiden die alte Stadtmauer Athens beseitigt bitten. Marathon und Salarais

waren bei eincm befestigten Athen undcukbar. Indessen selbst, wenn die Mauer

in leidlich verteidigungsfiihigem Zustandc gewesen wiirc, so batten doch strate-

gischc und politische Griindc fiir einen Kampf im oflfencn Felde gesprochen.

Freilich hat die Angjibe bei Nep. Milt. 4, dafs die Strategen beraten hatten, utrum
moenibus defenderent an obviam irent hostibus, keine Beweiskraft (vgl.

S. 581, Anm. 1) und auch aus Hdt. VIII, 52; V, 77 geht nur hervor, dafs die
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dern es im Felde mit einem Feinde aufzunehmen, der an

Zahl weit tiberlegen und seit dem Sturze des lydischen Reiches auch

in Hellas gefiirchtet war *.

Welche Erwagungen aber auch entscheidend ins Gewicht gefallen

sein mogen, jedonfalls zeigt der Entschlufs der Athener nicht nor Mut,

sondern auch strategische Einsicht. Die Eroberung der sich tapfer ver-

teidigenden ionischen Stadte durch die Perser und der Fall Eretrias

konnten sie dartiber belehren, dafs ftir eine belagerte Stadt, zumal

wenn Verrater auf eine giinstige Qelegenheit lauern, die Gefahr des

Unterliegens sehr grofs ist, und dafs sie bei genttgenden Kraften und

geniigender Ausdauer des Belagerers unter gewohnlichen Umstanden

friiher oder spater fallen mnfs, sofern sie keinen Entsatz erhalt * Man
hatte aber alle Ursache, den zahlreichen Anhftngern der Peisistratiden

nicht zu trauen 8
, und durfte anderseits auf Entsatz nicht rechnen , da

die Lakedaimonier schwerlich allein die Perser angegriffen hattcn.

Unter diesen Umstanden mufsto man, selbst wenn die Stadtmauer —
was immerhin fraglich ist — sich in einem verteidigungsfahigen Zu-

stande befand, den Kampf ira offenen Felde wagen. Entscblofs man

Burg befestigt war, aber dafs nur diese eine Maner hatte, folgt keineswegs aus

den Erzahlungen von den Burgbelagerungen bei Hdt. V , 64 und 72. Dagegen

scheint Hdt. IX, 13 nicht blofs an Burgroauern gcdacht zu haben , wenn er sagt

:

'n<{«/co<>£« (Mardonios) ipnQqoas is ttie 'AStivm, xul ti xov ti cfptfoV qy rwV r«i-

Xitov ij rtuv oixrjuditoy tj jtov IqcHv , nuvra xaTttfiaXtoy xai avyxdaag. Dazu kotnmt

Thuk. I, 89, 3: xa* r*,v noXiv dv oixodoutiy nagiaxivatovro xai r« tet/l' tov re

yaQ nCQijloXov /9p«jfe« elarrjxit xui oixiat at ftiv noXXai jiinraixiaav
,

dXlyai

d's negif,aay. Der negifloXos bezeichnet ohne Zweifel eine die Stadt umgebende

Mauer, wie auch aus I, 93, 2 hervorgeht, wo es bei der Scbilderung des themi-

stokleischcn Mauerbancs beifst: (Jici&y ydg TitgfpoXos navraxji t'$<;x&n noXttos.

Die Ansicht von Wilamowitz ist widerlegt worden von A. Bauer, Themistokles,

S. 5, Anm. 2 und 11. Delbruck, Die Perserkriege, S. 81 ff. Vgl. auch iiber den

wahrschcinlichen Zug der altera Stadtmauer E. Curtius, Stadtgescbichte Athene,

S. 105.

1) Was die Furcbt vor den Medern betrifft, so liegt freilich eine starkc Uber-

treibung in den Worten: ngmroi dl tlyioxovto eo&rjrd ie M^dixqv oginvtei xai Tor?

aydgas tai'Ttjy ij<sf>riu£i'avs. rt'a»? di r,y rotoi "FXXqai xai to ovvopa id Mtjdwy yopof

itxovaat (Hdt. VI, 112), und Herodntos iibersieht dabei das, was er selbst friiher

iiber tapfere Rampfe von Hcllenen gegen Meder erziihlt hat. Vgl. I, 1G9; V, 2;

102; 110; 113; 120; VI, 29. Dafs aber der Name der Meder in Hellas gefiirchtet

war, kann kcinem Zweifel unterliegcn. Vgl. Theognis 7G3; 775 ft*, b. Bergk, PLGr.

II
4
, 18G. Was Nepos Milt. 4 iiber deu Grund des Auszuges sagt, ist eine wert-

lose Phrase im Stile des Ephoros.

2) H. Delbruck, Die Perserkriege, S. 71.

3) Vgl. die Aufscrungen, die Hdt. VI, 109 dem Miltiades in den Mund legt.

Ubcr deu Anhang der Peisistratiden vgl. S. 5G5 und 5G7.
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ich aber zu einem solchen, so empiahl es sich, tun das Gebiet gegen

Verwustungen zu schutzen, dera Feinde sehon in der Xahe seiner

Landungsstelle entgegenzutreten, falls es daselbst ein gedecktes Terrain

gab, denn in eine Schlacht auf einer Ebene, wo die Perser ihre l/ber-

zahl and ihre aaf dem Zusammenwirken von Bogenschutzen and Rei-

tern beruhende militarische Krait zur Geltung bringen konnten, darfte

man sich nicht einlassen l
.

Ein derartiges fur eine Defensivschlacht gunstiges Terrain boten

nun in der That die langlichen Seitenthaler, welche sich an die mara-

thonische Ebene anschliefsen. Die meisten Vorteile gewahrte das

Thai von Vrana*. Dort nahm das athenische Heer beim heiligen

Rezirke des Herakles eine Stelluag ein J
, in der es den Angriff der

Perser, der sich moglicherweise bis zum Eintreffen der Lakedaimonier

verzogerte, ruhig abwarten konnte. Die Flanken waren durch Abhange

gedeckt und vor Uberfiugelung gesichert 4
, wahrend die mafsige Breite

der Thaloffhung die Perser verhinderte, bei einem Angriffe die ganze

Mas* des Fufsvolkes einzusetzen und die Reiterei wirkungsvoll zu

verwenden. Wollten sie an dem athenischen Heere voruberziehen , so

boten sich zum Marsche gegen Athen zwei Wege dar. Der cine tuhrte

uber Marathona auf Kephisia, der andere zwischen den Vorbergen des

Pentelikon und dem Meere nach Pallene und der Mesogaia. Aber nur

diese letztere Strafse war fur Wagen und ein Heer mit Reiterei und

Gepack passierbar *. Beim Abmarsche in jeder der beiden Richtungen

mufsten die Perser dem Feinde ihre Flanke blofsstellen. Schifften sie

sich dagegen ein, urn direkt nach dem Phaleron zu fahren, so waren

1) H. Delbriick, Die Perserkriege, S. 70 und 73.

2) H. Lolling, Mitt. d. arch. Inst. I (1876), 89; Duncker, Ber. d. Berl. Akad.

1886, S. 403 ff. ; Delbriick a. a. 0. 75 und Eschenburg, Auf dem Schlachtfelde von

Marathon, Berlin 1887 verlegen die Stellung der Athener in ein Seitenthal dea Vrana-

Thales, namlich in das von Avlona Duncker schob sie freilich bereiU bis in das

Vrana-Thal vor, da nach ihin Vrana im Kiicken der Stellung gelegen hatte). Auf
Gruud von Bd. XIX der Karten von Attika nahm dann aber Delbriick, Hist.

Zeitschr. N. F. XXIX (1890), 467 an, dafs die Athener 200—300 Schritte vom
Ausgange eutfernt im Vrana-Thal standen, das dort nur etwa 1000 Meter breit ist.

3) Hdt. VIII, 108; 116. Uber die Lage Herakleions fgL LoUing, Mitt. d.

arch. Inst. I (1876), 69 ff.

4) Aus Nepos Miltiad. 5 hat man mit Unrecht herauagelesen, dafs die Flanken
noch durch Verhaue geschutzt worden wiiren, denn arborum tractua bezeicbnet
einfach die sich daselbst hioziehenden Baumreihen. Vgl. Lolling a. a. O., S. 90;

Fr. Lohr, Jahrb. f. kl. Philol. CXXVII (1883), 523.

5) Das war die Strafse, auf der eiust Peisistratos gegen Athen marschiert
war. II.lt. I, 62.

Digitized by Googl



§ 20. Die Unternehmungeu des Dareios gegen Hollas. 587

sie einera Vorstofse des athenischen Heeres mitten ira Abzuge aua-

gesetzt

Als die Athener schon beim Herakleion standen, vereinigte sich

mit ihnen der gesamte Heerbann der Plataier *. Es geht daraus her-

vor, dafs die Heere mehrere Tage einander 'gegenuberlagerten , denn

die Plataier konnten doch erst nach Marathon aufbrechen, nachdem sie

von dera Beschlusse der Athener, dort dem Feinde entgegenzutreten,

gehort hatten Nach Herodotos drang Miltiades auf eine Schlacht,

weil er befurchtete, dafs der Ausbruch eines Parteizwistes die Athener

verwirren und mit medischer Gesinnung eriullen mochte 4
. Mit andern

Worten, Miltiades wollte zum Angriffe Bchreiten und eine Offensiv-

schlacht liefern, urn den Anhangern der Peisistratiden keine Zeit zu

landesverr&terischen Umtrieben zu lassen. Fttnf seiner Amtsgenossen

sprachen sich mit Riicksicht auf die numerische Schwache des Heeres

dagegen aus, aber die Stimme des Polemarchos Kallimachos, den Mil-

tiades auf seine Seite gezogen hatte, gab im Kriegsrate die Entschei-

dung fur die Schlacht 6
. Darauf trat ein jeder von den Strategen,

1" Lolling a. a. 0.; Delbriick a. a. O. 75, der aufserdem mit Recht bemerkt,

dafs sein Abzug, ohne zu schlageD, auch moralisch uachteilig gewesen ware.

2) Hdt. VI, 108, 2. Vgl. S. 581, Anm. 1 auf S. 082. Nach Paus. IX, 4, 2 soil

Arimnestos die Plataier ausgefiihrt babeu. Er war ihr Stratege in der Schlacht bei

Plataiai. Vgl Plut. Arist. 11 und Hdt. IX, 72, 8 mit der Note Steins.

3") Nach Ephoros brannten die Athener mirabili pugnandi cupiditate, und da-

her wird denn auch die Schlacht schon am Tage nach der Ankunft des athcni-

*chen Heeres bei Marathon geschlagen (Nep. Miltiad. 5}. Isokrates Paneg. 87

lif»t gar die Athener noch am Tage ihres Ausmarsches siegen. Ahnlich Lys.

Epitaph. 26; Plut. de glor. Ath. 8, p. 350; Suid. s. v. 'Innim. Allein Hdt. VI,

110, 6 sagt auadrttcklicb, dafs Miltiades mehrere Tage mit dem Angriffe wartete.

Vgl. Swoboda, Wien. Stud. VI (1884), 13. Damit fallen die Hypothesen, welche

von der Annahme ausgehen, dafs die Athener durch einen sofortigen Angriff die

Pener '

v
noch bei der Landaug oder vor der Ausschiffung der Reiterei) uberrascht

bitteo. Vgl. Campe, De pugna Marath. 33; P. Devaux, M^m. sur les guerres

mediques 31 ; N. Wecklein, Trad. d. Perserkr. 38. Vgl. auch gegen diese Hypo-
thec, im besondern gegen Devaux, die Bemerkungen Delbrucks, Die Perserkriege,

S. 66.

4) Hdt. VI, 109: vvv fxf\ ovfiflaXiofjev, iXnoual nvtt oxdotv fi€ydXrjy

diaoiiotty ipneooiotty rn US^vaiwy (pQovr
tjurtTtt tuore /judical. i,v 61 ovfjpdXcjfjfy

xtf* m xai oaf)Q<)y *A$r\vaiousw /ufrtZeitQoioi iyysyiaOat xrX.

b) Wenn wir in dem Bcrichte Hcrodots iiber den Kriegsrat etwas mehr als

eine blofse dramatische Einkleidung erblicken durften (Miiller-Strubing, Jahrb. f.

Uaw. Philol. CXIX [1879], 441), so wurde Miltiades, bevor er im Kriegsrate mit

cinem bestimmten Vorscblage hervortrat, zunachst sich iiber die Ansicht seiner

Amtsgenossen privatim informiert haben, und dann als er sab, dafs er die HUlfte

dmelben gegen sich hfitte, mit Kallimachos verhandelt haben. Vgl. Lugebil

» a. O. 596.
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wclche fur die Schlacht gestiramt hatten, das Kommando fdr den Tag,

an dem es ihm nach dem taglichen Wechsel zufallen sollte, an Miltiadea

ab. Dieser nahra es zwar an, schritt aber nicht eher zum Angriffe,

als bis der Tag herankam, an dem er ohnehin den Oberbefehlt hatte l
.

1) Hdt. VI, 110. Nach Plut. Aristeid. 5 soil Aristeides zuerst den Ober-

befehl an Miltiadcs abgetreten und die ubrigen Strategen veranlafst haben, seinem

Beispiele zu folgcu. Da Nepos in seiner Vita des Aristeides, fiir die er auch

Ephoros benutzte, kein Wort iibcr dieses angebliche grofse Verdienst sagt, so

ditrftc die Erfinduog junger als Ephoros sein. Mit dieser Erzahlung Herodots ist

die Angabe unvereiubar, dafs Miltiadea zum Angriffe schritt, als er

die Nachricht erhielt, dafs die Perser sich einschifften und dafs

ihre Reiterei bereits an Bord ware. Wurde dadurch der Schlachttag be-

stimmt, so hiitte ja Miltiades nicht auf seinen Tag warten konnen. Jene Angabe

findct sich bei Suid. s. v. /wpi? innnV Jtiudoe tit rjy Wrr«xr> rove

"itovdq (faoiv avnxtogrloavTot avtov a'veXdovrtts itti ret Jiydfta Otjfittfveiv To»<p j4d-ii~

vafoi(, to( tltv X^Q^S °l Ji7»*iv, MiXua<fi)y avviivra. rijV uno/uiQijaiy avtiuv ovp-

(laXeiv ovito xtti vixrjoat. odtr xai Tt\r nngoifitav Xe%{Hi¥tu ini r»}r rdfty (ftnXvov-

rwc. Was den sachlichen Inhalt betrifft, so brauchten die Ionier nicht auf die

Biiume zu steigen, denn von der Hohe des Kotroni konnten die Athener die ganze

Ebenc und jede Bewegung der Perser iibcrsehen. Vgl. Lohr, Jahrb. f. kl. Philol.

CXXVII (1883), 524. Die ganze Herleituug des Sprichwortes ist ungereimt;

/wpi? Inneig bedeutct nur die Absonderung der Keiter (Hdt. IX, 32: ovro* oJ

ixaQttttt^divjtg n(Col qoav, i) dl Xnnoi /uqIs ititaxto) und nicht die Auflosung

der Schlachtrcihe, sondern unter Umstanden sogar deren Ordnung. Die Notiz

geht vennutlich auf Ephoros zuriick (vgl. S. 558, Anm. 2), ist aber wahrscheinlich

unmittelbar aus der Sprichwortersamtnlung des Atthidographen Demon entuommen,

eines „ Anekdotenjagers und KuriositatenkrUiners, dem es auf ernsthftfte Erforschung

der Wahrhcit durchaus nicht aukam". Sie bat keiuen historischen Wert. O. Cru-

sius, Rhein. Mus. XL (1885), 3l6ff.; vgl. Noethc, De pugn. Marath. (Leipzig 1881,

Diss.), 58. 61 ;
Duncker, Sybcls Hist. ZciUchrift XLVI (1881), 233 ff. ; Svroboda, Wien.

Stud. VI, 17. Darum sind auch die Hypothesen iiber die Schlacht hinfallig, welche sich

hauptsiichlich auf diese mchr als zweifelhafte Uberlieferung stiitzen. 0. Curtius,

Gott. Gelehrt. Anz. 1851) III, 2013 ff ; Gr. Gesch. II
s
, 24. 824; N. Wecklcin, Tra-

dition der Perserkriege 3G ff.
;
Eschenburg

,
Topographische

,
arcbaologische und

militiirische Betrachtungen auf dem Schlachtfelde von Marathon, Berliu 1S87.

Vgl. das Refcrat iiber Eschenburgs Vortrag in der Berliner arch. Gesellschaft in

der Berl. philol. Wochcuschr. 1887, Nr. 3 und in der Wochenschr. f. kl. Philol.,

Nr. 5 und G. E. vertritt mit Riicksicht auf das Terrain, auf dem kein grofses

pursisches Heer gekiimpft haben konute und auf die (von ihm angenommene ) Un-

moglichkeit, wahrend der Schlacht die Reiterei einzuschiffen , die Ansicht von

E. Curtius, dafs das Gros des persischen Ueercs, namcntlich die Reiterei, bereits

wieder eingeschifft war, als die Athener angriffen. Diese Hypothesc vertritt der

Hauptsaeho uach auch Arth. Milcbhofer, Erlaut. Test zu d. Karteu von Attika

Heft 3— (>, S. 51 f. Gegen die Curtius-Eschenburgsche Hypothesc spricht auch die

Lage des Soros, sofern derselbe — wofiir die grofse Wabrscheinlichkeit spricht — der

Grnbhiigel der Marat honkampfrr ist. Vgl. II. Delbriick, Hist. Zeitschr. N. F.
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In dieeer Darstellung Herodots erscheint das Verhalten des Mil-

tiades ganz unverstandlich. Er halt eine mtiglichst rasche Entscheidung

fur notwendig und schiebt dann dieselbe aus ganz untergeordneten,

personlichen Griinden auf. Offenbar sollte die Geschichte nur die That-

sache erklaren, dafs sich die Entscheidung mehrere Tage hinzogerte *,

obwohl doch, wie die Gewahrsraanner Herodots annahmen, Miltiades

sie berboitiihren konnte, da er ja der angreifende Teil war. Allein

eine Offensivschlacht gegen das gesainte persische Heer durfte Miltiades

nicht wagen, denn die Athener batten dabei in die Ebene vorgehen

mussen und w&ren dort sofort von der persischen Reiterei auf den

Flanken umgangen und verrautlich uberwaltigt worden *. Es lag also

nicht an den Athenern, sondern an den Persern, wenn sich die Ent-

scheidung verzogerte. Nach Nepos war es Datis, der angriflf. Der

persische Heerfuhrer erkannte wohl, dafs das Terrain ungiinstig war,

aber er wollte schlagen, bevor die Lakedaimonier zuhilfe gekoramen

waren. AUerdings ist der Quellenwert des Nepos nicht grofs und weit

geringer als der Herodots, aber wenn es sich auch blofs urn eine Kom-

bination des von ihm benutzten Autors handeln sollte, so ist dieselbe

doch in diesem Falle hochst wahrseheinlich zutreffend s
.

Als die Perser sich zum Angriffe gegen die Stellung der Athener

anschickten, traten diese in der oftiziellen Keihenfolge ihrer Phylen zur

Schlachtordnung an. An der Spitze derselben stand als rechter Fliigel-

mann der Polemarch Kallimachos mit der Phyle Aiantis, der er selbst

als Aphidnaier angehorte. Den iiufsersten linken Fliigel erhielten die

Plataier *.

XXIX (1890), 4G5ff. — Uber die Erkliirung der Thatsache, dafs die Reiterei an

der Schlacht keinen Anteil nahm, vgl. weiter unten S. 592, Anm. 2.

1) H. Delbruck, Die Perserkriege, S. 55. 80.

2) H. Delbruck a. a. 0. 70. - Wilamowitz, Aristoteles I, 112 halt freilich die

Anwesenheit persischer Reiterei iiberhaapt fur eine Fabcl.

3) Nepos, Miltiad. 5. Vgl. dazu II. Delbruck a. a O. 55 ff. 75. 77.

4) Hdt. VI, 111: qyeoptvov dk roitov i^tifexoyro mg dgt9
t
ue'ovio ul (pvXai

ixofitym dXlulitov. VgL uber die Stellung des Polcmarchen S. 582 , Anm. 2.

Obwohl der Ausdruck Herodots aucb die Moglicbkeit zulafst, dafs die Phylen in

far alljahrlich durch das Los festgestellten Reihenfolge standen (vgl. Steins Anm.),

so war doch zweifellos fur ihre Aufstellung die feststehende , offizielle Reibenfolge

(vgl. S. 422) mafsgebend, denn auf den Listen der im Kampfe gefalleneu Burger

•rscheinen die Phylen stets in offizieller Reihenfolge. Vgl. CIA. I, 443. 446. 447.

Nach Phylen geordnet waren auf den Stelen auch die Namcn der bei Marathon

Gcfallenen. Paus. I, 32, 3. Vgl. noch Lugebil, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. V
(1871), G31ff.; Bauer, Tbcmistokles 2. Auf die Nacbricbt bei Plut. Arist. 5, dafs

die Phylen des Themistokles und Aristeides auf der am meisten gefahrdeten Stelle,

"a Zentrum gestanden hasten , ist gar uichts zu gebeu. Vgl. S. 583 , Anm. 3

.

Digitized by Google



590 Funftes Kapitel.

Das Terrain geatattete ea dem Miltiades, die Schlachtreihe der

dea Feindea gleich lang zu machen und aich gegen eine Uberflugelung

zu achtitzen. Das Zentrum atellte er nur wenige Glieder tief auf und

verstarkte dafUr die Flugel, damit aie 8owohl den gegeniiberstchenden

Feind werfen , als auch Flankenangriffe zuriickzuweiaen vermochten \

In der Mitte der peraiachen Sehlachtordnung atanden aufser den

Peraern 8elbst noch die Saken*, hinter dem Fufavolke hielt wahr-

Bcheinlich die Reiterei. Die atheniache Hoplitenphalanx Iiefa das feind-

liche Fufsvolk bis auf Bogenachufaweite herankommen und warf aich

dann auf daaaelbe im Sturm 1 auf s
, um eineraeits mogliehat rasch den

Dafs die Aiantis auf dem rechten Fliigcl stand, sagt der Rhetor Glaukias bei

Plut. Symp. Probl. I, 10, 3, p. 628 E, indem er sich auf die Elegie des Aischylos

beruft. Vgl. Bergk, PLGr. II*, 240. Dieses Zeugnis ist trotz der Ausfuhrungen

Muller-Striibings, Jahrb. f. kl. Philol. CXIX (1879), 434 ff. (vgl. auch A. Momm-
seti, Philol. N. F. I, S. 458, Anm. 18) und der „gutcn Laune der plutarchischen

Sympoten" nicht zu bescitigen. Vgl. Bauer, Themistokles 2. Uber den Grand

dieser Aufstcllung der Aiantis herrschen verschiedene Ansichten. Grotes (Gesch.

Gr. IP, 590) Vermutuug, dafs die Aiantis den Ehrenplatz erhalten hatte, weil die

Schlacht auf ihrem Gebiete — der Demos Marathon gehort zu dieser Phyle —
geschlagen worden ware, verdient namcntlich mit RUcksicht auf Thuk. V, G7 Be-

achtung. Bockh, Mondcyklen, S. 08 ff. nahm an, dafs die Phylen nach der fur

die Prytanien des Jahrcs 490/89 erlosten Ordnung aufgestellt waren, und dafs die

Aiantis auf dem aufsersten rechten Flugel stand, weil sie nach Plut. Symp. ProbL

I, 10, 3, p. (528 E damals die Prytauie hatte. Dagegen wenden sich mit Recht

Lugebil a. a. O. C33 und A. Mommscn, Philol. N. F. I, 402 ff., dcreu eigene Ver-

mutungen aber auch nicht befriedigen (Mominsen deukt mit RUcksicht auf Paus.

X, 10, 1 an eine dem durch Losung festgestellten Turnus, nach dem das Kom-
mando untcr den Strategen wechselte

,
cntsprechende Reihenfolge der Phylen).

E. Curtius, Gr. Gesch. II
6
, 824, 13; Duncker VIP, 132; Bauer, Themistokles 2

erkliiren die Stellung der Aiantis durch den Umstand, dafs aus ihr der Polemarch

stammte.

1) Duncker, Ber. d. Berl. Akad. 1886, S. 405. Vgl. dazu DelbrUck, Die

Perserkriege, S. 76. 85.

2) Hdt. VI, 113, 2; vgl. Lolling a. a. 0. 92.

3) Hdt. VI, 112: tH( d£ atf>i diete'taxro xai rti ocpayia iy(*STo xnka , ivOitvta

wf tintlftiattv ol 'A&nvtiioi
, dQOfiip I'tvro i( roej (lagflaQovi * ijaay di aradiot ovx

iXnaoovtg ru /uirn/^tov avjwv ij oxroi- xrk. DelbrUck, Die Perserkriege, S. 56 ff.

weist nach, dafs ein grofse geschlossene Masse von Schwerbewaffneten, wie sie bei

Marathon focht, nicht mehr als 100 bis 150 Schritt im Daucrlauf (den Oberst

Leake und Hauptmann Eschenburg als einen Schnellschritt deuten) zuriicklegen

kann, ohne in Erschopfung und Unordnung zu geraten. Ein wciterer Lauf war

auch gar nicht ncitig. Die Athener brauchten nur den Raum des wirksamen Pfeil-

es der Persor im Laufe zu nehmen. Die acht Stadien (2400 Schritt), welche

"mlich als die Lunge des Dauerlaufcs betrachtete, siad ohne Zweifel auf
l nung der Schlacht und die umnittelbare Veifolgung zu beziehen. Der
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§ 20. Die Unternehmungen des Dareios gegen Hellas. 591

Raura des wirksamen Pfeilschusses zu durcbmessen , anderseits durch

die Schnelligkeit der Fortbewegung den Stofs zu verstfirken. Sobald

es zum Nahkampfe kam, mufsten die Athener die Oberhand gewiunen.

Mit ihren fur den Fernkampf berechneten leichten Schutzwaffen , ihren

kurzen Spiefsen und S&beln oder Dolchen, welche die Perser neben

dem Bogen fuhrten, konnten sie den langen Speeren der ganz in Erz

gewappneten Griechen nicht widerstehen *. Aber sie hielten sich tapfer,

und das Gefecht dauerte lange Zeit f
. Wahrend die Athener und Pla-

taier auf beiden Fliigeln aiegten, wurde das athenische Zentrum von

den Persern und Saken durchbrochon und landeinwartB verfolgt s
. In-

Soros oder der wahrscheinliche Grabhugel der MarathonkKmpfer iat vom Ausgange

des Vranathales acht Stadien entfernt. Die Schlacht begann im Vranathale und

zog sich infolge des Zuruckweichens der Perser in der Ebene bis zum Soros bin.

Hdt. liefs sich wobl sagen, dafs die Athener vom Ausgauge des Thales bis zum
Grabhugel vorstunnten. Vgl. Delbriick, Perserkriege 50. 76; Sybels Histor.

Zeitschr. N. F. XXIX (1890), 467.

1) Hdt. V, 49 lafst den Aristagoras sagen: n rt ft«xn av'rtiy i<n\ ioii,<te, rofa

xai ttixfiiq §Q«x«« ' oV«£vgtdag Ji l/ovrtf tQ/ovzai 4g tag [iuxp.g xai xvgjiaofag irtl

Tjjflt xHpakfiOi' xiX. Vgl. Uber die Bewaffnung der Perser namentlich Hdt. VII, 61.

Gegeniiber den griechischen Hopliten nennt Hdt. IX, 62. 63 die Perser geradezu

ungeriistct tlyonXoi, yvfxvtt
ieg. Schuppenpanzer-Kocke trug nur ein Toil (VII , 61

;

VIII, 113), und diese konnten wohl gegen einen Pfeilschufs, aber nicht gegen

einen Speerstofs schutzen. Wie der Perserkonig auf den Denkmalern mit dem Bogen,

der nationalen Kampfwaffe, abgebildet ist (vgl. das Bild des Dareios auf den

Mtinzen: S. 516, Anm. 5), so redet auch Aischyl. Pers. 83; 134 von dem Kampfe

des Bogcns mit der Lanze. Niiheres iiber die Ausriistung der Perser und Griechen

und die Uberlegenheit der letztern im Nahkampfe bei Delbriick, Perserkriege,

S. Iff. 8ff. *, vgl. auch Fleischmann, Die Schlacht bei Marathon, Blatter f. bayer.

Gymnasialw. XIX, S. 233 ff., Abschnitt 5.

2) Hdt. VI, 113: ftaxoutytoy cfe iv no Maga&tDyi xQOvog iytyero noXXcg. Mit

dieser Angabe Herodots, die durch seine ungeschminkte Darstelluug des Verlaufs

der Schlacht bestlitigt wird, steht die Ansicht derer im Widerapruch, die da inein-

ten, die Schlacht ware ein nQoaxgovcua rofj jJcrp/topoic anoptioiv (anopaotg

= Landung, Isokr. Paneg. 87, Panath. 195; Ps. Lys. Epitaph. 21 u. s. w.), also

ein kurzes LanduugBgefecht gewesen. Dazu gehorte sicherlich auch Theopompos.

Vgl. Frgm. 167 Muller I, 306. Da die Athener bei jeder Gelegenheit auf ihre

Grofsthat bei Marathon zuriickkamen und sie iiber Gebiihr verherrlichten , so war

einc Reaktion ihrer Gcgncr gegen ihre Darstellung natiirlich und die Zuriick-

weisung der Ubertreibungen, wie sie im 4. Jahrhundcrt iiblich waren
,

bcrechtigt.

Im Verhfiltnis zu Theopompos ist aber Herodot die ftltere und auch zuverlafsigerc

Quelle, denn ersterer schrieb in heftiger Parteileidcnschaft gegen At ben. N. Weck-

lein, Trad. d. Perscrkr. 38 hiitte darum nicht der theopompischen Darstellung

folgen sollen.

3) Hdt. VI, 113: xurd toi'ro fiiy cfij irfxwv oi /inkpot xai Qtfayteg Mliuxoy

i; rr> ptaoyaiay xrX. Uber die Bcdcutung von eg T^y fitooyauty vgl. Lolling

a. a. 0. 93.
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folge dessen liefsen die siegreichen Flugel die Geschlagenen fliehen,

schwenkten ein und schlugen vereinigt auch das persische Zentrum \

Die ganze Masse der Fliehenden eilte nach dem Strande zuriick. Die

Reiterei wurde wahrscheinlicb von der Flucht und Verwirrung mit-

gerissen. Wenn sie in geschlossenen Schwadronen weiter riickwarts in

der Ebene gestanden hiitte, so wurde sie das Treffen wiederherzustellen

veruiocbt haben, aber ibre lose Masse war dazu nicbt imstande *. Kin

Teil der Fliehenden wurde in einen der beiden Strandsiimpfe der Ebene

gedr&ngt und dort von den Atbenern niedergebauen *.

Da der Karapfplatz in einiger Entfernung vom Strande lag, und

die Atbener durch das Gefecbt mit dem Zentrum aufgehalten wurden,

sich wohl auch erst sammelten und ordneten, ehe sie weiter bis zum

Meere vorgingen, so gewannen die Perser Zeit, sich in die Schiffe zu

retten und dieselben flott zu macben. Namentlich gelang es ihnen auch,

ihre Reiterei an Bord zu bringen 4
.

Als die Atbener am Gestade anlangten, sucbten sie die ihnen noch

erreichbaren Schiffe zu nehmen oder in Brand zu stecken. Es ent-

wickelte sich dabei ein bitziges Gefecht, in dem manche namhafte

Manner fielen, so der Polemarch Kallimachos, der Stratege Stesilaos und

1) Dieser Kampf wirtl in der Thalschlucht von Vrana st&ttgefuuden haben.

Die Tumuli von Vrana rtihren moglicherweise von den gefalleneu Persero her.

Pausanias (I, 32, 5) sah dieselben nicht, wcil sein Fiihrer ihu nach dem Grabe

der Athener fiihrte. Lolling a. a. 0. S. 94.

2) Delbrttck, Perserkriege, S. 77. Vgl. iiber die Nichtbeteiliguug der Reiterei

am Kampfe auch Duncker, Ber. d. Berl. Akad. 188G, S. 409.

3) Das Gemalde in der Poikile (Paus. I, 15, 3) stellte u. a. dar: to dl Urn

rijc /""/"JC tftvyoriti tioiv oi paQpaQoi x«i is to iXos w&ovnes etklqlovf ktX. Vgl.

(Demosth.) g. Neaira 1377. In der maratbouiscbeu Ebene befinden sich zwei

Sumpfe, ein grolser, der von Kato Suli, im Norden und ein kleiner, der von

Vrexisa, im Siiden. Auf den erstern bezieht sich die auch jetzt noch xutrettende

Beschreibung bei Paus. I, 32, 7, doch kounte das Gefecht auch am sudlichen

Sumpfe stattgefunden haben. Vgl. H. Delbruck, Hist. Zeitschr. N. F. XXIX
(1890), 4G8.

4) Duncker, Ber. d. Berl. Akad. 188U, S. 410 weist darauf bin, dafs die Pferde-

schiffe fl&cb gebaute Fahrzeuge waren und dafs darum die Eiuschifiung der Reiterei

nicht allzu lange Zeit in Aospruch genommen haben kann. Uber die verscbiedenen

Grunde, die das Vorgehen der Atheuer bis zum Strande aufgehalten haben raCUsen.

vgL Delbruck, Perserkriege, S. 69 und 77. Letzterer bemerkt, dafs die Perser,

nschdem erst wieder Schufsweite zwischeu ihneu und den Feinden lag, auch mit ihren

vortreff lichen Pfeileu die Frist zum Eutkommeu verliingert haben werdeu. Ex halt

e* ferner fiir muglicb, dafs sich die Atbener uberhaupt nicht in die Ebene vor-

wagten, so lauge die feiudlicbe Reiterei noch im Felde vrar.

5 Duuckir, Ber. d. BerL Akad. 18i?(j, S. 410.
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Kynegeiros, der Bruder des Dichters Aischylos '. Nur aieben Scbiffe

vermochten die Athener zu erobern, mit den ubrigen kamen die Perser

vom Lande ab und fuhren zunachst nach dem Inselchen Aigileia, um
die dort zurttckgelassenen Eretrier an Bord zu nehmen *.

Wahrscheinlich am Morgen nach der Schlacbt verliefs die per-

sische Flotte Aigileia und nahm den Kurs auf Sunion. Die athenischeu

Strategen waren iiberzeugt , dafs die Perser einen Handstreich
gegen die Stadt fuhren woliten 8

. Zur Zeit Herodote beschuldigte

man in Athen die Alkmeoniden, dafs sie die Perser auf den Gedanken

des Uberfalles gebracht und ihnen, als sie sich bereits in den Schiffen

befanden, ein verabredeteB Schildzeichen gegeben hatten. Herodotos

weist diesen Vorwurf entschieden zuriick, stellt aber die Erhebung des

Schildes Cetwa auf dem Pentelikon) als Thatsache hin *. Es scheint

1) Hdt. VI, 114. Die spatere Uberlieferung bietet iiber das Ende des Kalli-

machos und Kynegeiros allerlei ubertriebene Geschichten. Vgl. z. B. die zwei

Deklamationen des Sopbisten Polemon eie Kxrvatyuoov xai KaMUpaxov ed. Hinck,

Leipzig 1873, p. 3-39, (Plut.) Parall. I, p. 305; lustin II, 9; Suid. lnn(aS .

2) Hdt. VI, 115; vgl. Plut. Arist. 5.

3) Hdt. VI, 115. Delbruck, Perserkriege, S. 57 bringt beachtenswerte Griinde

dafur vor, dafs die den Persern zugeschriebene Absicht, vor der Riickkehr des

atheniscben Heeres die Stadt zu iiberrumpeln {fiov\6fitvoi tp&ijvtH rove 'A9rrt>a(ovs

tinixofjLtvoi if i6 ttotv) auf blofser Vermutung der atheniscben Strategen beruhte

und thatsachlich gar nicht gehegt wurde. Vermutlich hatten die Perser nur einen

Versuch auf den pbaleriscben Hafen im Sinne gehabt.

4) Hdt. VI, 115; 121 ff.; 124. Da der Alkmeonide Megakles zu der Partei

der Tyrannenfreunde gehorte und im Jahre 487/6 als Anbanger derselbeu verbannt

wurde (vgl. S. 567, Anm. 2), so erkltirt sich die Moglichkeit der Anschuldigung,

die namentlich von den Gegnern des Perikles verbreitet wurde, dessen Mutter eine

Schwester des Megakles war. Hdt. VI, 131. Vgl. Thuk. I, 121; A. Kirchhoff,

Eutstebungszeit des herod. Geschichtsw. 57 ff.; Stein, Burs. Jahresber. 1878, I,

188. Es ist allerdings wahrscheinlich, dafs die Anschuldigung nicht erst von den

Gegnern des Perikles, sondern bereits aus der Zeit der Perserkriege stammt und

spater wieder aufgenommen wurde. Vgl. Pind. Pyth. VH, 15: o) MtydxXtig, VptU

rt xai ngoyovtov. | via d' cv7iQay(q /a/pw r» " to d' aj[VVfiat,
|
fp&ovov dptifiopevov

Trt xakd eQya. Vgl. Tycho Mommsen, Pindaros 40 ff.; Leop. Schmidt, Pindars

Leben 83 ff.; Mezger, Pindars Siegcslieder 316. Das Gedicht ist hochst wahr-

scheinlich bald nach dem Ostrakismos und den darauf folgenden Pythien , d. h.

nach August 486 verfafst. Vgl. Wilamowitz, Aristoteles und Athen II, 323 ff. —
N. Wecklein, Tradition der Perserkriege, S. 37 sucht nachzuweisen, dafs der Schild

vor der Schlacht anfgesteckt worden sei. Das persische Heer hatte, w&hrend die

Athener sich auf dem Marsche nach Marathon befanden, sich einschiffen und die

wehrlose Stadt uberfallen sollen. AUein Hdt. sagt sehr bestimmt, dafs der Schild

Boiolt, Orieohisehe Gestehichto. II. 2. And. 38
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jedoch auch dieses Zeichen nur in der erregten Phantasie einiger Krie-

ger existiert zu haben '.

Um den Persern zuvorzukommen, brach das athenisehe Heer un-

verziiglich von Marathon auf und erreichte nach einem starken Eil-

marsche noch vor der Ankunrt des Feindes Athen, wo es beim Hera-

kleion itn Kynosarges am Sudfufse des Lykabettos ein Lager aut'schlug.

Die persische Flotte zeigte sich bald auf der Hohe von PhaJeron, unter-

nahm aber keinen Angriff, Rondern ankerte nur einige Zeit und t'uhr

dann nach Asien zurtick *.

nach der Sclacht, als die Perser sich bereits eingeschifft hatten {iot'oi qrffl Ir rj«»

vr{va() gezeigt worden 8ei. Nach Duucker, Gesch. d. Altert. VIP, 140 konnte die

Erhebuug des Schildes deu Zweck gehabt haben, anzuzeigen , dafs in Athen alio

Vorbereitungen zum Anschlage getroffen wiiren, und ein solches Zeichen hatte

auch nach der Schlacht noch Bedeutung gehabt. Grote, Gesch. Griech. IP, 5S4

meint, das Zeichen habe den Persern vor der Schlacht zu Gesicht komtnen 9ollen.

Vermutlich hatte es im Plane gelegen, einen Teil der Flotte nach dem Phaleron

zu entsenden, wiihrend die fibrigen Streitkrafte das athenisehe Heer bei Marathon

festliielten. Ad. Holm, Gr. Gesch. II, 24: „\Vir wissen nicht, von wem und ru

welchem Zwecke das Zeichen geuiacht war." Ed. Meyer, Forsch. zur alten Gesch.

I, H«8 , Anm. 2 halt die Bcschnldigung der Alkmeoniden fur begrundet. Sie

hatten seit dem Falle Milets in Athen alien Einflufs verloren und es ware durch-

aus natiirlich, dafs sie mit Iiilfe tier Emigranten und der Perser wieder in die

Hohe zu kommen suchten.

1) Delbriick, Die Per*eikriege, S. tioff. , der an eiuigen Beispielen erlautert,

wie sehr die Menge stets geneigt ist, in erregten Augenblicken Gespenster zu

seheu. Wilamowitz, Aristoteles und Athen II, S. 85, Anm. 24 erkliirt die Ge-

schichte vom Schildzeichen ebenfalls fur ein<" Fabel. Er bemerkt: „Wenn sich

dann (bei dem Rfickmarsche die Sorge um die Heimat und der Unwillen fiber

den Gewaltmarsch und die Wut wider die Wrriiter . deren Treiben sie befurch-

teten. zu dem (ihinben verdiehtet hat, den IVrsern hiitte ein abscheulicher Mensch

die Fahrt eiugegeben, und der oder der hiitte da oder da einen erhobenen Schild

geseheu, gewifs hatte das etwas zu bedeuten u. s. w., so ist das ganz der Situation

gemafs.

2) Hdt. VI, 116. Plut. Arist. 3 berichtet, dafs Aristeides mit seiner Phvle

auf dem Schlachtfelde zur Bewachung der Beote zuriickgelassen worden sei.

Daran kniipft Plutarchos die Geschichte fiber die Entstehung des Reichtums des

Kallias Lakkoplutos, die sich auch bei Aristodem. 13 ; Mfiller F H. Gr. V, 1">).

Schol. Aristoph. Wolk. 64; Suid.: Hesych. v. .laxxo^Xovrrs tindet. Sie ist eine

blofse Fabel ohne historischen Wert. W. Petersen
, Quaest. de hist. gent, attic

(Kiel. Diss. 1880), 40. Der Beiname AauxunXovioi geht wohl in Wahrheit darauf

zurfick, dais Kallia- l>ei der Bearbeituug der Silbergruben gute Geschafte machte.

Vgl. Xen. ntQt no
t».

IV. 15 Duncker VIP, 144, 2. Die fibrigen neun Phylen

batten nach Plutarch vgl auch de glor. Ath. 8, p. 360 e) noch am Tage der

Sohlachl ilen Wej; nach Athen lurfickgelegt. Mfiller- Strfibing, Jahrb. f. klass.

L879 , H I tl. /.eigt, dafs ein solcher Marsch unmittelbar nach der
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Nacli der bei Marathon gemachten Erfahrung wagte Datis ver-

mutlich keine Landung im Angesichte des atlienischen Heeres. Die

Niederlage war zwar keine vernichtende , aber immerhin eine recht

erapfindlicbe gewesen , denn die Perser hatten 6400 Tote verloren V

Von den Athenera waren 192 Burger in der Scblacbt gefallen. Die

Stadt erwies ibnen die besondere Ehre einer allgemeinen Bestattung

auf dem Scblachtt'elde selbst 8
. Daneben wurde ein Tropaion aus

weifsem Marraor und ein Denkmal fur Miltiades errichtet *. Aus dem
Zehnten der Beute stifteten die Athener eine Gruppe von Erzbildern

nach Delphi, wo sie wahrscheinlich bereits eine kleine Halle fur ihre Weih-

geschenke errichtet hatten 4
. Den Sieg vcrhcrrlichte i'erner ein Gem&lde in

der Poikile, auf dem Kallimachos und Miltiades unter den Kamptern her-

vortraten b
. In Erfullung des Gelubdes des Polemarchos brachten die

Schlacht physisch unmbglich gewesen ware (der Weg betragt fur eiuen Furs-

ganger mindestens acht Stunden), und dafs ebenso wenig die persische Flotte noch

an demselben Abend Phaleron hiitte erreichen konnen. Vg). auch Duncker,

Sybels Hist. Zeitschr. XLVI, 250.

1) Hdt. VI, 117. Die Leichen werden sicherlich gezahlt worden sein. Vgl.

Xen. Anab. Ill, 2, 12. Wenn die Niederlage nicht empBndlich gewesen ware und

den Persern einen bedeutenden Respekt vor der militarischen Leistungsfiihigkeit

der Helleneu eingeflbfst hatte, so wiirden die grofsen Riistuugen des Darcios und

Xerxes unerklarlich aein. Duncker VIP, 141. Nach Iustin II, 9 (sicherlich Epho-

ros, vgl. Cic. Attic. IX, 9) soil Hippias bei Marathon gefallen sein, „dis patriae

ultoribus poenas repetentibus Das ist blofse rhetorische Ausschmiickung. Hero-

dotos sagt nichts davon, ebenso wenig Thuk. VI, 59. Nach Suidas v. 'Inniae starb

Hippias auf der Heitnfahrt nach Sigeiou auf Lemnos. Auch Datis soil nach Ktes.

Pers. 18 in der Schlacht umgekommen sein. Diese Angabe steht im Widerspruche

mit Hdt. VI, 118.

2) Thuk. II, 34, 5. Uber den Grabhugel und die Stelen mit den Naroen der

Gefallenen vgl. Paus. I, 32, 3; I, 29, 4. Epigramm des Simonides bei Bergk,

PLGr. Ill
4
, 449, 90. Zwischen dem Ausgange des Vrana-Thales und dem Strand

e

nur etwa 800 Meter von letztcrm entferut, erhebt sich ein kegelformiger Hugel

(Soros) in einer Hohe von etwa 11 Metern. Die ncuem Ausgrabnngen der griech.

arch. Gesellschaft haben die Ansicht I^eakes, Transact, of the R. Soc. of Lit. II

(1-829), 171 so ziemlich gesichert, dafs der Soros dor Grabhugel der gefallenen

192 Athener war. JsXrio* agX . 1890, Nr. 4, p. 65ft.; B 1x6^, 'o t» MaQadtivt

rvupoq, Mitt. d. arch. Inst. XVIII (1893), 48ft.

3) Kritias Eleg. I, 605, Bergk, PLGr. IP, 280; Paus. I, 32, 5. Die Uber-

reste eines aus pentelischem Marmor errichteten Denkmals konnten auch vom ftrijfia

des Miltiades (Paus. I, 32, 4; vgl. I, 18, 3) herriihren. Lolling a a. 0. 79.

4) Paus. X, 10, 1. Uber das Schatzhaus vgl. U. Kohler, Rhcin. Mus. XLVI
(1891), Iff., der die Erbauung in die Zeit des nachmarathonischen Aiginetenkrieges

setzt, und dagegen Wilamowitz, Aristoteles II, 287, der sie wohl richtiger mit dem

Siege uber die Chalkidier (um 506) in Verbindung bringt.

5) Vgl. S. 592, Anm. 3.

38*
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Athener alljahrlich der Artemis Agrotera am 6. Boedromion, dem Fest-

tage dieser Gottin, ein grofses Ziegenopfer dar Pan, der den Barbaren

seinen Sohrecken eingejagt hatte, erhielt ein Heiligtum in der Grotte an

der nordwestlichen Seite de* Burgfelsens. Auch ihm wurde jabrlich ein

Opfer dargebraebt and ein Fackellauf veranstaltet * Die Erinnerung an

den Sieg, den die Athener ah Vorkampfer der Hellenen errungen hatten,

erfiillte sie stets mit besonderem Stolze, und nicht oft genng konnten

Dichter und Redner daraaf zuruckkomiuen 3
.

Der Schlachttag lafst sich nicht mit Sieherheit bestimmen.

Nur so viel ist gewifs, dafg die Schlacht urn die Zeit des Vollmondes,

enrweder urn den 9. September oder — und das ist wahrscheinlicber —
um den 10. August des Jahres 490 stattfand. Denn nach dem Voll-

monde Hlckten eilends 2000 Lakedaimonier aus Sparta aus und gaben

sich alle Mtthe, noch rechtzeitig Athen zu erreichen. Am dritten

Tage langten sie in Attika an, aber die Schlacht war bereits geschlagen

worden *. Nachdem sie sich das Schlacbtfeld und die gefallenen Perser

1) Vgl. 8. 167, Anm. 3.

2) Hdt. VI, 105. Sammlung der bezuglichen Stellen bei Otto Jahn, Paa^an

descript. arcia Ath. ed. altera recogn. Ad. Michaelis ',1880) I, 28, 19 (S. 37). VgL

E. Curtixw, Stadtgesch. Athena, S. 134 und p. XXXVII. Miltiades weibte dem

Pan ein Standbild mit einem von Simonides Terfafsten Epigramm. Rergk , PI«Gr.

IIP, 479, 133.

3) Rubm der Magadiuroua/mfot) u. a . bei Ariatoph. Acharn. 181 ; 695: Wolk.

986; Weap. 711; Theamoph. 806 o. s. w. : Eupolis Demoi Frgni. 90 Kock; Tbuk.

I, 73, 4: Andok. Myst. 107; Isokr. Paneg. 87; t. Frdn. 38; v. Umt. 306; Pbit

Menex. 240; Nom. Ill, 698; IV, 707; Demosth. Symm. 30; vom Kr. 208: tod d.

Trugges. 312 u. a. w. Aiacb. v. d. Trugges. 75; g. Ktes. 181; 186 : 259 u. s. w.

Tgl. noch Cic. de off. I, 18; Paua. I, 14, 5. Opposition gegcn die atheniache

Rabmredigkeit bei Tbeopomp. Frgm. 167 (Muller I, 306) ; Plat. ntQl Hq. xax. 27,

p. 862.

4) Die Schlacht wnrde geschlagen im Archontenjahre dea Phainippos = OL

72, 3 = 490 89 nach der ron Aristot. 'A9n. 22, 3 benutzten attischen Chronik,

ferner nach dem Marm. Par. 48 und Plut. Arist. 5. Der Verauch Ungers, Jahrb.

f. kl. Philol. CXXVII (1*83), 388 auf Grund Ton Dion. Hal. V, 17 und Gellius

N. A. XVII, 21 die Schlacht in das letzte Viertel (Thargelion) 491/90 zu ver-

legen, ist mifslungen. Vgl. Toepffcr, Quaest. Pisistrateae (Dorpat 138.

Thuk. I, 18: tffxi'cTtp 4h hn fiet' avrr
tr (rqr ir MaQa&airi Utt/r£V) av&tf 6 /farp^apot

T<p fityaktu aioXto ini rijV 'EXlada ifovXtoonutrot; t
t
X&e, d. h. 481/0. Vgl. Plat. Nom.

Ill, 698 C. Uber anderweitige chronologische Angaben vgl. Clinton, Fast. HelL

IP, 28; Append. V, 300. — Nach Plut. Camill. 19 und nf$i 'Hpoit. xax. 26,

p. 861 siegten die Athener bei Marathon am 6. Boedromion und feierten den Sieg

an diesem Tage noch zu Plutarcha Zeit, Tgl. de glor. Athen. 7 (Eth. 349 E). Allein

auf den 6. Boedromion fiel das Fest der Artemi9 Agrotera, und an ibm wurden

der Gottin die Ziegen geopfert, welche ihr fur jeden erlegten Feind Tor der Schlacht
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§ 20. Die Unternehmungen des Dareios gegen Hellas. 59?

angesehcn hatten, traten sie unter Lobspriichen auf die Athener und

ibre That den Ruckmarach an.

h.

Miltiades erwarb sicb durch den Sieg in Atben ein bo hohes An-

sehen und solchen Einflufs, dafs ibm «uf sein Ansuchen die Biirger-

schaft die Flotte nebst Landbeer und Geld, zu eincr Kriegsunter-

nehmung zur Verfugung stellte, von der er wabrscheinlich nur im all-

gemeinen grofse Vorteile versprach, ohne sicb iiber ihr Ziel bestimrnter

au&zulassen l
. Uber seine Absichten lassen sich nur Vermutungen aus-

gelobt worden wareu. Vgl. S. 596, Anm. 1. Plutarchos hat dieses jahrliche

Opfer und Dankfest fur den Sieg irrtumlich mit dem Schlachttage identifiziert.

Bockb, Ind. lect. univers. Berol. 1816; Mondcyklen 66 ff. Fest stent, dafs der

attische Eilbote am 9. eiues Mouats in Sparta war (Hdt. VI, 106) und dafs die

Spartaner erklarten, sie konnten vor dem Vollmonde nicht ausriicken. Der fiinf-

zehnte Tag des Mouats gait als Vollmondstag. A. Mommsen, Chronologic 101.

Nach dem Vollmonde riickte ein Bpartanisches Corps eilends aus und war bereits

am dritten Tage (re»r«foi) in Attika (Hdt. VI, 120; vgl. Isokr. Paueg. 87), aber

die Scblacht war bereits geschlagen. Die Leichen der Perser waren noch nicht

bestattet, als die Spartaner auf dem Schachtfelde erschienen. Nach Plat Norn.

Ill, 698 £ und Menex., p. 240 C kamen die Spartaner am Tage nach der Schlacht

an, aber Hdt. sagt nur, dafs sie voregoi rqs ovfipoXijc anlangten und hat schwer-

lich gewufst, dafs sie gerade nur um einen Tag zu spat kamen. Die Angabe

Platous erregt stark den Verdacht, spatere ZuspiUung zu sein (vgl. Toepffer,

Quaest. Pisistr. 138). Bockh, Mondcyklen, S. 72 hat unter Berucksichtigung dieser

Angabe und unter der Voraussetzung, dafs die Spartaner durch das Fest der Kar-

neien am Ausriickeu verhindert wurden, die Schlacht auf den 17. Metageitnion

(Rarneios) oder den 12. September gesetzt. Allein auch letztere Voraussetzung ist

Behr zweifelhaft (vgl. S. 580 , Anm. 3). Vollmond war am 12. Juli abends,

10. August abends, 9. September morgens (6 Uhr Greenwich); 8. Oktober Nach-

mittag (2 Uhr Greenwich). Das attische Amtsjahr 490/89 begann nach der frei-

lich ebenfalls nicht geuiigend gesicherten Berechnuug B. Keils, Hermes XXIX,
S. 358, Tab. IV, am 14. Juli (1. Hekatombaion am 26. Juli,. Demnach wttrde die

Schlacht nicht fruher als nach dem August-Vollmonde stattgefunden haben. Sie ist

aber auch kaum spttter anzusetzen. Denn im Friihjahre wird die persische Flotte

von Kilikieu aufgebrochen sein (vgl. Hdt. VI, 43. 48. 95) und wenn sie sich auch

einige Zeit bei den Insein aufhielt (VI, 69), so dtirfte sie doch schwerlich etwa

vier Monate oder fast die ganze gute Jahreszeit zu der Fahrt durch das aigaeische

Meer bis Euboia gebraucht haben.

1) Hdt. VI, 132: ov tpQiiaa: a<pi in' qv imotffattverm /w^, tiXXii q>d{ autove

xaranXovrieiy, ijv ol inutyteu' ia\ ydy fotavrtiy dij xwa o| etv, o9ty /ptwo?

evnertaii atpHorov otoorrai. Nach Hdt zahlte die Flotte 70 Schiffe. Diese An-

gabe scheint aber nur aus VI, 89 (dem Aiginetenkriege) ubertragen zu sein. Vgl.

U. Kiihler, Rhein. Mus. XLVI (1891), 6. Nep. MUt. 7 sagt nach Ephoros, dafs

Miltiades den bestimmten Auftrag erbalten hatte, die Inseln, quae barbaros adiu-

verant, zu bekriegen. Der Bericht Herodots tragt freilich den Stempel des Partei-
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sprechen 1

, doch bot aich den Athenem jedeniaik ease ginnige Ge-

legeriheit, v.,n den Nesioten Kontribationen einzatreiben and se wo-

moglich anter ihre Herrscbaft za bringen , da *ie iich dem K >nige

anterworfen and zam Zage gegen Attika Heerestolge geieistet batten.

Miltiades wandte sicb gegen Paros* and rerlangte von dec

Pariern Zablong von 10O Talenten, weil oe den Pexsero Srcbiffe gegen

Atben geatellt hatten Als die Kontribution verweigext wnrde. schritt

Miltiades zur Belagerang. Die Parier leisteten jedocb erfolgracbea

Widerstand, so dafs Miltiades sicb rait der Yenrostung der Insel be-

gntigen and nach secbsandzwanzigtagiger Belagerang anrerricbteter

Sache abziehen raufste 4
.

basse*, denn Miltiades ver»pricht geheimnisvoli golden* Berge, benutzt dann aber

die Streitkrifte Athena zur Befriedigung kleinlich personlicber Raehe. Trotzdem

rerdient er mehr Glanben als der des Ephoros. Es bliebe sonst ganz unklar, wie

Miltiades verurteilt werden and dot mit knapper Not der Todesstrafe entgeben

konnte, wenn er beanftragt worden wire, die Inseln zn unterwerfen, aber es trotx

aller Anstrengungen nicbt rermocht hatte, Paros zn erobern. Darum sieht sicb

Epboros zn der Ansflncht genotigt, dafs Miltiades wegen HochTerrat angekligt

warden wire, quod cam Parana ezpagnare posset, a rege corruptus infectis rebos

discessisset. Miltiades wire unschuldig Ternrteilt worden, weil die Athener ge-

furchtet hatten, dafs sein ubermaTsiges Anseben zor Tyrannis fubren konnte ' Sep.

Milt. 8).

1) Nach Hdt. VI, 133 wire das eigentlicbe Motiv des Angriffes anf Paros

Privatfeindschaft des Miltiades gegen den Parier Lysagoras gewesen, der ihn beim

Perser Hydames 'vgl. VII, 83. 135. 21P verleumdet bitte. Uber die geringe

Glanbwurdigkeit dieser Nachricht rgl. Dnncker VIP, 149, der die Unternehmung

des Miltiades als „eine ans alien Grunden gerecbtfertigte Offensive gegen Persien"

betraebtet, welcbe eine nene Invasion in Attika erschweren sollte, entweder (lurch

Vorschiebnng des attischen Macbtbereicbes gegen Persien oder durch Vermehrong

der attiscben Macbtmittel Geld and Schiffe . E. Cartias IP, 28: „ Miltiades

wolite die Verbundeten des Grofskonigs brandscbatzen . and zunichst sollten die

reicben Parier dafnr bufsen" n. s. w. Grote, Gescb. Gr. IP, 592 folgt der i'ber-

lieferang Herodots. Vgl. such Ad. Holm, Gr. Gescb. II, 25.

2 WVnn BpbotXN Wtgm 107 Stepb. Byz v. Ilcton- Mailer I, 263 zu dor

Angabe Hdts. naoaAapMy <f« 6 MiXndSr^ rf^ aroaruiv enlee ini flagoy hinzufugt:

d di M,).To-<fr. for uty vXXmr rijovr nrcrc unoiaatt; nouictiftivoi t'nog^tjae^ so ist

diese Angabe bei der grofsen Unzuverlissigkeit dieses Aators nicbt geuiigend be-

glaabigt. Nepos Milt. 7 macht daraos: Quo imperio plerasque (insulas) ad otti-

ciam redire coegit, nonnullas vi expugnarit.

3) Hdt VI, 133. Die Forderung war im Verhilrnisse zum Wohlstande der

Insel nicht ubermafsig hoch. Vgl. Ephoros, Frgm. 107: fJapov dt ftd«4^iorf«rar*r

xc'i ufyi'TT'.y ovatcr rote rwr Krxkndmtv. Nazos war ron Datis verbeert worden.

Als Mitglied des attischen Reiches hatte Paros jahrlich iiber 16 Talente Phoroa

zu zahlen, seit 425 4 sogar 30 Talente.

4) Hdt. VI. 133-135. Ephoros a a. 0. (vgl. Nep. Milt. 7) erzahlte, dafs die
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5$ 20. Die Unteruehmuugen des Dareios gegeu Hellas.

Die Athener waren iiber den klaglichen Ausgang des grofsen

Unteruehmens stark enttauscht und erbittert. Diese Stimmung benutzte

der alte Gegner des Miltiades, Xanthippos, des Ariphron Sohn um
ihn auf Leben und Tod anzuklagen, weil er das Volk betrogen hatte *.

Bei der Belagerung hatte Miltiades eine Wunde erhalten, die in Faul-

nis uberzugehen begann 3
, so dafs er aufserstande war, sich selbst zu

verteidigen. Aut* einer Bahre liegend, horte er die Prozefsverhand-

luugen mit an. Es sprachen fur ihn seine Freunde, indem sie viel an

die Scblacht bei Marathon und die Eroberung von Lemnos erinnerten 4
.

Mauern der belagerten Stadt bereits einatiirzten und Vereinbarungen zur Ubergabe

getroffen waren, als zufallig bei Mykonos ein Waldbnuid entstand. Din Parier

hatten geglaubt, dafs ihnen Datis ein Zeichen gabe und sich daher geweigert, die

Ubergabe zu vollziehen. Das Feuer ware auch von den Athenern als ein solches

Zeichen aufgefafst worden, und Miltiades hatte das Nahen einer feindlichen Flotte

befurchtet. Er hatte darum die Belagerungswerke in Brand gesteckt und wftre

ouch Athen zuruckgefakren. Diese Geschichte gehort augenscheiulich zu den

von Ephoros zur Erlauterung eines Sprichwortes , in diesem Falle des Wortes

arunaQiaZttv, erfundenen Erzahlungen. Vgl. 8. 56b, Anm. 2. Sie sollte aufserdem

nach dem Geschmacke des rationalisierenden Ephoros die von Hdt. aufgeuommene

romantische Uberlieferuug der Parier ersetzen, die das Mifsgescbick des Miltiades

mit einem religioseu Frevel begriindete. Nach Hdt. VI, 11 6 fuhr Datis von Pha-

leron direkt nach Asien zuriick, hielt sich aber noykvopeyos tiua rtji organo if

"i* 'Aoinv vorubergehend in Mykonos auf. VI, 118— 119. Es entspricht ganz der

Mache des Ephoros, dafs er infolge dieser Angabe Mykonos zum Orte des Wald-

braodes machte. Naturlich verzogerte Datis die Uberfahrt nicht bis zum Eintritte

des sturmiscben Herbstwetters, und ebenso wenig werden die Athener noch gegen

Herbst eine See- Expedition unternommen haben. Die Ausriistung der Expedition

erforderte doch einige Zeit Gehort aber die Belagerung von Paros in das Friih-

jahr 489, so mufsten die Parier wisseu, dafs sich damals Datis nicht mehr bei

Mykonos befinden konnte.

1) Vgl. S 564», Anm. 5.

2j Hdt. VI, 136: faytirov vnayayuiy iino tov <%o*> MiXriadsa iMtoxe Trig

^Vo/wk antii jjc e'tytxiy. Vgl. iiber die Klage wWrjwio* xov dquov, S. 439,

Anm. 1. Was Nep. Milt. 7 (Ephoros) iiber den Gegeustaud der Anklage be-

richtet, verdient keineu Glauben (vgl. S. 097, Anm. 1), erst recht nicht, was der

spite Rhetor Choricius in seiner Deklamation .VtArmcfiK (von R. Forster aus dem

eodex Matrit. N. 101 abgeschrieben) vortragt.

3) Nach der parischen Uberlieferung bei Hdt. VI, 134 hatte er sich beim

Sprunge iiber die Umfriedung des Tempelhofes die Hiifte verrenkt, nach andern

d*» Knie gestofsen. Nach Nep. Milt. 7 (Ephoros) ware er bei der Belagerung

rerwundet worden. Vgl. Schol. Aristeid. 218 Frommel.

4) Hdt. VI, 13<i. Grote, Gesch. Gr. IP, 599 weist darauf hin, dafs Herodotos

nor erwahnt, dafs die Verteidiger die friihern Verdienste des Miltiades hervor-

gehoben batten, aber nichts dariiber sagt, dafs sie Anschuldigungen der Anklager

m widerlegen versucht hatten.
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das Volk bejabte die Schuldfrage, verurteilte ihn aber nicht zum Tode,

sondern dem Antrage der Verteidiger gemafs zu der hohen Geldbufse

von fUnfzig Talenten l
. Bald darauf starb Miltiades, da der Brand zu

seiner Wunde binzutrat. Die Strafe erlegte spater sein Sohn Kimon J
.

§ 21.

Der Kriegszug- des Xerxes,

a.

i 'berslcht Uber die Quellen.

Inschrif'tcn. Unter den wenigen historisch wichtigen Inschriften

nimmt die erste Stelle ein die Inschrift aul' dem zum delpbischen

Weihgeschenk der Eidgenossen gehorenden ehernen Schlangengewinde,

das unter Konstautin nach Byzantion gebracht wurde, und gegenwartig

die Mitte des ebemaligen Hippodroms (Atmeidan) ziert s
. Die In-

1) Die ueuern Darstcller vertrctcn Bebr verschiedene Auffassungen iiber den

Prozcfs des Miltiades. Duncker VIP, 15»> : „Es war das Starkste, was Familien-

und Parteihafs eingebeu konnte." Es war „eine Scbmacb fiir Athen" (160).

E. Curt ius IP, 29: „ Urn aber nicbt ungerecht zu urteilen, mufs man bedeuken,

wie ein trotziger Eigcuwille den Athenem in it Kecht fur deu schlimmsten Feind

ihre8 Gemeinweseus gait u. s. w. Seine Schuld war unleugbar t4

. Grote, Gescb.

Gr. 11* 098 bait Miltiades fur schuldig und fuhrt aus, dafs Dankbarkeit fur

friihere Verdienste nicbt eine vollstaudige Straflosigkeit fur spatere Vergehen

sicbern, sondern nur das StrafmaTa mildern konne. Holm, Gr. Gescb. II, 35: „In

wie writ die Strafe gerecht war, wissen wir nicht.
w Parteibafs babe zur Anklage

bcigetragen, aber bei der Untcrnehmung sei auch sehr gcfehlt worden. Es babe

im Iutcresse des athenischen Staates gelegen, dafs des Miltiades Versucb nicbt

nur scbeiterte, sondern auch bestraft wurde. Denu, wenn es gebraucblicb ge-

worden wiire, cinem Feldherrn in der Weise, wie dem Miltiades, Heer und Flotte

anzuvertrauen, so biitte das zur Tyrannis gefiihrt.

2) Hdt VI, 13G. Miltiades soil nach Epboros (Nep. Milt 7) ins Gefauguis

geworfen worden sein, weil er die Summe nicht gleich hiitte auftreiben kounen.

Vgl. Nep. Cim. 1; Diod. X, 29; Plut. Kim. 4. Epboros wufste auch zu berichteu,

dafs sein Bruder Stesagoras, der langst tot war (Hdt. VI, 38 ff.), ibn verteidigt

hatte, und dafs die 50 Talente den Kosten der Expedition gleichgekommen waren.

Unter diescu Umstanden ist auf die Nachricht von der Verhaftung, die an und

fur sich richtig sein konnte, nicht s zu geben. Auch was Plat. Gorg. 516 iiber die

Intervention des Epistates der Prytanen zugunsten des Miltiades berichtet, dtirfte

nur eine auf den Effekt berechnete Erfindung sein. Vgl. Duncker VIP, 519.

3) Robl, IGA. Nr. 70 (daselbst Nachrichten und neuere Litteratur iiber das

Dcnkmal)
; Dittenberger, Sylloge inscr. gr., Nr. 1. Neueste Untersuchung uud

Rekonstruktion des Denkmals von Fabricius, Jahrb. d. arch. Inst.

I (1886), 175ff. Vfrl. Hdt. IX, 81; VIII, 82; Thuk. I, 132: III, 57: Ps.

Demosth. g. Noaim 97; Diod. XI, 33; Paus. X, 13, 9; V, 23, Iff.; Ill, 8, 2.
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§ 21. Der Rriegszug des Xerxes.

schrift enth&lt ein Verzeichnis von 31 Staaten, welche „zu8ammen den

Barbaren niedergeworfen hatten" *. Die Lakedaimonier liefsen dieses

Verzeichnis einmeifseln , nachdem sie die eigenmachtige Weihinschrift

des Pausanias, die wahrscheinlich auf der niedrigen, aus Quadern be-

stebenden Basis des Denkmals stand, entfernt batten. Uber der Liste

der Eidgenossen * standen nach der (Jntersuchung von Fabricius die

Worte : to(t'de tbv) ndXenov (i);ioX(f)^teov. Die eigentlicbe Weihinschrift,

welche auf der Basis stand, ist bei Diod. XI, 33 erhalten.

Zu erwahnen ist noch das von Helladios im 4. oder 5- Jahr-

hundert n. Chr. wiederhergestellte Epigramm auf die im Kriege ge-

fallenen Megarier 3
.

Litterarische Quelle n. Eine Ubersicht bei Hanow, Die La-

kedaemonier und Athener in den Perserkriegen , Anklam Progr. 1885.

Uber den Charakter der Uberlieferung im allgemeinen vgl. N. Weck-
lein, Uber die Tradition der Perserkriege, Ber. d. bayer. Akad. Phil. Kl.

1876 1, 235—314.

a) Primare Quellen. Den Ereignissen am nacbsten stehen aufser

den Epigrammen des Simonides (Bergk, PLGr. HI 4
, 422 ff.) , die

im Jabre 472 aufgeftihrten IltQoat des Aischylos. In diesem

Drama werden die Verdienste des Aristeides und des Landbeeres an

dem Siege hervorgehoben und zwar vermutlich im Gegensatz zu den

Phoinissen des Phrynichos, der die Schlacht bei Salamis und die Thaten

des Tbemistokles gefcicrt zu haben scheint 4
. In einem bistorischen Epos

1) tvv*a9tlopeiu roV 0«>/9«eo*: Tbuk. I, 32; Hdt. VIII, 82.

2) Uber die Anordnung der Namen auf der Liste und die Abweichungen von

dem Verzcichnisse auf dem olympischen Weibgescheoke der Eidgenossen bei Paus.

V, 23, 1—3 vgl. Ad. Bauer, Die Inschrifteu auf der Schlangensaule und auf der

Basis der Zeus-Statue in Olympia, Wiener Stud. IX (1887), 223 ff.; Alfr. v. Do-

maszewski, Beitr. zur Gescb. d. Perserkriege I, Der panhelleniscbe Bund auf der

delpbiscben Schlangensaule, Ueidclberger Jahrbucher I (1891), 181 ff.

3) CIGr. Nr. 1051; Kaibel, Epigr. gr., Nr. 461. Vgl. Rohl , Jahr. f. kl.

Pbilol. CX1I1 (1876), 401 ; CXVII (1878), 600. In die Zeit der Perserkriege setat

R'bbl IGA., Nr. 69 CCIGr., Nr. 1511; Dittenberger, Sylloge inscr. gr. I, Nr. 34)

auch das Bruchsttick eines Verzeichnisses von Geldbeitragen (darunter Dareiken,

ucginaeische Statere) und Getreidespenden, welche den Lakedaimoniern von Staaten

und einzelneu Burgern „zum Kriege" (einmal ausdriicklieh zura Sold fiir die

Trieren) von Staaten uud einzelnen Burgern iibergeben waren. Sicher ist von

ersteren nur der Name der Malier zu leseu. v. 6 liest Dittenberger i^On)ov{x)iov

roi tpiXoi rot xov (/iaxe&atpoyfov). Das wiirdc auf den ersten peloponnesisch-

attischen Krieg hinweisen. Col. b, v. 10 ist ein M6Xo(fi)Qot genannt. Ein Sohn

des Molobros kommt Thuk. IV, 8 vor.

4) H. Brentano, Uber die Perser des Aschylos mit Vergleichung der Phoe-

nissen des Phrynichos, Munchen 1832; Fr. Jacobs, Verm. Schriflen V, 545 ff.
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(Perseis oder Persika) verherrlichte Choirilos von Samoa, ein

j lingerer Zeitgenosse Herodots den Sieg der Athener iiber Xerxes. Eg

sind von deraselben nur sparliche Fragmente erhalten l
.

Die altera geschichtli chen Erzahlungen der Perserkriege,

wie die unter Artaxerxes I. vcrfafsten Persika des Charon von Lara-

psakos, sind verloren gegangen 8
. Nur sparliche Bruchstucke haben

sich auch von den Persika und den Chroniken des Mytilenaiers Hel-

lanikos eines altera Zeitgenossen des Thukydides, erhalten 9
. Die

alteste Darstellung der Perserkriege und zugleich die Hauptquelle fiir

dieselbe liegt uns in den Erzahlungen Herodots vor.

Herodotos, Sohn des Lyxes, war aus Halikaraassos geburtig

und 8tammte aus einer altadeligen Familie *. Er war ein naherer

F. G. "Welcker, Rhein. Mus. V (1837), 204 ff. = Kl. Schrift. IV, 145-179; Har-

nack, Das Historische in den Persern des Aschylos, Wien 1865, Progr. ; Fr. van

Hoffs, De rerum historicarum in Aesch. Pers. tractationc poetica, Miinster 1866,

Diss.; Lundmann, Pers. Aesch. fab. quo consilio scripta videatur, Upsala 1869-

Hamacher, Die Schlacht bei Salamis nach den Persern des Aschylos, Trier 1870;

Ernest G. Sitzler, On Herodotus and Aeschylus accounts of the battle of Sala-

mis, Transactions of the American philol. Association 1877; Aescbylos Perser, er-

kliirt von W. S. Teuffel, 3. Aufl. bearb. von N. Wecklein, Leipzig 1886. Vgl.

auch noch Phil. Keiper , Die Perser des Aschylos ale Quelle fur altpersischt

Altertumskuiide betrachtet, nebst Erklarung der darin vorkommenden altpersiscben

Eigennamen. Acta semin. philol. Erlangensis I (1878), 175ff. Dasu einige Zn-

sUtze in den Jahrb. f. kl. Philol. 1879, S. 93 ff.; Phil. Keiper, Atossa nach

Aschylos' Persern und Herodot, BlStter f. d. bayr. Gymuasial- und Real-Scbolw.

XV (1879), 6ff.

1) A. F. Naeke, Choerili Samii quae supersuut coll. et illustr. Leipzig 1817;

Diibner, Choerili fragmenta, Paris 1840: Kinkel, Fragmenta epicorum graec. 1,

265 ff. ; Th. Bergk, Griech. Litteraturgesch. herausgegeb. von G. Hinrichs II, 480

Vortrag des Epos an den Panathenaien auf Grund eines Volksbeschlusses : Hesych.

s. v. Xwp/Aoc; Suid. s. v. Vgl. A. Bauer, Ber. d. Wiener Akad., Bd. LXXX1X.

(1878), 394 : Entsteh. d. beroil. Geschichtsworkes 158.

2) Vgl. Bd. P, 150, Anrn. 1. Thuk. I, 97, 2 erwahnt Autoren, die $ r« W
ruiv Mtidtxebv 'KXXijftxd cvver{9tijrtv »; avrd rd Mtrfixd.

3) Vgl. Frgm. 81. 161. 162. 167 Miiller und Bd. P, S. 151 f.

4) Herodots Prooetnion : 'HQoiforov 'sfkixttQwjaoeoc laroQtiis dnodeHif ij<f< (O. Nit**cb,

De prooemio Herodoteo, Greifswaltl I860). Aristoteles Rhet III, 9, p. 1409a la*

jedoch : i/pocforoi» Bovgiov Jj<T latogtic dnddtific. Ebenso mufs Duris gel«eo

haben, da er nach Suid. s. v. Ilavrami den Herodotos als Thurier bezeichnete.

QovQiov hat, wie Ed. Meyer, Forech. zur alten Gesch. I, 196 f. mit Recht bemerkt,

ohne Zweifel ursprunglieh im Teste gestanden, d. h. Hdt. nannte sich nach seiner

Adoptivheimat Thurier, worin zugleicb ein Kompliment fur Perikles lag. Freiuck

sagt Strab. XIV, 056: Aus Halikamassos stammt der Historiker Herodotos,

vat too v SoVQtOf ixdXeour Std T<) xrnyuyijaai «»4 QoVQiotf diwtxftt$, und Plut

de exil. 13, p. G05: to cf* „'H^6tov :/hxl((>K«soi<»< laroqi^ «W«<£i>- itfe"
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"§21. Der Rriegszug des Xerxes.

Verwandter dea Dichters Panyasis, der ein grofses Epos Herakleia

vertalste l
. Die Angaben iiber sein Geburtsjahr beruhen nur aut' den

(itTaypiffovm ,,'HQotioTov QovqIov". pertpxqas yaQ Govgfovs xtt\ rijf ilnotxit^

ht(pr); fHtiox*. Aber, wenn Hdt. sich aelbet als Halikarnassier bezeichuet hatte,

50 wtirde es unerklariich sein, wie die Variante in den Text kommen konnte und

warom ihn Duris and viele andere Sovgioy naunten. Plut. de malign. Hdt. 35,

p. 868a: "Ecffi ftkv oiy (jijftk rotg ur/Jfoaaiv TXkr\vtiiv ayay inBufiafrety, xat i«i'r«

9ot>f>tov uiv vno Ttuv uXXwy yopitofityov ttvioy dk lAXixttqynatwv nSQtS-

foutvo*. Wahrscbeinlich wufste man nur aus der eigenen Angabe Hdts., dafs er

an der Kolonisation Thuriois teilnahm, wahrend es in seiner Heimat, zumal er

zum Adel gebdrte, stets im Gedachtnisse geblieben sein wird, dafs er von Gebort
H tlikarnasaier war Als sicb in hellenistiscber Zeit der Stolz der einzelneu Stadte

auf ihre litterarischen Grofseu entwickelte , haben gewifs die Halikarnassier ihre

Anspriiche aufHerodotos geltend gemacht, und dieselben wurden von der littera-

ruchen Kritik anerkannt. So ist es begreiflich, wie die kritisch fur richtig gel-

tende Lesart 'AXixagynaadog in den Text eindringen und das altere BovQiov ver-

dringen konnte. — Dafs Hdt. von altem A<U1 war, ist mit Ed. Meyer, Philol.

N- P. II, 270, Anm. 5 = Forsch. zur alten Gesch. I, 193, Anm. 1 , aus Hdt. II,

143 {xai ifiok ov ycytqXoyriottyTi ipetuvtoy) zu schliefsen. Herodots Lokal-
patri otism us zeigt sicb in der Hervorbebung und unverholenen Bewunderung
der halikarnaasischen Furstin Artemisia. Vgl. VII, 99; VIII, 68 ff. 87 ff. 101 ff. —
Sohn des Lyxes nach Suid. s. v. 'Hgodoros und flarvaaif ; Lukian ntQl iov otxov

-*0; Themist. II, 27; Steph. Byz. s. v. Sovqhh. Der Name ist bisher nur

ixi Halikarnassos nacbweisbar. Vgl. Bull. d. corresp. hell. VI, 192; Dittenberger,

Syll. inscr. gr. 1 , 6 v. 29. Uber die Verschreibungen des Namens bei Tzetzes

Anecd. Oxon. Ill, 350, Chil. 1, 19; III, 388. 543; VIII, 7) vgl. Harder, De
loannis Tzetzae Hist, fontibus (Kiel 1886, Diss.) 9. — Litteratur: F. C. Dahl-
mann, Herodot, Aus seinem Buche sein Leben. Forscbungen auf dem Gebiete

der Geschicbte II, 1, Altona 1823; K. W. L. Heyse, De Herodoti vita et itineri-

Hus, Breslau 1826; A. Schoell, Philol. IX (1854), 193ff.; X (1855), 25ff. und

410ft*.; Ad. Bauer, Herodots Biographie, Berichte d. VVien. Akad., Bd. LXXXIX
1878), 391 ff.; Stein, Herodotos. Sein Leben und sein Gescbichtswerk , Berlin

l'**3. (Aus der kommentierten Handausgabe.) A. Wiedemann, Herodots zweites

Bach mit sachlichen Erlauterungen , Leipzig 1890 [In der Einleitung spricht

W. eingehend iiber Hdts. Leben und Werk , uber die Handschriften
,
Ausgaben

nod Erlauterungsschriften sachlicher und sprachlicher Natur): V. Costanzi, Ri-

cerche su alcune punti controversi intorno alia vita e all' opera storica di Erodoto.

Memoria letta al R. Istituto Lombardo 30 aprile 1891; Ed. Meyer, Forschungen

sor alten Geachichte I (Halle 1892) , 151 ff. Vgl. noch die Jahresbericbte uber

Hdt. von Stein und Sitzler in Bursiaus Jahresber. uber die Fortschritte d. klass.

Altertamswissenschaft.

1) Verwandtscbaft mit Panyasis: Suid. s. v. Uavvaois. A. Bauer, Herodots

Biographie, S. 401 betrachtet die Angaben dariiber mit Unrecht als Erfindung.

Vgl Stein, Bursians Jahresb. 1878 I, 179; F. Riihl, Philol. XLI (1882), 71 ff.;

V. Constanzi a. a. 0., p. 185; Ed. Meyer a. a. 0. 197. — Es ist nicht uuwabr-

scheinlich, dafs Hdts. besonderes Intcresse fur Herakles mit den Beziehungen zu

Panyasis zusammenhangt. Vgl. namentlich II, 44 und dazu Stein, Einl. zur
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ublichcn chronologischen Kombinationen Es heifst , dafs er vor dem

Tyrannen Lygdamis, dem Sohne des Pisindelis und Enkel der Arte-

misia, nach Samos fliichtete, aber zuriickkehrte und den Tyrannen

vertrieb. Infolge der Mifsgunst seiner Mitbiirger habe er dann Hali-

karnassos verlassen und sich an der Kolonisation Thuriois beteiligt *

Diese Uberlieferung darf im grofsen und ganzen als gescbichtlich

gel ten. Herodots genaue Bekanntscbaft mit Ortlichkeiten, den Denk-

maJern und der Geschichte von Samos , sowie sein unverkennbares

Interesse an einer moglichst gUnstigen Beleuchtung der Samier erklart

sich nur durcb oinen l&ngern Aufenthalt auf der Insel s
. Aucb Pa-

nyasis hat samisches Burgerrecht erlangt 4
. Es ist um so weniger zu

bezweifeln, dafs Herodotos wahrscheinlich zwischen 460 und 456 5
, vor

Herodot.-Ausg.", p. VII. Mdglicherweisc ist Panyasis, der tcQarooxdnoc, auch von

Einflufs auf Herodots Interesse fur Vorzeichen und Seherspriiche gewesen. Vgl.

Schoell, Philol. X (1855), 39 ff., der jedocb zu weit geht.

1) Nach Pampbila b. Gell. N. A. XV, 23 war Herodotos beim Auabruche des

peloponnesischen Krieges 53 Jahre alt. Diese Angabe beraht nur auf dem hy-

potbetischen Ansatze Apollodors, der die Bliite Herodots nach seiner Teilnahme

an der Kolonisation Thuriois berechnete und ihn deshalb in ublicber Weise im

Jahre 444 vierzig Jahre alt sein liefs. Diels, Rhein. Mus. XXXI fl876\ 49. Also

Geburt 484 Oder dXfytp nqoitQoy ru}»» Ueqatxiav (Dion. Hal. Thuk. 5, p. 820) oder

xard BtQ^r[v ycyoyuie toff xqovois (Diod II, 32). Die Datierung bei Euseb. Vers.

Arm. Abr. 1549 = 468: 'llQodoioe 'Akxaqyaaatvc latoQioyftatpof (yvioQiZtio (vgl,

Hieron. Abr. 1548 Schoene, F. Abr. 1549) hiingt schwerlich mit dem Eintritte der

Miindigkeit zusammen, sondern wahrscheinlich mit seinem Verhaltnbse zu P»-

nyasis, denn bei Suid. s. v. llavvaa^ heifst es von diesem: yiyov* xard r>jV

oXvpnutSa = 468/5.

2) Suid. s. v. 7ipo<forof und Uavvaoit. Bedcuken gegen diese Uberlieferung

bei A. Bauer, HerodoU Biograpbie, S. 402. Vgl. dagegen V. Costanzi a. a. 0.*

p. 187 und Ed. Meyer, Forscb. zur alten Gesch. I, 197.

3) I, 70; II, 168. 182; 111, 39-48. 54- 60. 113. 120 ff. 139; IV. 43. 88. 152:

V, 112; VI, 13ff. (vgl. dazu S. 552, Anm. 2) 22ff.
;
VIII, 85; IX, 106. Die

ionische M und art brauchte er freilich nicht erst in Samos zu lernen (Suid. s. v.

7/^oVorof), denn die Iuscbriften zeigen, dafs sie schon zu seiner Zeit in Halikar-

nassos vorherrschte und sogar im amtlichen Gebrauche war.

4) Nach Suid. s. v. flayvaaig nannte ihn Duris Zdfuos.

5) Artemisia fiihrte im Jahre 480 noch die Regentscbaft fur ihren jugend-

lichen Sohn, der aber doch bereits das fiir einen Kriegszug erforderliche Alter

hatte (TgL Hdt. VII, 99: Hits — Artemisia — aWnrovroc row aV<fpdf apir, u
eyovatt iqv ivgatyida xai natdos vndQxovio; yttjyiew imo Aj^oto'c re xai dyd^m
iotQaievtTo, ovdtftiqq ol iovoys dvayxaiqs). Ihr Enkel Lygdamis II. kann demnach

nicht vor 460 die Regierung ubernommen haben. Seine Herrschaft dauerte nur

kurze Zeit, denn nach den attiscben Tributlisten ist anzunehmen, dafs im Jahre

454/3 HalikarnasBos eine freie Stadt war. Vgl. A. Kirchhoff, Stud, zur Gesch. d.

gr. Alphabets 1
, S. 9. InderUrkundedes ohne Zweifel nach dem Stunte des
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dern Tyrannen weichen und in Samoa Zuflucht suehen mufste, als seine

wiederholte, eindringliche Darlegung, dafs eine Tyrannis das Aller-

schlimmste ware, auf bestimmte personliche Erlebnisse und Erfahrungen

binweist *. Die Herrschaft des Lygdamis II. war wohl schon im Jahre

454/3 beseitigt, ob aber Herodotos bei seinera jugendlichen Alter an

dem Sturze derselben einen wesentlichen Anteil nahm, mag dahin ge-

stellt bleiben. Panyasis soil in die Hande des Tyrannen geiallen und

von ibm getotet worden sein 2
. Von Halikarnassos oder JSamos ist

dann Herodotos, vielleicht weil in Beiner Vaterstadt die Gegner der

athenischen Keichspolitik die Oberhand gewannen 3
, nach Athen iiber-

gesiedelt.

Uber die Zeit seiner einzelnen Reisen 4 lafst sich wenig Sicheres

aasmachen. Nur so viel steht test, dafs, als er Agypten bis Elephan-

tine bereiste, geraume Zeit seit der Schlacht bei Papremis (459) ver-

dossen und das ganze Land wieder in der Gewalt der Perser war 6

Sein Aufenthalt in Agypten ist jedenfalls nach dem Jahre 445 anzu-

setzen 6
. Ehe er das Nilland kennen lernte, hatte er bereits seine

Lygdamis zwischen diescm und den Gemeinden Halikarnassos —
Salmakis abgesc hlossenen Vertrages (Bd. F, S. 3G3, Anm. 1) kommt
anter den Beamten (Mnemones) von Halikarnassos ein Apollonides, Sofan des Lyg-

damis, und unter denen von Salmakis ein Phormion, Sohn des Panyassis, vor. Da
die Namen Lygdamis und Panyassis in Halikarnassos keine seltenen waren, so ist

es nicht sicher, ob die beiden Personlichkeiten mit den aus Hdts. Biographie be-

kannten Manneru verwandt waren (vgl. Riihl, Philol. XLI (1882), 69; Ditteuberger,

Sylloge inscr. gr., Nr. 6), immerhin lafst sich vermuten, daf9 Apollonides etwa ein

Sohn des Lygdamis I., des Vaters der Artemisia, und Phormion ein Sohn des

Dichters war. Vgl. Kirchhoff a. a. 0.

1) Hdt. HI, 80; V, 92ff. Vgl. V, 78.

2) Suid. s. v. Unyraatf.

3) Vgl. V. Costanzi a. a. 0. 188.

4) K. W. Heyse, De Herodoti vita et itineribus, Berlin 1826, Diss.; Matzat,

Hermes VI (1872), 392 ff.; K. W. Hachez , De Herodoti itineribus et scriptis,

Gottingeu 1878, Diss.; R. F. Hildebrandt , De itineribus Herodoti europaeis et

africanis, Leipzig 1883, Diss.; V. Costanzi a. a. 0. 189.

5) Hdt. II, 30. 98. 99; III, 12.

6) Amyrtaios, der sich im Jahre 449 im Delta hielt (Thuk. I, 110) und infolge

der Emporung des Megabyzos gegen den Konig mindestens bis 446 behauptete

DonckeT IX, 97), mufs sich bereits unterworfen haben. Hdt. II, 92 ff. 140; III, 15.

Zusammenstellung der verschiedenen Ansatze der iigyptischen Rcise bei Ad. Bauer,

Eotstehung des herodot. Geschichtswerkes , S. 29 (B. setzt dieselbe zwischen

44!> und 445). Budinger, Ber. d. Wien. Akad. 72 (1872), 573 ff. bemerkt sehr

riehtig, dafs Herodots Reise in eine Friedensepoche fallen miisse. Eld. Meyer,

^orschungen zur alten Gesch. I, 155 weist darauf hin, dafs Hdt. als Burger eiuer

athenischen Reichsstadt die Reisen auf persischem Gebiete erst ausfiihren konnte,
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grofse asiatifiche Reise vollendet l
, die ihn iiber Babylon hinaus rain-

destens bis in die Nahe von Susa und nach Agbatana fiihrte 2
. Aufser-

dera ist Herodotos noch einmal zu Schiffe nach Tyros gefahren und

hat anscheinend bei dieser Gelegenheit das syrische Klistenlaud bis zur

ilgyptischen Grenze bereist 3
. Nach Kyrene begab er sich wahrschein-

lich von Samos aus, da eine alto, rege Handelsverbindung zwischen

diesen beiden ( >rten bestand 4
. Ferner machte Herodotos eine Reise

nach dem Pontos. Das Kolcherland an der Ostkuste und das Kiisten-

gebiet vom Istros bis zur taurischen Clierronesos kannte er aus eigener

Anschauung Er besuchte auch die thrakischen Kiisten * und Hellas

selbst durchkreuzte er nach alien Richtungen. Wir finden ihn in Do-

dona, Akarnanien, Delphi, Theben und Athen , dann in Tegea
,
Sparta

und Olympia 7
.

als zwischen dem attiBchen und persischen Reiche Friede war, d. b. erst nach

448/7. M. halt es fur hochnt wahrscheinlich , dafs Hdts. grofse Reiaen, mit Aos-

nahmc der skythischeu, zwischen 440 und 430, in die Zeit seiner dauerndeu Uber-

siedelung von Thurioi nach Athen , fallen. Auch Sittl , Gr. Litteraturgesch. II,

370 setzt Hdts. agyptische Reise nach 445, V. Costanzi a. a. 0., S. 190 liiugere

Zeit nach 449. — Gegen die Ansicht von A. H. Sayce , Journ. of Philology,

Bd. XIV, 257—286, dafs Hdt. nicht iiber Fayum hinausgekomtneu sei vgl. die

iiberzeugenden Einwendungen von D. Heath, Herodotus in Egypt, Journ. of Phi-

lology, Bd. XV, 215—240. Vgl. ferner W. Rudkowski, Landeskunde von Agypten

nach Hdt., Halle 1888, Diss.; E. Sparig, Herodots Angaben iiber die Nillander

oberhalb Syenrs, Halle 1889, Diss.; L. Hugues, L'Africa secondo Erodoto, Turin

1890: A. Wiedemann, Hdta. zweites Buch mit sachlichen Erlauterungen , Leipzig

1891.

1) Vgl. Hdt. II, 150.

2) Babylon: I, 1 78 ff. ; Arderikka bei Susa: VI, 119; Agbatana: I, 9H. Hdt.

trat diese Reise wahrscheinlich von einem syriscben Hafeu an. Die Konigsstrafse

kannte er anscbeinend nur bis Kelainai. Vgl. VIII, 98 und mehr bei Matzat

a. a. O. 393 IT. 407 ff. 454. Die Reise wird mit Rucksicht auf Hdt. T, 192 (Tri-

tantaichmes, Sohn des aus dem Kricge von 480 79 bekannten Heerfiihrers Artabazos.

Satrap von Babylon) und Ktesias 38 (um 446 Artarios Satrap von Constanzi

a. a. O. 189 vor 449 angesetzt. Ahnlich C. F. Ephmanu, Berl. philol. Wochenschr.

1894, Nr. 9, Sp. 271 Anm. nicht nach oder nicht lange nach 460).

3) II, 44; III, 6—7. Vgl. Matzat a. a. 0. 421 ff.

4) II, 96. 181: IV, 199. Vgl. Hachez a. a 0. 62; Hildebrandt a a 0.,

S. 53 ff.

5) Herodotos war in Prokonnesos und Kyzikos (IV, 14), in Sinope (I, 76), am

Thermodon und Parthenios, im Kolcherlande (II, 104:. Uber seine personliche

Kenntnis de* nordpontischen Kustengebiets vgl. namentlich IV, 48. 53. 78. 81. 99.

l<»3 und dazu die S. 452, Anm. 5 angefiihrten Schriften.

(!) Thasos: VI, 47. Vgl. ferner VII, 111. 115. 123. 126. 127.

7) Dodona: II, 52: Acbeloosmiindung: II, 10: Theben: V, 59; Tegea: I, 6ti;

IX, 70: Sparta: III, 50. Weiteres bei Hildebrandt a. a. 0. 18 ff.
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§21. Der Kriegszug des Xerxes.

Auf diesen Reisen sammelte Herodotos ein hochst umfassendeB

historisches und ethnographisches Material. Obwohl er der agyptischen,

persischen und skythischen Sprache unkundig und auf Dollmetscher,

sowie auf seine in der Fremde ansessigen Landsleute angewiesen war

so verstand er doch trefflich, Land und Leute zu beobachten und

wahrheitsgetreu zu schildern. Er gewann zugleich einen weiten poli-

tiscben Blick und die iiber nationale Bescbr&nktheit erbabene Objek-

tivit&t des Urteils, mit der er an die Verarbeitung seines Materials

heranging.

Einen Markstein in Herodots Leben und damit aucb den Aus-

gangspunkt fur die Hypothesen iiber die Entstehung seines Werkes
bildet seine Beteiligung an der Begrundung der panhelleniscben Kolonie

Tburioi *, zu der ihn wobl seine Verbindung mit Perikles wesentlich

mit veranlafete. Apollodoros setzte danach seine BlUte in das Jahr

444/3 s
. Ein Jahr vor der Auswanderung soli er sein Werk in Athen

dflfentlich vorgelesen haben und dafiir vom Rate geehrt worden sein 4
.

Gewifs hat Herodotos, wie es die Logographen zu thun pflegen, aus

seinem Werke oder aus Vorarbeiten zu demselben vorgelesen 6
, und

auch das Ehrendekret diirfte Thatsache sein. Der attische Historiker

Diyllos, der gegen Ende des 4. Jahrhunderts schrieb, erzfihlte wobl

nach einer Urkunde, dafs Herodotos durch eincu von Anytos bean-

tragten Volksbescblufs ein Geschenk von zehn Taienten erhalten hatte 6
.

Aber dais Herodotos das Geschenk fur seine Vorlesung erhielt, ist von

Diyllos nicht bezeugt, und es ist sehr moglich, dafs ihm jene Summe

1) Ed. Meyer, Forsch. zur alten Geach. I, 192 ft.

2) Vgl. S. 602, Anm. 4.

3) Vgl. S. 604, Anm. 1. Vgl. Plin. H. N. XII, 4, 18: urbis nostrae CCCX
anno (444) auctor ille historian) earn condidit Thuriis in Italia.

4) Euseb. Vera. Arm. Abr. 1570 = 447 ; Iiieron. Abr. 1572 = 446 R. 1573

= 444. Es ist das Jabr vor der Begrundung Thuriois gemeint. Vgl. Riihl,

Philol. XL1 (1882), 71. Nach Diod. XII, 10 crfolgte der erstc Auszug athenischer

Kolonisten nacb Thurioi im Jahre 446/5.

5) Thuk. I, 21, 1 ; 22, 4. Uber Lukiaus (Hpoiforoc j 'Aulw) Erfindung einer

Vorlesung in Olympia vgl. Schbll, Philol. X (1855), 410ff. Angebliche Vorlesung

in Theben nach dem boiotischen Lokalhtstoriker Aristophanes (Muller, Fr. Hist.

Gr. IV, 338) bei Plut. de Herod, malign. 31. Vorlesung in Rorinth: Ps. Dio

Chrysost. 37, 7; Marcellin. Vit. Thuc. 27. Anekdote von der Begeisterung des

Thukydides bei der Vorlesung Herodots: Marcellin. Vit. Thuc. 54; Suid. s. v.

eovxvd(dt)s und o9yuv%
Phot. Cod. 60, p. 19b. 38 ff. Bei Hdt. I, 193; III, 80:

VI, 43 konnte man Hinweise auf Vorlesungen finden. Vgl. jedoch B. Zeitz , Be-

merkungen zu den Vorlesungen Herodots, Marienburg 1882, Progr.

6) Plut. de Herod, malign. 26, p. 862 B. Uber Diyllos vgl. F. Rtihl, Jahrb.

f. kl. Philol., Bd. CXXXVII, S. 123 ff.
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fur andere, mil Auagaben verbandeoe Yerdienste , erwa bed Yerhand-

:: .: Pnie: . .—ri w.rir -. A:.v: - :>: wabrscheinlich

.>::.-:. mil in bekannten ScaaismaniM and Ankmgpi 1m S-krate? l
.

Dann konnte aber der Yolk&beaebluis em in die Zeit des peloponne-

nsckeo Krieges xallen In dieeer Zeit, wo die offentlicbe Meinung in

Hellas gegen Atben eingesommen war, wurde anch eine bobe Belohnung

des GescbJcbtscbreibers, der die Yerdienste am Hellas in einer bochst

anzaehenden Dar^tellung mit aller Entschiedenbeit bervortreten liefs, am

ebesten verstandlicb sein. So vid ist jedenfaUs gewifs, dafs, wenn He-

rodotoc uberbaupt fur sein Werk einen Ebrenlobn erfaiek, derselbe ihm

nor lux seine Darstellung der Perserkriepe in den letzten Bucbern zu

teil geworden sein kann. Halt man an detn uberlieterten Datum der

Yoriesung test, so ergiebt sich daraus, dais die letzten Bueher des

Werkea scbon v«»r der Auswanderung naeb Thorv»i oder truber als die

ersten abge£al"?t wurden. In der Tbat ist diese Absicht wiederholt aus-

geaprocben worden and zwar TOD Anhangera der von Scboll und Bu-

dinger angebabnten . besonders von Ad Bauer durcbgeiubrten Hypo-

tbese 1
, dais Herod««ts Werk aus einer Anzabl von Einzelarbeiten

(/jLT/oi) bervorge^angen wire, die der Geschicbtscbreiber zu verschie-

denen Zeiten abgetalst und in einer Scblui'sredaktion nacb bestimmten

Gesicbtspunkten vereinigt und nochmals uberarbeitet hatte. Die Hin-

weise auf gleichzeitige Ereignisse waren nicbt tur die Bestiminting der

ersten Abiassung der betrerTenden Partie, sondern der Scblufsredaktioo

zu verwerten.

Den Vertretern dieser Ansicbt wird man zugeben raussen , dais

namendicb in den ersten vier Bucbern die givfseren Episoden sich als

r Ed. Merer, Forsch xur alten Geach. I, 300.

2 YgL Ed. Merer a a O. . der dazauf hinwewt , dafs Anyto* bei Platon

Menon, p. S«>ff. 93 A als eirriger Verehrer der guten alten Zeit erscheint and

daXs dazu die Bewunderung fur Hdt. rortrefflich pafst-

3 A. Scboell, PhiloL IX, lf»3ff.; X. 25ff 410 ff; M. Budinger. Zor agyp-

tiscben Forschung Herodots, Ber. d. Wiener Akademie. Bd. LXX1I , S. 561 fit,

Wlen 1872 ;die igypt. Geach. und die Geach. dea Xerxeazuges urspriinglich fur

sich bestehende EinzeldarstellungeiT ; Bauer. Die Entatehung des herodotiscben

Geschiehtawerkea, Wien 1878; Hacbex, De Herodoti itineribus et scriptis, Gottingen

1878, Diss. Die Entstebuug der Einzelschriften wird in engen Zusammenhang

mit den Reisen Hdti p Mbt Die frubere Abfaasung der Geacbichte dea Xerxes-

zuges dagegen bwtrirteu ; Cbr. Rose. Hat Herodot ein Werk selbst heraoage-

geben? Giefsen 1879, Prqgr. Vgt Bauer. Zeitacbrift f. osterr. Gymnaa. 1S79,

. ff. ; Christ, Gr. Litteraturgesch. in Mullen Handb. d. kl. Altertumswissenscb.

VII 1
, 254 ff.
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§21. Der Kriegszug des Xerxes.

besondere Erzahlungen 1 ausscheiden lassen, und dafs Herodotos nicht

liberal 1 die Fugen der Zusammensetzung seines Materials vcrwischt

hat. Wenn aber Herodotos, als er an die Ausarbeitung seines Gesarat-

werkes heranging, einzelne ErzShlungen bereits mehr oder weniger aus-

gearbeitet und vielleicht zu Vortrftgen benutzt hatte, so ist damit noch

lange nicht erwiesen, dafs dieselben je als selbst&ndige Einzelschriften

ohne RUcksicht auf ihre kunftige Verbindung existiert h&tten. Die

haufigen Wiederholungen , Unebenheiten und einzelne kleine Wider-

spriiche erklaren sich leicht durch die Fiille des zu ordnenden Stoffcs

und durch die Annahme, dafs Herodotos zur Anlegung einer letzten

Feile nicht gekommen ist. Man wiirde die Wiederholungen nur dann

zum Beweise der urspriinglichen Selbstandigkeit gewisser Abschnitte

verwerten konnen, wenn sie nur in verschiedenen derartigen Stiicken

vork&meu, sie findcn sich aber auch in ganz enge verbundenen Par-

tieen s
. Die vielfachen, gewifs nicht nachtrftglich eingeachobenen Hin-

weise auf spatere AusiUhrungen und die Rlickweise auf bereits Er-

zahltes^zeigen, dafs der Autor vor der Abfassung seines Werkes den

Plan fur dasselbe im grofsen und ganzen bereits entworfen hatte 3
.

Als unhaltbar hat sich die Annahme einer friiheren Abfassung der Ge-

schichte des Xerxeszugcs erwiesen *.

Eine audere Hypothese uber die Entstehung des herodoteischeu

Werkes hat A. Kirchhoff aufgestellt 5
. Herodotos hatte von vorn-

herein sein Werk nach einem festen Plane angelegt und nach einer

sorg&ltigcn Disposition seines Materials ausgearbeitet. Die ersten

Biicher bi8 III, 119 einschliefslich waren von ihm walirend seines

1) Uber die Bedeutuog von Xoyot als „Erzahlung" vgl. Ed. Meyer, Philol.

N. F. II, 2G9 = Forsch. zur alten Gesch. I, 128.

2) E. Bachof, Quaestiuncula Herodotea, Eisenach 1880, Progr. Die Aus-

fuhrungen Buchofs erschuttern iiberbaupt die Scboll-Baueracbo Hypothese in ihren

Grundpfeilern. Ihre Unhaltbarkeit weist aucb Costanzi a. a. 0. 205 ff. nacb.

3) Sainmlung der beziiglichen Stellen bet Aininer, Herodotus quo online libros

suos conecripserit, Wiirzburg 1881, Diss, und Uber die Iteihenfolge und Zeit der

Abfassung des berodotiscben Gescbichtswerkes, Straubing 1889, Progr. (Herodotos

bat scbon auf seiuen Keisen die Grundlinien seines ganzen Werkes skizziert. Die

Biicher wurden in der uns vorliegenden Reihenfolge abgefafst.)

4) Weil, Rev. critique 1878, p. 26sqq.: Czwiklinski, Zeitschr. f. osterr. Gymu.
1878, S. 283 ff.; Hachez a. a. 0. 6€ft.; E. Bachof, Quaest. Herodotea 14sqq.

5) A. Kirchboff, Uber die Abfassungszeit des herodotischen Gescbichtswerke?,

Abbandl. d. Bed. Akad. 1868, S. Iff.; 1871, S. 47 ff.; Ber. d. Akad. 1878,

S. 1—8. Zusammeu abgedruckt uuter dem Titel , Uber die Entstehungszeit des

herodotischen Geschichtswerkes, Berlin 1878. Vgl. dazu noch Bericht d. Akad.

1886, S. 301 ff.

Busolt. GritchLehe 0««ehiel>U. K. i. Aofl. 39
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er*ten athenUcben A^-^ x->:-^ 447 und 442 abgefafc wor-

den In Thurioi batte er i - Ar- : Zeit lang Hegen gelawen nod

da* Work erst gegen Enie i ..tires Auienthaltes bis zuni Ende

des viertes Buchea weiterge:Vr.r. U= Beginn des peloponneawcba

Krie-es naehAtben zuriickgek^t. Li::e Herodotus daselbst vom inter

A ^ bis 428 7 den zweiteu Teil seira Werkes bis zu dem uus vor-

V~u-:ot: Sculu« abgefafct. D:e trsiben Erfabrungen in den erst*a

a"- --iitli^n nxd derTod de* Perikles batten ihn veranlalst, die ArWit

. v a beabsicbtigten bchlusse abzubrecben.

L ;.;.-i:ie iur diese Hypotbese sind keincswe^

L ^ treteu schou in den ereten Buchern Anzeichen ewer

daf* zwi*cben III, 119 und dem folgeuden Sliicke t:z

- - 1> ^ --- -- --je, stiitzt sich bauptsacblicb darauf, dafs Hdt. I, 1«<» ±<

. r -^.^rung Nmivehs i* uio<n<Si X»yot oi uud I, 1*4 die van J-i

~.
x ; , ,„;.ii *.J.j<ji(>«oirt4 it;«.jai zu geben vcrspricht Dio* t><j

listens biuter III, 150 (Aufstand Babylons gegen Darei*

^ i.^u. Da das uicbt gescbeben ware, so hitte lldt. oflti

^ . , Ab*icbt v,rgessen, uud zwiscben 1, 184 und III. 150

" VI :
' v^rrV^u. Aus der Beuutzung der III, 119 erzibltoi !*

V. - A = r-- 5H'5ff. ginge bervor, dafs die ersten Bucber b»

, i...^:--.:: -rvortratc. vor 441 abgefafst und verofcntlici.t wor-^

^ . ^ *uiirscheiDUch. dafs Hdt. die 'Aci+qu*

- - ... , :r iLt:-r. «w die tablreicben Yerweise auf fruhere odtr

I ^ , .^.k v.x. ,-<--U^ fur das, was er erzahlt batte .vgt r

^ 4
^ xuf ^ IV, erziiblten libyscben Gescbiehteu >.

U ;

vz un. Y*ie ax> S Huchw die assyriscben Erzfibluugen ver^

\ 1 tu: 1. 1 v ;;*:k. Man bat daber augenommeu. d«i»

assyriscbe Gescbichte zu &cbrfi>=

-.-J Hk'mj. 1* il^ro 1- K«pt. et itinerib., p-

- ... X All »* *-«« r
•

. , . k . r, :,,. BO. CXV, 8. 577 f). Allcrdinff. i»*

. - :,„ k K---"-'- 0« Historieo, deun der durchUaf.,*

< Svbiierun^eu von Landern und Voikern f

^ '

: ,*JV . ?,r^r. NiniTeb wurde aber bereits *<»

t ^ . . . i>w . A^-^e der andern Verwei&e dieser Art at o

v.. ^ ... . >
•. :h *ofcl daran dachte, aucb

» >s,. - - ^ - .La.- a^v-r dinn keine geeignete Stelle fwd

^1 -

"

t
% ^ i-cr it^. w^il er uicbt die letxte

«

- ' v . w , . C.^ a. a. S. 232: Hdt. wurde durch

SteUe, etwa nach 111. 1*' f i

tiebt aU sicberer Befcrg

4tl abgetaXst und TCfofc»^w

dafs ibrf
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§21. Der Kriegszug des Xerxes. 611

Abfassung nach 443 1 und wiederbolt Beziehungen zu Italicn hervor,

welche auf cine nahere Bekanntschaft mit dem Lande schliefsen lassen *.

Das Ende des dritten Buches und das vierte Buch konnen nur in

Thurioi 5 odcr nach llerodots Riickkehr von dort in Athen vertafst

worden sein, denn der Geschichtschreiber zeigt nicht nur deutlich eine

persSnliche Kenntnis Attikas und Italiens, sondern er berttcksichtigt

auch unter den Lesern, welche Attika nicht kannten, in erster Linie

Italic-ten 4
. Da nun aber Herodotos sicherlich nach 445 Agypten be-

heit recht zweifeihaft ist. Scbon Goethe hat die Verse als einen Flecken be-

zcichnet und den Nachweis einer Interpolation gewiinscht. Die Litteratur iiber

die Streitfrage bci Kieberding, Sophoklea und Herodotos, Neustadt in Schlesien

1875, Progr., S. 18fF. N. tritt fur die Echtheit ein, dagegen namentlich Fr. Kern,

Zcitschr. f. d. Gymnasialw., Bd. XXXVI, S. Iff., ebenso F. Riibl, Philol. XLI
(1882), 71 ff., daftir wiederum E. Brubn, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. XV (1886),

311. Aber selbst wenn die Verse echt waren, bo wiirde daraus noch nicht not-

wendig cine Benutzung Hdts. durch Sophokles folgen , denn der gemeinsame

Grundgedanke stammt aus einer craniachen, auch in Iudicn verbreiteten Fabel, die

Sophokles anderswoher kennen gelernt haben konnte. Vgl. R. Pischel, Hermes

28 (1893), 465 ff.; Noeldeke, ebenda 29 (1894), 155. Endlicb besteht noch dieMog-

lichkeit, dafs Sophokles die Fabel im personlichen Vcrkehr Ton dem ihm naher

bekannten Historiker (vgl. Plut., An seni 3, p. 785 B = Sophokles, Frgm. 5 Bergk,

PLGr. 1I\ 245) horte.

1) Im Prooemium nennt sich Hdt. selbst Sovgtos. Vgl. S. 602, Anm. 4.

Dann sagt Hdt. II, 13, dafs nach Mitteilungen der Priester zur Zeit des Moiris

eine Anschwellung des Nils urn acht Ellen geniigt hatte, um Unteragypten zu

iiberschwemmen, wahrend zu seiner Zeit der Flufs bei einer Anschwellung von 15

bis 16 Ellen noch nicht iiber die Ufer gctreten wfire. Dazu bemerkt er: xal

Moigi ovxto r
t
v etta (Uaxoaitt TfreXevTyxvn , ore rtuv iQf'uty ravin iym tjxovoy.

Ed. Meyer, Forscb. zur alten Gesch. I, 156 erklart diese Aufserang mit Recht in

dem Sinne, dafs, als Hdt. die Stelle schrieb, die 900 Jahre voll geworden waren.

Zwischen der Abfassung dieser Stelle und dem Gesprache Hdts. mit den Priestern

waren jedenfalls mebrere Jahre verflossen. Hdt. besuchte aber Agypten sicherlich

nach 445.

2) Hdt. I, 94. 167. 145.

3) Ptin. H. N. XII, 4, 18: historiam earn condidit Thnriis in Italia. Vgl. dazu

S. 602, Anm. 4.

4) Hdt. vergleicht I, 98 eine Ringmauer Egbatanas mit der Stadtmauer

Athens, II, 7 den Weg vom Meore nach Heliopolis in Agypten mit der Ent-

fernung vom Altar der zwolf Gotter in Athen nach Olympia. Anderseits wird IV,

99 einem Vergleicbe mit der Siidspitze Attikas fur dicjenigen Leser, welche

Attika nicht umschifft haben sollten , ein Vergleich mit lapygien zugefiigt. Vgl.

auch die Geschichte des Demokedes aus Rroton III, 129—139. Wenn er dann

II, 177 sagt: loXutv <f* c ll&ijvaios htpuv if Myvnrov rovtov icv vuftov 'A&q-

va(o«n latio. up t'xeivoi is aid /^Kim xiX., so hat er (wie auch an der doch

icher in Athen geschriebenen Stelle VII, 139) nicht-attische Leser im Auge, aber

in Thurioi braucht darum dieser Satz nicht geschrieben zu sein.

39*
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Fiinftea Kapitel.

reisle, im Jabre 443 aber an der (Colonisation Thuriois teilnahm, *o

spricbt alle Wabrscheinlichkeit dafur, dafs er nach wenigen Jahren

Tharioi, vermutlicb infolge der dort ausgebrochenen politischen Wirreo,

wieder verlicfs, aufs neue Reisen, u. a. auch nacb Agypten, machte,

und zu Beginn des peloponnesischen Krieges in Atben auf Grund des

gesaromelten Materials sein Werk abzufassen und in einem Zuge nieder-

zuschreiben begann '. Ah er das fiinfte Buch schrieb, kannte er die

im Jabre 432 vollendeten Propylaien *.

Die letzten Biicher sind nur unter der Voraussetzung verst&ndlich,

dafs sie wahrend der ersten Jahre des peloponnesiscben Krieges ge-

schrieben wurden. Entgegen der in Hellas daroals gegen Athen vor-

herrscbenden ungtinstigen Stiramung hob Herodotos energisch hervor 5
,

dafs die Athener in den Perserkriegen die Freiheit von Hellas gerettet

hatten. Dann kann er nicht urahin, die Alkmeoniden gegen die Be-

scbuldigung landesven aterischer Utntriebe zur Zeit der Schlacbt bei

Marathon so lebhaft wie raoglich zu verteidigen. Am Schlusse da-

dieses Geschlecht verherrlichenden Episode erscbeint Perikles wie ein

1) Das ist auch die Ansicht Ed. Meyers, Forsch. nur alten Gesch. I, 156

and 199, nachdem bereits Costanzi a. a. O. 217 den Beginn der Abfrsaung d«

Werkes bis auf 435 4 herabgerSckt hatte. Nach dem Vorgauge H. Steins a
Hdt. II, 145, 15 bestimmt Ed. Meyer die Epoche Hdts. 4< iui auf 430. Das fnnffo

Buch ist in Athen nach 432 rerfsist (rgl. die fblgende Anm.) , die rielfacben

Wechselbeziehungen, die Vor- und BiickTerweisungen in deal Werke roacbea e>

aber hoehst unwahrscheiulich , dafs zwischeu der Abfassung einzelner Teile eiitf

langere Zeit verflofa. Ill, 160 kann mit Racksicht auf Ktea. Pers. Excerpt Phot

41, 43 nicht vor 438 geschrieben sein. Vgl. Kirchboff; Entstehungazeit des berodot

Geschicht.w., S. 14f. (Duncker, Geacb. d. Altert. IX*, 97). Ailetn Anscbeine

nach hat Hdt. 1, 17 den Krieg zwiachen den Lydern und Mileaiern unter dem

Eiodrucke der peloponnesiscben Kriegfuhrung erzahlt. Die Lyder Terfukren bei

1hren jabrlicben Einfallen ins Milesische (mit denen sie wenig erreichten ryt 7*f

$aXaoaif( oJ .ViAqato* /.ifxpareor . ii«te initio^ plr $tvtu fyyov rj aTpsTtj) nit

kluger Berechnung, sie fiehm ein, wenn das Getreide reif war, Terwosteten

dann nur die Bautnpdauzuugeo und das Getreide, oix^uata pir r« ini t£*

ot'ff xaidjlalle ofr« ir$n(uni>i ovti &roas n'aeVita, im it x«r« /t»p<|»' Inter** —
r«c «f* oixfai »r xmtfrUt 6 Art*, damit ron diesen aus die Milesier ihr Land

besiien und bebauen koonten, er selbst aber etwas zum Zerstoren vorfaude, so oft

er einfiele. Die starke Betonuug, dafs die Lyder dis Hiuser verschonten und dst

ru ihrem eigeneu Vorteile thaten, steht doch kaum aufser Beziehung zu dem Ver-

fahren der Peloponnesiex, die bei ihren Einfallen auch die Hiuser zerstorten Thuk

II, 13. 65) und achliefalich in Attika nur noch zn rerwusten hatten, tt n <Pfl*-

oi4*u xw» cs-a *V raft U?*Ui; n«eftfU»ro (Thuk. m, 26).

2) Vgl. S. 443, Anm. 4.

3) VII, 139.
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§21. Der Kriegszug dea Xerxes.

Gott l
. Das letzte Ereignis, auf das Herodotos, soweit es sich mit

Sicherheit feststellen lttfst, in seinem Werko hinweist, ist die Hinrichtung

der an den Perserkonig geschickten spartanischen Gesandten Ende
Sominer 430 *. Du er sich dabei auf ein Zeugnis der Lakedaimonier

beruft, so stent es keineswegs lest, dafs er sich seit deni Ausbruche

des Krieges dauernd in Athen aufhielt 3
. Vielleicht starb er schon vor

424 4
,
jedenfalls erlebte er nicht raehr die grofse sizilische Expedition

der Athener und den dekeleischeu Krieg 6
.

Herodotos kara nicht dazu, an sein Werk die letzte Hand anzu-

legen, denn es t'ehlt sichtlich an einer abschliefsenden Kedaktion 6
. Den

eigentlichen Gegenstand desselben bildet die Offensive der Asiaten gegen

1) VI, 121-131. Vgl. S. 593, Anm. 4.

2) Hdt. VII, 137. Er erwahnt feiner VII, 233 den Uberfall Plataiais im

Friihjahre 431 und IX, 73 sagt er, dafs Dekeleia verschont wurde oivopiwv xqv

u'kAr,¥ 'j4t xixr\v Aaxt6ai[Aov(u)t>.

3) Stein, Burs. Jahreab. 1878 I, 180. Dafa anderseita Herodotoe nicht ala

feruer Beobachter in Thurioi schrieb, sondern mitten in den Bewegungen stand,

welche zn Beginn dea peloponnesischen Krieges Athen und Hellas erfiillten, er-

giebt sich doch wohl aus VII, 139; VI, 121 ff. and aas den Beziehungen auf den

perikleischen Kriegsplan und die Gegner des Perikles VII, 8ff.

4) Vgl. VII, 235 (Phuk. IV, 55) und A. Kircbhoff, Abfassungsz. d. herodot.

Geschichtsw., S. 2G.

5) Hdt. VII, 170 (Tgl. Thuk. VII, 85); IX, 73. Auf dem Markte von Thurioi

wurde sein Grab gezeigt (Suid. s. v. 'Uq66otoe), Eine spfit abgefal'ste Inschrift

ehrte sein Andenken. Vgl. Steph. Bjz. s. v. OovQtoi; Tzetzes b. Cramer, Anecd.

Oxon. Ill, p. 350. Andere liefsen ihn am makedonischen Hofe zu Pella ster-

bcn. Said. s. v. 'HqoJutos und 'F.XXavixoi. Vgl. dariiber Bauer, Herodots Biogr.

402. 414.

6) Darin stimmt man uberein, dafs an das Werk die letzte Feile nicht ange-

legt worden ist. Gegeniiber der von Dablmann, Bahr, Stein, Kirchhoff u. a. ver-

treteuen Ansicht, dafs Hdt. die Darstellung der Ereignisse nicht bis zu dem Punktc

herabgcfiihrt hatte, wo er seinem Plane gemafs zu schliefsen beabsichtigte, be*

traehten das Werk als abgeachlossen u. a.: 0. Nitzsch, Abhdl. tibcr Herodot,

Bielefeld, Progr. 1873 und krit. Bemerkungen zu Herodot, ebcnd. 1882; Th. Gom.
perz, Herodotische Studien, Ber. d. Wiener Akad , Bd. CIII (1883), 14 Iff., dagegen

A. Kirchhoff, Ber. d. Bed. Akad. 1885, S. 301 ff. und gegen Kirchhoff wiederum

Gomperz, Ber. d. Wiener Akad. CXII (1886), 507 ff. ; Anhalt, Quaestio, Herodotea,

Festschrift zur 37. Philol Versamml , Kotheu 1884 ; Ed. Meyer, Khein. Mus. XLII

(1887), 146 f. = Forsch. zur alten Gesch. 1, 189 f. [grofstenteils sich an die Griinde

von O. Nitzsch anschliefscnd] ; V. Costanzi a. a. O. 217 ff. vertritt die von ihm

nicht gekannte Meinung Kawlinsons (Einl. zur engl. Ubers. Hdts.\ dafs Hdt. sein

Werk zu dem von ihm ins Auge gefafsten geschichtlichen Abschlusse gebracht

babe, dafs aber der kiinstlerische Abachlufs fehle. [Es ist jedenfalls Geschmacks-

sache, iiber die sich streiten lttfst, ob Hdt. mit einer Rekapitulation Oder Schlufs-

pbrasen hatte schliefsen sol (en. Dem Charakter Herodots entapricht zweifellos der

episodiache Schlufs.]
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die Hr"..-rL-?n QEid ir.re ?i-greiche Abwehr. Es gipfelt in der Dar-

d-rs Kri-gszuges de* Xerxes und seiner furchtbaren Niederlage

Die Erz^i^g tmD der Einnahme der Stadt Sestos und der Heimkehr
der r.e£rek-Len FI- ttenmannschaiten ist insofern ein passender Sehlufs,

a.* caiL.t da* Kxie^-jahr 4 7 *> «< endigte und zugleich nach gricchischer

A-^::^<*ur;g die Epoehe der Medika Weiter hat auch Herodotos

*chwerli' h :>ein Werk zu iiihren beabsiehtigt, denn bei alien Hinweisen

aal Erei^rii^ nach 479 * sagt er: „das geschah spaterhin", aber nicht,

wie bei Diugen, die er noeh behandeln wollte: „das werde ich in den

spatern Logoi erzahlen " *.

I) Thukydidea fafst als la 1M<xr oder „die Pereerkriege " im cigeutlichec

Siane den grofaen Krieg vom Jahre 480 und 479 auf. Vgl. I, 23, 1: Tit h
Ttooxio^ur ioymr uf'ytoror in^ax^t TO Mq&ixoy , *«* rot to o/ia>< dvoty yaruaxic*
xul -ntlnuaxunr ra/fmr r»> xgfaiv i"a/e. Nach I, 18, 3 gehoren die Ereigniwf

iwischen 479 und 431 nicht zu deu Mudixti. I, 97, 2 sagt er von seinen Vor-

gangera, dais siedieZeit zwischen dem tnedischeu und peloponnesischen Kriege nicbt

behandclt hatten xttk £ ru ngo rwv Midixuiy 'FXXr^ixti Zvrtn'9taav £ atai ra V^-

«f«»a. Zu let ztera gehbrte Herodotos. Er bezeichnet IX, 64 ein Ereiguis aus dem

messenischen Aufstande als /oorw vortooy pud r« Mrftxti , obwohl damnls die

Athener mit den Perseru Krieg fUhrten. VIII
t 3 bemerkt er iubezug auf d«

Hegemouie VVechsel , ui< y«Q dr
t oiaduevoi toy llt\>ar

t v :t($l iq ( i'xt(n>r

% d q tt)y ay toy a {'note tyro, TinCtfamv tr,y [Juvauyfetu vftQiy noutaxoutrm tint-

Xovio t\y r,ytfiov(',* roi'f AttxtdttipavhiVQ. tlXXd iuCtk u i v vaitooy ijjrtf.
nicht etwa iy roi'm o7na9e Xoytjiat dntiy^aoftut (vgl. dazu die folgende Aura

,

denn die Abwehr des persischen Angriffes (r« Mijittxa) bildet Uen Gepenstii^

seiner Geschichtserzahlung.

2) Hdt. VIII, 3; VI, 72; VII, 10G. 137. 151. 233; IX, 64. 73. 75. RY
Schwerlich wiirde Hdt. VII, 107 die Verteidigung ETons durcb Boges ausfuhrlicb

erzahlt haben , wenn er das Ereignis im historischen Zusainmeuhange za 1*-

handelu beabsiehtigt hatte. 0. Nitzsch und Ed. Meyer a. a. O. Ein Haupt

argument fur die Anuahme, dafs Hdt. seiu Werk nicht schon mit der Eimiain*

von Sestos hatte abschliefsen wollen, bietet VII, 213, wo es heifst, dafs Epaltw

FoTfooy aus Furcht vor den Lakedaimouiern nach Thea&alien fluchtete. oaJ

die Pylagoron in der Pylaia (also nicht vor Fruhjahr 478) einen Preia auf seinea

Kopf setzten. XQ 1'**? '<n*Qoy (also jedenfalls mehrere Jahre nach 478) kebrt*

er nach Antikyra zuriick und wurde er von dem Trachinier Athenadea getdtet A'

txXXriv tdifrjy, rr,y £yui ir Tt>Tai omaSt Xoyotai oquayito. Hdt. hat. dieses Ver-

sprechen nicht erfullt. A. Kirchhoff, Ber. d. Berl. Akad. 1885, S. 3W ff. wr-

mutet
,
Epialtes ware zur Zeit des Kriegazuges des Leotychidas nach Thesaauen

(im Jahre 476/5 oder 469) umgekommen, den Hdt. noch bfitte erzahlen walks

Allein Hdt. VI, 72 schliefst den kursen Bericht fiber diesen Zuj ucd <Ica T:i

des Leotychidas mit den Worten: f«u« uir J$ iyt'yuo x&'V w#^»r. Es iag

also nicht in seiner Ab&icot, au einer spitern Stclle seines Werkes da»oo w ft*

aiihlen. Die Episode kann anderseits, wie Kirchhoff a a 0. 319 zeigt, ancb akht

etwa in der Lucke VIII, 120 gestanuen haben. Ea ist zu beachten, dais Hdt.
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§21. Der Kriegszug des Xerxes.

Herodots Werk machte grofsen Eindruck. Sophokles hat es mehr-

fach beriicksichtigt l

,
Aristophanes benutzte und parodierte herodotische

Erzahlungen 2
, und auch bei Euripides sind Beziehungen zu Herodot

erkennbar s
. Thukydides trat in ausgesprochcnen grundsatzlichon

Gegensatz zu seiner Art der Geschichtschreibung und bekampfte wie-

derbolt Angaben Herodots , ohne seinen Naraen zu nennen *. Eine

scharfe Polemik gegen Herodotos richtete Ktesias in seiner persischcn

Gescbicbte &
. Ephoros legte ihn in treier, rhetorischer Bearbeitung

seiner Erzahlung der Perserkriege zugrunde 6
, und sein Mitschiiler

Theopompos verfafste sogar eine Epitome Herodots 7
. Aristoteles be-

nutzte ihn stark in dem geschiclitlichen Teile der Schrift vom Staat

der Atl ener, wahrend er ihn wcgen einiger naturwissenschaftliehen An-

gaben einen „ Fabelerzahler " nanntc *. Manetho wies ihm viele Irr-

tumer in der agyptischen Geschichte nach 9
. Unter den maneherlei

Angriffen begann Herodots Ansehen zu leiden , bei dem phrasen-

nicht von dem Tode des Epialtes, sondern von der Ursache der Feindschaft zwi-

schen ihm und Athenadcs crziihlen will. Nichts steht der Annahme entgegen,

dafs die Verfeindung noch in das Jahr 479 ficl. Den Bericht dariibeT konnte Hdt.

trotz seines gnten Oedachtnisses leicht vergessen, denn es handelte sich ja urn

cine blofae Episode, nicht urn eine ganze Reihe von Myoi (wie bei den llaavQu*

iiyoi). Vielleicht fand er auch keinen passenden Platz zur Einfugung der Ge-

schichte und keine Zeit, bei einer letzten Redaktion den Hinwcis darauf zu tilgen.

1) Vgl. Sophokl. Elektr. 417 und Hdt. 1, 108; Oid. Kol. 337 und Hdt. II, 35;

Frgtn. 429 Nauck und Hdt. IV, 64. Ubcr Antig. 005 ff und Hdt. Ill, 119 vgl.

S. 610, Anna. 1. Elegie des Sophokles an Herodotos: Plut. an seni ger. 3, p. 785

;Sittl, Gr. Litteraturg. II, 370, Anm. 2 meiut freilich , sie sei an einen schonen

Knaben gerichtet). Nieberding, Sophokles und Herodotos, Neustadt in Schlesien

1875, Progr. hat mehr Beziehungen als wirklich vorhanden sind, berausgefunden.

Vg\. RUhl, Philol XLI (1882), 73 ff. Besonnener ist Fr. Hanna, Die Beziehungen

des Sophokles zu Herodot, Progr. von Straznic, Briinn 1875.

2) Aristopb. Vog. 552. 1124 (Hdt I, 179); 1130 (Hdt. II, 127); 1142 (Hdt.

H, 136V, 488 (Hdt. VII, 14); vgl. Acharn. 523 ff. (Hdt. I, 4).

3) Euripid. Frgm. 452 N. und Hdt. V, 4; Zerdik ,
Quaest. Appian. (Kiel

1886, Diss.), 45; Bruhn , Lucubrat. Euripid. Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. XV
(1886), 311.

4) Vgl. Bd. I\ S. 551, Anm. 1; Bd. II', S. 204, Anm. 5.

5) Phot. bibl. cod. 72, p. 35 b. 43 b; Diod. II, 15.

6) Vgl. weiter unten S. 622 ff.

7) Suid. s. v. Btonnfxnoi. Vgl. Strab. I, 43.

8) Uber Hdt. als Quelle der 'A&n. vgl. S. 49. — 6 pv&oXoyoi: de an. gener.

W, 5, p. 756 b, v. 6 (Hdt. II, 93); vgl. II, 2, p. 736a, v. 10 (Hdt III, 101);

Hi»t. an. Ill, p. 523a, v. 17; VI, p. 679b, v. 2 (Hdt. Ill, 108). Vgl. Bauer,

Herodots Biographic a. a. 0. 396. — Vgl. ubrigens Poiet 9, p. 1451b, v. 2: id

'H&Ctov Intogia, ov noi^o*. Eth. Eud. VIII, p. 1236 b, v. 7.

9) Joseph, g. Apion. I, 14.
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bedurftigen Publikum wurde er von Ephoros verdrangt. Audi die

alexandrinische Philologie scheint ihm keine beaondere Auimerksamkeit

gescbenkt zu haben. Erst als rich der Roman herausbildete und man

am Naiven einen besonderen Geschmack zu finden began n, kara Hero-

dotus wieder zu Ehren. Er wurde in der Kaiserzeit vicl gelesen, und

berodotische Gedanken und Phrasen begegnen one bei den verschie-

densten Autoren Einen heftigen Angriff richtete damals gegen ihn

Plutarchos in seiner Schri ft rnQt tTz'Hqo66tov zaxor
t
&tta£ *. Er suchte

ihm namentlich in den hellenischen Gesehichten gebassige Schmahsucht,

boswillige VerkJeinerung und Entstellung der Wahrbeit nachzuweisen.

Dieser Versuch ist vollig misslungen. Plutarchos bringt meist nur

leere Phrasen vor und verkennt vollig den Charakter herodotischer

Geschiehtschreibung. Das Wenige, was einige Beachtung verdient,

richtet sich nieht sowohl gegen Herodotos selbst, als gegen die von

ihm erzahlte Uberlieferung s
.

Herodotos beabsichtigt keineswegs, wie Plutarchos, bei seinen Lesern

Begeisterung fur die Helden der Vergangenheit zu erwecken und sie

zur Nacbeiferung der grofsen Thaten anzuspornen 4
, er verfolgt viel-

mehr wesentlich historisehe Zwecke und will, wie er selbst sagt, das,

was er erforscht und erkundet hatte, darlegen, damit weder die Tha-

1) Ygl. Grundmann . Quid in elocutione Arriani Herodoto debeatur, Berlin

1884, Dim.; C Wernicke, C. Pausaniae periegetae studiis Herodoteis, Berlin 1884,

Diss.; Zerdik, Quaestiones Appiane&e, Kiliae 1886, Diss., p. lsq.; Malchin, De

Choricii Gazaei veterum Graecornm stodib, Kiliae 1884, Diss., p. 34 sq : U. Ball,

Die Bekanntschaft romiscber Schri ftsteller mit Herodot, Berlin 1890, Progr.

2) Die Ecbtbeit der Scbrift , welche gegen Lahaieyer (De li belli Plutarcbci

qui de malignitate Herodoti inscribitur et auctoritate et auctore, Gottingen 1848)

nocbmals von K Alb. Haebler Quaestiones Plutarcheae duae, Leipzig 1873) be-

stritten wnrde, ist jetzt so gut wie erwiesen. Sachlicbe Grnnde bei Holzapfel,

Philol. 42, 23 ff. (woselbst die neuere Litteratur uber die Streitfrage), spracb-

licbe bei Heinze, Borsians Jahresb. 1878 I, 223 und K. Stegmann, Uber den Ge-

brauch der Negation bei Plutarch Geestemunde 1882, Progr.), S. 33; Majchro-

wicz, De anctoritate libelli Plutarchei n. 'Hp. »o»., Lemberg 1881, Progr., wo-

gegen Lowner, Philol. Rundschau II, Nr. 47 die Scbrift dem Plutarch wieder

absprechen will.

3) Uber die Grundlosigkeit der Anschuldigungen Platarchs rgl. Fr. Maj-

chrowicz a. a. 0 Der Grund der Abneigung Plutarchs gegen Herodotos i*t

nicht blofs in gekriinktein I*okalpatriotismus , sondern vor allem in der grofsen

Verschiedcnheit ihrer Charsktere und dea Endaweckes ihrer Geschichtschreiboag

su sachen. Vgl. Holzapfel, PhiloL 42, 24 ff. nnd lianske, Plutarch als Booter,

Wurzen 1884. Progr.

4) Anders, aber zweifellos unrichtig urteilt Gomperz, Herodot. Studien, Ber.

VI n. Akad , Bd. CHI, 141 ff.
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§21. Der Kriegssug des Xerxes. 61?

ten der Menschen mit der Zeit aus dem Gedachtnisse schwanden, noch

die grofsen und staunenswerten Werke der Hellenen und Barbaren an

Ruf und Ruhm verloren ». Ausdriicklich bezeichnet er es als seine Auf-

gabe, das Uberlieferte einfach aufzuzeichnen und die Dinge so zu er-

zahlen, wie sie ihm erzahlt wurden, selbst dann, wenn sie ihm nicht

glaublich erschienen Diesem Grundsatz bleibt er durchaus treu.

Nicht selten driickt er zwar aus Griinden der innern Unwahrschein-

lichkeit Zweilel an der Richtigkeit des Uberlieferten aus oder erklart

es geradezu fiir unglaubwUrdig, bisweilen giebt er auch von einer

fabelhaften Erz&hlung als seine eigene Meinung eine rationalistische

Erklarung 9
, im allgemeinen beschrankt er sich aber auf getreue Wie-

dergabe des Gehorten und Uberlieferten, und oft stellt er, dem Leser

die Entscheidung tiberlassend, die verschiedenen Traditionen neben-

einander bin 4
. Ebenso wenig wie er bei der Auswahl des Stoffes

gleichmafsigen Grundsatzen gefolgt ist, bat er an der Uberlieferung hin-

sichtlich ihrer Herkunft und Tendenz Kritik geiibt. Seine Darstellung

ist daher ganz von seinen Gewfihrsmannern abh&ngig.

Herodotos war in der Litteratur wohl bewandert. Er

kannte die bedeutendsten Dichter 6 und mancherlei Werke geschieht-

lichen oder sagengescbichtlicben Inhalts. «Namentlich beriicksichtigtc er

den Hekataios und benutzte ihn stark fttr seine agyptischen Er-

zahlungen uud wahrscheinlich auf fiir die lydisch - ionische Geschichte.

Ferner entnahm er dem Hekataios und einem Nachfolger desselbcn die

orieutalischc und sagengeschicbtliche Chronologic 6
. Herodotos zeigt auch

1) Hdt. I, 1. 5.

2) Hdt. VII, 152; II, 50. 123. Vgl. Tl. I, S. 22.

3) Hdt. II, 56 ff.; IV, 31. 156; VIII, 8.

4) Vgl. Tl. I, S. 22 und A. Bauer, Die Kyrossage und Vcrwandtes, Ber. d.

Wien. Akad., Bd. 100 (1882), S. 506 ff.

6) Homer: II, 23. 53. 116; IV, 29. 32; V, 67; VII, 161. Epigonoi: IV, 32;

Kypria: II, 117. Aristeas: IV, 13. Andere Epiker: VI, 52. Hesiodos: II, 53;

IV, 32; Alkaios: V, 95; Sappho: II. 135; Solon: V, 113; Simonides: V, 102; VII,

228; Findaros: III, 38; Aischylos: II, 156. SpruchsammluDgen des Bakis, Musaios

und anderer Chresmologen : VII, 6; VIII, 20. 77. 96; IX, 43; I, 62; VIII, 96.

Vgl. Tonder, Herodot nod die Ulteste Poesie der Griechen, Bohm. Leipa. Progr.

1875; Index fontium Herodoti b. Gutschmid, El. Schrift. IV, 145 ff. und Alberto

Pirro, Studi Erodotei (Pisa 1893) f>7 ff.

6) Hekataios angegriffen: II, 21—23; IV, 36 (obne namentliches Citat. Vgl.

Hekataios Frgin. 278 = Diod. I, 37; Schol. Apoll. Rhod. IV, 259) ; VI, 137 (Citat).

Benatzung ohne Citat: Hdt. II, 5 und Hekataios, Frgm. 279 (Arrian Anab. V, 6)

Porphyrios b. Euseb. Praep. er. X. 3, 16 (vgl. 3, 23): 'HQodoroc #V r/j devrepa

noXXd 'Enatafov tov MiXnotov xatd Xt'ttv per >'v$yxty ix rijc ntQuiyyotuts PQayttt ntt-

Qan<Hjo«s. ro tot? $o/r*xof orjytov xai nt^l tow noiapiov \nnov xal nfc rat*
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Interesse fur Denkraaler und ihre Inschriften !
. Aber die Hauptmasse

seines Stoffes geht weder aut' Monumente und Urkunden zuriick, noch

berulit sic aut Dichtungen und historischcn Aufzeichnungen , die den

von ihra erziihlten Ereignissen sclbst nahe standen *. Vielmehr schopfte

Herodotos besonders fur seine Erzahlungen aus der altera attischen uml

peloponnesischen Geschichte 3
, sowie fiir seine Darstellung der Perser-

kriege im wesentlichen aus der mundlichen Uberlieferung *.

xQcxoJiiXtvv (vgl. Hdt. II, 70. 71. 73 und dagegen die Aufserung II, 99, die abtr

nicht nach modemen Anschauungen uber Quellenbenutzung und Forschung zu be-

urteilen ist.). Vgl. noch Hekataios Frgm. 295. 298. Uber die Benutzung des Heka-

taios vgl. S. 452 und 458, Anna. 1. — Hinweis auf Vorganger, welcbe die Be-

grundung der dorischen Konigtiimer erzahlt hatten: VI, 55.

1) I, 51. 93; II, 106. 125. 136; IV, 88; V, 59. 60. 61. 77; VII, 228; VIII, 82;

IX, 31. Vgl. VII, 224 und Paus. Ill, 14, 1.

2) Er hat weder die Avdiuxu des Xanthos benutzt (vgl. S. 451) noch d*»

JleQoixd und 'Si^ot des Charon von Lampsakos. Vgl. B. Heil ,
LogogTaphis qoi

dicuntur num Herodotus usus esse videatur, Marburg 1884, Diss.

3) Vgl. Bd. I
9
, 153. 512; II*, 4.

4) Hdt. II, 123: fttoi eff napd navta xiv Xdyoy vaoxetrat on rti Xf) opt v»,

Cn* ixiloTutv dxojj y(tii(po>. VII, 152: iyta dh oqtiXto Xiynv r« Xtyoutrn, nti&*«5™

ys fitv ov nttvTtiintai dtf((Xto , xtti uot tot jo ro tnog t'^irot f'c nana Xoyow. Id

zahlreichen Fallen bemerkt Hdt. Gvidt'voutu, fitr9our
l
y

t
uiq dyiu 7ivr9<irnuat , *k

iyu nvv»nvoutvoe evQfaxto xtX. (vgl. I, 22. 92. 105. 170. 214; II, 8. 29. 50; III,

117; IV, 95; V, 9; VII, 114. 153. 224; VIII, 35. 38; IX, 85) oder faovaa, rww,

axovoae uXXuy Xfyto (I, 20; II, 32. 43. 52; II, 104; IV, 14. 81; IV, 183; VII,

35. 55; IX, 95) oder er braucht Khuliche Wendungen. Vgl. auch Aufscrungen

wie: eywye oi'x l/tu tlnai (ov ydg cvr Xe'ytrm); ovx /"/w qoMOai- ov yap our Xi'ytttt:

VII. 60; VIII, 128. 133; IX, 81. Fortwahrend heifst es Xeyovat, Xe'ytrm, l*>orr«S

oi( iXeyov, (fnal, tifaoar, ofioXoyeovai, ovvujuoXoyeov, £<rrt <fi rno ituv deirtar

Xuyof Xeyoutvoc, %au tii xni bds t'XXof Xdyof Xtyouivos ,
Xdyoi £at{

%
cue EXXirtr

X6yo$
t
xard toy 'EXX'yiav Xdyov u. s. w. (Nach Panofsky, De bistoriae Ilerodoteae

fontibus, Berlin 1884, ware Hdt. freilich ein Lugner und Plagiator, er biitte nicht

selbst erkundet und iniindliche Mitteilungen benutzt, sondern aus schriftlichen

Quellen geschopft.) Sam m lung der Stellen, an denen sich Herodotos auf die

Aussagen von Volkerschaften, Stammen und Burgerschaf ten ein-

zeluer Stadte beruft bei Alberto Pirro, Studi Erodotei (Pisa 1893) p. 71—W.

Sammlung der von Hdt. citierten Orakel ebenda, p. 58—68. Einzelne namhaft

gemachte Personlichkeiteu als Gewahrsmanner: III, 55; IV, 76; VIII, 65;

IX, 16. Vielfach schopfte er gewifs aus der Familientradition, so aus der

Tradition der Alkmnonidcn (Bd. I', S. 666, Anm. 3), Philaiden (Bd. IP, S. 557,

Anm. 7), der Harpagiden (Bd. IP, S. 500, Anm. 2) u s. w. Vgl. auch R. Adam,

De Herodoti ratione historica quaestiones selectae aive de pugna Salaminia atqoe

Plataeensi, Berlin 1890, Diss. Verfehlt ist der Versuch von P. Trautwein,

Die Memorien des Dikaios, Hermes XXV (1890), 527- 566 nacbzuwetseo,

dafs Hdt. Memoiren des Dikaios ausgiebig verwertete. Er hatte aus deuseltea

auiser VIII, 65 alle seine Mitteilungen uber Demaratos entnommen, dann die Aaf-

zahlung der Volkerschaften des grofsen Heeres (VII, 61 f.) und noch raancberla
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§21. Der Kxiegszng des Xerxes.

AIs Herodotos den Stoff zur Geschichte der Perserkriege snromelto,

konnte er zwar noch manche sprechen, welche jene Zeiton mit erlebt

batten l
, indessen eine andere Generation war herangewachsen, und ein

halbes Jahihundert lag zwisehen der Abl'assungszeit der letzten Bi'icher

seines Weikes und den Tagen von Salamis und Plataiai. Die reiche

Phantasie der Griechen , ihre Mftrchen und Mythen schaffende Er-

z&hlungslust, dann das Strebeu, die rulimvoile Vergangenheit so glan-

zend als moglich zu gestalten, hatten auf die im Volke lebende Uberlie-

ferung einen grofsen Einflufs ausgeubt. Herodotos horte weniger sachlich

zusammenh&ngende Erzilhlungen der militfirischen und politischon Er-

eignisse, als personlich zugespitzte Episoden. Da er selbst geringes

milit&rischea Verstandnis hatte, so mufste seine Darstellung der mili-

tarischen Vorgange eino im ganzen unzureichende werden. Dazu kamen

nun noch mancherlei boswillige Erfindungen, die aus den heftigen

Feindschaiten zwisehen den griechischen Staaten und den innern

Parteiungen hervorgingen und in Umlauf gesetzt wurden *. Obwohl

Herodotos selbst von personlichen Ab und Zuneigungen nieht frei war,

so sind doch die Parteilichkeiten und einseitigen Gesichtspunkte in

seiner Darstellung wesentlich durch seine Quellen bestimmt 3
. Auf die

Anderes. Dieae Memoiren bcruhen nur auf eiuer irrtiimlichen Vermutung. Es

heifst bei Hdt. VIII, 05: 'E<f i $k Jixaioi 6 ©foxstffot, ein bei den Medern zu An-

sehou gekotmnener atheniscbor Verbannter, als Attika von dem Heere des Konigs

verwiistet wurde, n>/*/V tois iuir 'i'u« Jr^nQ^iqt xiX. Dieses £<jr»j bezieht Traut-

wein untcr Hinweis auf IV, 13 auf eine scbriftliche Quelle. Aber dort steht: "Eyi

dk '^g*atim xiX. noiiuv tnea, tinixiadtn xiX. Wie VIII, 65 zu versteben ist,

zeigt IX, 16: r«Je di t,<Jt) t'nftotna ^xovov QtQadrjQov, nVtfpof plv 'Op/oiJf>Yot>

xtX. etfii eft c »t'p<i« ><J Qof xX»
t
9f,v«t xtX. Ebenso fehl gebt E. Maafs, He-

rodot und Isokratcs Hermes XXII, 5.S1—595, wenn er nachweisen will, da fa die

Verbandluugen der sieben Perser Uber die beste Staatsform (Hdt. Ill, bO—82) aus

einer sophistiscben Scbrift (wahrscbeinlich einer Scbrift des Protagoras) entlehnt

seien. Vgl. dagegen F. Dummlcr, Akademika (Giefsen 1889), S. 247 f. und na-

mentlicb Ed. Meyer, Forsch. zur alten Gesch. I, 201 f.

1) IX, 16; vgl. Thuk. II, 21.

2) N. Wccklein, Uber die Tradition der Perserkriege, Ber. der bayer. Akad.

1876, S. 235—314. Vgl. H. Delbruck , Die Perserkriege und Burgunderkriege

(Berlin 1887), 255 ff.

3) Herodotos war zweifellos fur Athen personlich eingenommen (vgl. die bei

Bauer, Entateb. d. berod. Geschichtsw. , S. 118 gesammelten Stellen) und im be-

sondern fur Perikles, dio Alkmeoniden und das Haus des Kallias. Hdt. VI,

121-131. Von dieaen Kreisen wird seine ungunstige Beurteilung des The-

mistokles (VII, 143; VIII, 4 - 5. 57—58) und seine Vorliebe fur Aristeidea (VII,

79. 95) bestimmt worden sein. Die den Thebanern und Korintbiern so ungun-

stigen Erzahlungen verraten attischen Ursprung. Hdt VII, 233; VIII, 5. 94;

IX, 52. 69. Vgl. K. W. Nitzsch, Ober Herodots Quellen fur die Gescbichte der
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Funftes Kapitel.

Uberlieferung und die Darstellung Herodots wirkte endlich noch ein

religioses Moment ein.

Herodotos teilte weder den Glauben an eine menachenartige Leib-

licbkeit der Gotter, noch glaubte er an die Mythen von einera un-

mittelbaren Verkehr zwiachen ihnen und den Men6chen, vielraehr be-

trachtete er die Gfittergeatalteu des Volksglaubens a Is Erzeugnisse dich-

terischer Phantaaie und leitete ihre Namen und vielc Kultgebr&uche

aua Agypten her allein er war tief durchdrungen von dem Glauben

an eine die Welt gerecht beherrachende und ordnende, die Geachicke

der einzelnen Menschen und Volker zu einem unabanderlichen Ver-

h&ngnisae beatimmenden Gottheit (#£0$, &elov). Sie atraft jede aittliche

Schuld und wacht mit Eifersucht daruber, dafa aich der Menach nicht

liber die ihm nach unverrtickbarer Ordnung geaetzten Schranken an

Kraft und Gllick uberhebe. Daa Bevoratehende deutet sie dem Men-

schen durch aufserordentliche Naturerscheinungen, Tr&uine, Seherspriiche

und Vorzeichen aller Art an *. Diese tief ausgepragte religiose Uber-

zeugung beeinflufste naturgem&fa auch die Auffassung und Behandlung

der Geachichte 8
. Friihzeitig hatte aich in Hellas die Anachauung

Iiahn gcbroehen, dafs die Niederlage dcs Grofskonigs ein gdttliches

Strafgericht liir seine Uberhebung geweaen witre *. Herodotos echlofs

Perserkriege, Rhein. Mus. XXVII (1872), 226 ff.; N. Wecklein a. a. 0 GOff.;

Bauer, Tbemistokles 15 ff.

1) Hdt. II, 4. 49ff. 53. 57. 146; VII, 189.

2) W. Bdtticher, De ft/ft Herodoteo, Berlin 1829; K. Hoffmeister, Die sitt-

lich-religiose Lebensansicbt des Herodotos, Essen 1832; Baarts, Religion -sittliche

Zustftnde der alten Welt nach Herodot, Marienwerder 1842; Phil. Ditges, De fati

apud H. notione, Coblenz 1842; F. W. Beisert, De H. deorum cultore, Laubau

1846; J. F. Lindemann, Vier Abhdl. tiber die religids- sittliche Weltanschauang des

H., Berlin 1852; H. Runge , Herodots Verb&ltnis sum griech. Volksglaobcn , Hil-

desheim 1856; H. Steudener, Diss, de divinationis apod H. ratione, Rofsleben

1856; F. Bredow, De Herodoti ratione theologica et ethica, Treptow a. R. I, 18C2,

II, 1872; Joh. Kitt. Quae ac quanta sit inter Aeschylum et Herodotum et consilii

operum et religion is similitudo, Breslau 1869; A. Scbuler, Ober Herodots Vor-

stellung von den Orakeln, Donaueschingen 1879, Progr. ; Gaifser, Uber die reli-

giosen Orundideeen in Herodots Weltanschauung, Rottweiler, Progr. 1871;

H. Meufs, Der sogenannte Neid der Gdtter bei Herodot, Liegnitz 1888, Progr.;

0. Rentzsch, Herodots Stellung zu den alten Mythen, Dresden 1892, Progr. (W8h-
rend Hdt. auf dem Gebiete des Gottermythus von Zweifeln durchdrungen ist, zeigt

er sich gegeniiber der gcschichtlichen Sage durchaus glaubig.)

3) J. Fechner, Quantum Herodoti religio ac pietas valuerit in historia scri-

beoda, Bromberg 1861.

4) Aisch. Pers. 93 ff. 740 ff. 825ff. 907. Angeblicher Spruch des Bakis bei

Hdt. VIII, 77. Vgl. W. Hoffmann, Aschylos und Herodotos iiber den y$oro< der

Gottheit, Philol. XV (I860), 224ft\; K. Lchrs, Popul&re Aufsatze* 35 ff.
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§ 21. Der Kriegszug des Xerxes.

sich derselben voll und ganz an und nahm alle Wunder, Vorzeichen

und Sehersprttche auf, welche das Kommende im voraus verkttndet

haben sollten.

Ein Gegenstttck zu Herodots Darstellung bildete die persische

Geschichte des Knidiers Ktesias, welcher im Jahre 415 an den konig-

lichen Hof kam und Leibarzt der Konigin Parysatis wurde. In der

Umgebung des Konigs Artaxerxes II. machte er die Schlacht bei

Kunaxa mit und heilte dessen Wunde l
. Seitdem mehrfach zu diplo-

matischen Sendungen beoutzt, kehrte er im Jahre 398, als mit der Er-

nennung Konons zum kdniglichen Nauarchen der Bruch zwischen

Sparta und Persien besiegelt war, nach Knidos zuriick und begab sich

von da nach Sparta 2
. Er verfafste nun seine IfcQOixd, die in den

ersten sechs Biichern die assvrische und medische Geschichte und in

den t'olgenden siebenzehn die Qeschichte des Perserreiches bis zum
Jahre 398 behandelten 8

. Aufser kleinen Fragmenten ist von diesem

Werke nur ein hochst diirftiger Auszug aus den letzten siebenzehn

Biichern bei Photios erhalton 4
. Es gehorte zu den Quellen des Niko-

laos von Damaskos und (anscheinend nur mittelbar) des Trogus Pom-

peius filr die persische Geschichte. Ferner ist es von Diodoros (mittel-

oder unmittelbar) fur die assyrische Geschichte und von Plutarchos fur

die Biographic des Artaxerxes benutzt worden 6
.

Ktesias schrieb, soweit er sich mit Herodotos beruhrte, durchaus

im Gegensatze zu ihm und warf ihm Lligen und Fabeleien vor 6
. Ftir

die ftltere medisch-persische Geschichte benutzte er offizielle persische

Chroniken, dann schrieb er nach miindlichen Erkundigungen , zuletzt

nach Autopsie 7
. In den Hofgeschichten ist er gut unterrichtet , doch

1) Xen. Anab. I, 8. 26; Plut. Art&z. 11; Diod. II, 32; vgl. Phot. bibl. cod.

72, p. 35; Strab. XIV, 656; Galen. XVIII, 1; Tzetzes Chil. I, 82. 85.

2) Phot. bibl. cod. 72, p. 44 b.

3) Phot. bibl. cod. 72, p. 35; Diod. XIV, 46.

4) Ctesiae Cnidii operum reliquiae. Fragments, coll. etc. Joh. Chr. Fel. Biihr,

Frankfurt a. M 1824; Ctesiae Fragm. diss, et not. iUustrata a Car. MOllero,

Anhang su Herodot, herausg. von W. Dindorf, Paris, Didot 1858; J. Gilmore, The
fragments of the Persika of Ktesias , London 1888 (entspricht nicht dem Stande

der Forschung. Vgl. K. Jacoby, Wochenschr. f. kl. Philol. 1889, Nr. 51); Rtiter,

De Ctesiae fide et auctoritate, Gtttersloh 1873. Uber die Abfassungszeit vgl.

W. Nitsche, Uber die Abfassungszeit von Xenophons Hellenika (Berlin 1871),

44 ff.

5) Vgl. Bd. I
s
, S. 159, Anm. 2; II', S. 453. 500, Anm. 2. - Krumbholi, De

Ctesia aliisque auctoribus in Plutarchi Artaxerxis vita adhibitis, Eisenach 1888/9,

Progr.

6) Phot. a. a. O.; Diod. II, 15.

7) Phot. a. a.0.; Diod. II, 32 (sTrijatorc oty ipt/air ix tvy paoiXixriv dufSipar,
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Fiiijftes Kapitcl.

schmeichelte cr keincswegs den persischen Konigen. Dagegen war er

lakonerfreundlich Seine Geschichte des Xerxeszuges scheint faaupt-

Biiclilich auf m tone) lichen Mitteilungcn zu beruhen, denn es wiirden

sich unter diescr Voraussetzung die groben Irrtumer erklaren , die

nicht erst durch Pbotios vcrschuldet Bind, sondern schon bei Ktesias

Btanden 2
.

Von Hellan i ko 8 und den Atthidographen 3 liegen fUr die Perser-

kriege nur sparliche Fragmente vor, aus deuen sich ergiebt, dafs sie ibre

Darstellungen mit allerlei unzuverlassigem Detail ausgeschmuckt batten 4
.

Es war fUr die Entwickelung der Uberlieferung iiberhaupt cbarakte-

ristisch, dafs kurz gebaltene Angaben oder Andeutungen der ursprung-

lichen Quellen von Spateren im einzelnen weitcr ausgefiihrt und ver-

vollstiindigt wurden.

Abgcleitete Quellen. Zur Verschlechterung der Uberlieferung

trugen nicht wenig die Kedner bei, da sie mit jedem historischen Bei-

spiele eine bestimiute Wirkung beabsichtigten und es danach ohne Riick-

sicht auf die historische Wahrheit bald so, bald anders gestalteten. Eine

erstaunliche Inkonsequenz in der Auflassung historischer Vorgange tritt na-

mentlich bei Isokrates hervor 6
, dessen Schiiler Ephoros^ein ecbter Ver-

treter der aus der Schule der Kedner hervorgegangenen , weniger auf

die Darstellung des Thatsachlichen, als auf die Erzielung eines moglichst

grofseu Effekts bedachten Historiographie war. Unmittclbar sind von Epho-

ros nur wenige Fragmente erhalten. aber seine Darstellung liegt nameot-

lich im Auszuge bei Diod. XI, 1—37 vor 7
. Aufser der Ubereinstimmung

iv a'n ol niqam t«f nttXauU nQa$et( xata uva voftov »l/oy ovrrerayfitvai, nokp-

nQayfAovuam ra xa»' ixnciov xiX.)
;
vgl. Spiegel, Ausland 1877, S. 676 ff. 792 ff.

1) Plut Artas. 13.

2) Ktesias hatte bereits die Schlacht bei Plataiai vor der bei Salamis ersahlt.

Das ergiebt sich aus Dion Cbrysostomos Or XI, Bd. I
, p. 365 Reiske. Vgl. H.

R. Pomtow, Jahrb. f. kl. Philol. CXXIX (1884), 232. Eine tendenziose Ent-

stelluug der Tbatsachen inbezug auf die Geburt des jungern Kyros sucht P. Krumb-

bolz, Quaestiuuculae Cteaianae, Commentat. Ribbeckianae, p. 197 sqq. nachzuweisea.

Uber die romanhafte Erzahluug des Ktesias vom Emporkomraen des Kyros und

das Eode des medischen Reiches ygl. S. 500, Anna. 2.

3) Vgl. S 5ff.

4) Hcllanikos Frgm. 81 (Plut. d. malign. Hdt. 36, p. 869a), 161; 162; 167;

K leidemos Frgm. 13 (P\\it. Them. 10); Frgm. 14 (Plut. Arist. 19); Phanodemos

Frgm. 16 (Plut. Them. 13) vgl Bauer, Tbcmistokles 128 ff.

5) Bauer, Themistokles 76 ff.

6) Vgl. Uber Ephoros Bd. 1», 155 ff.

7) Ed. Cauer, Quaest. de fontibus ad Agesilai historiam etc. (Breslau 1847),

p. 46. [In dieser tiichtigen, leider halbrergessenen Schrift sind die Ergebnis.se

Volquardseas, der sie auch nicht gekanot hat, im wesentlichen bereits enthalten]
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§21. Der Kriegtizug des Xerxes.

dor Fragtuente 1 lassen sicli bci Diodoros tuit Isokrates iibereinstimmende

Angaben nachweiseu *. Die Erz&hlung Diodors zeigt ferner die dera

Ephoros eigene, auf rhetorischen Effekt bereclinete Uberarbeitung und

Ausschiniiekung der ihm vorliegcnden Uberlieferung*, danu scin Stre-

ben nach sachlicher Anordnung de3 Stoffes 4
, seine tendenziosc Farbung

der Uberlieferung zugunsteu Athens 6 und seine Vorliebe fur bestimmte

Zahlenangaben, die durch eine oft sehr wiUkiirliche und durclisichtige

Berechnung gewonnen sind und keinen historischen Wert haben 6
. Es

blickt auch gelegentlich sein kymaeiseher Lokalpatriotisinus durch 7
.

Chr. Aug. Volquardscn , Unters iiber die Quellen der griech. uud sicil.

Gescbichten bei Diod. XI -XVI, Kiel 1868; W. Collmann, De Diodori Siculi fou-

tibus, Leipzig I8»>9, Diss.; Ungcr, Diodors Quellen im elften Buche, Pbilol. XL
(1880\ 62 ff. Dafs Diodoros gekiirzt hat, ergiebt sich fiir dieses Stuck unmittel-

bar aus eiuein Vcrgluiche aus Frgm. 113 (Plut. de Herod, malign. 36) und Diod.

XI, 12, 4.

1) Frgin. Ill (Schol. Pind. Pyth. I, 146) und Diod. XI, 1. 20; Frgm. 112

(Schol. Pind. Isthm. V, G3) und Diod. XI, 27; Frgm. 114 (Plut. de Herod, malign.

5) und Diod. XI, 54.

2) Zabl der persiscben Kriegsschifle, 1200: Diod. XI, 3, 7 uud Isokr. Paneg.

93. 118. Bji den Thermopylen 10U0 Lakedaiinouier , 300 Spartiaten: Diod. XI,

4, 5 und Isokr. Paueg. 90; Archid. 99. Verhcrrlichung des Themistokles: Diod.

XI, 15. 19. 41-43. 53 -55. 58 und Isokr. Panath. 51; Paneg. 12; v Unit.

233. 307.

3) Charakteristiscb ist uamentlich der bei dem Thermopylcnkampfe eingelegte

nachtliche Ausfall der llelleuen (Diod. XI, 9), eiue reiue Erfindung des Ephoros,

der solcbe Nacbtgefecbte, die besonderu Effekt machten
,
gern nach frcier Phan-

tasie hinzufugte. Vgl. Diod. XI, 62 (Tanagra); XI, 80 (Eurymedon). Eine Er-

findung anderer Art ist die Angabe XI. 28, 3, dafs Mardouioa Ageuteu nacb der

Peloponnesos schickte, urn die Leiter cinigcr Stadte zu bestechen. Den Anlafs

dazu bot die von den attiscben Rednern ofter erwahnte Scudung des Arthmios von

Zeleia in kimouischer Zeit. Vgl. Naheres dariibcr weiter unten. Aus dem 4. Jahr-

hundcrt scheint die Uberlieferung von dera Eide zu stammen, den die llelleuen

vor der Schlacht bei Plataiai geschworen haben sollcn (Diod. XI. 29, 3\

4) So berichtet Diod. XI, 12 iiber den Sturm an der magneaischcu Kiiste, den

Hdt. Vll, 188 ff. vor dem Kampfe bei deu Thermopylen erzahlt, nach demsclben

im Zusammeuhange in it den Seeereignisscn.

5) Vgl. die Borichte iiber die Abstimmungen der Strategen iiber die Sieges-

prcise bei Diod. XI, 27, 2 und 55, 6. Weiteres bei Holzapfel, Darstellung der

griech. Gesch bei Ephoros, Theopomp. u. s. w. (Leipzig 1H79), 9ff.

6) Busolt, Rhein. Mus. XXXVIII (1883), 029; vgl. XXXVII (1882), 312. Echt

ephoreiscli ist auch die nicht ganz zutreffende Auseiuandcrsetzung iiber die Ort-

lichkeit bci Plataiai und die Vorteile, welche das Terrain den Helleueu bot; Diod.

XI, 30, 5-6. Vgl. Fr
ri
m. 67 (Strab. IX, 614).

7) Eiu Kymaier uberbriugt dem Leonidas die wicbtige Nachricht von dem

Umgehungsinaische der Pcrser. Diod. XI, 8, 5. Hervorhebung der Aiolier und

ihrer Freiheitsliebc bei My kale. Diod. XI, 36. Vgl. noch XI, 27, 1.
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Endlieh berabt die Chronologie i>i«>d<jrs auf der von Ephoros bcfolgten

xii&kedoniscben Jahresrechnuc^, die da? Jahr mit dem Neumonde nacli

der H**rbfTiia</ht^]eicbe Ix^am *.

EpboroB legte seiner Darstelluug Herod oto* zagrunde. Er lehnte

ek-b ofter an den Wortlaut seiner Hauptquelie an, benutzte sje aber in

kachlicber Hinsicht ziemlich £rei, indem er nicht nor aus Her^Klots An-

gaben seine eigenen Scbiusse zog, sondern auch oiler dessen Erzahiung

willkurlieh teils im Sinoe einer bestimmten Teodenx, teila zur Erzielung

eines bdhern Effekts veranderte oder mit ailerlei Xusaixen bereicherte *.

Neben Herodotos benutzte er ^ele^eniiich die „Pereer" des Aischylos

und Ktesias *. Was Aristoteles in der £cbrift vum Staate der

Atbener (22— 23; aus der Zeit der Perserkriege berichtet, stammt aus

einer Atthis and ist teils recht wertvoll, teils bochst zweifelhafter Art *

Ein Schuler des Aristoteles, Phainias iPhanias) von Eresos 5
, ver-

bramte die Uberlieferung, namentlich iiber Tbemistokles , mit ailerlei

Anekdoten. Plutarcbos citiert ihn mebrfach in der Biographie des

TbemUtokles, in welchem Umfange er ihn aber benutzt hat, mufs aus

Mangel an sicbern Aczeichen dahin gestellt bleiben Mit Phainias

zeigt einzelne Beruhrungspunkte die urn 300 verfafete bellenische Ge-

schichte des Rhetors Xeanthes von Kyzikos 7
, eines Scbulers des Iso-

krateers Philiskos, doch hat er die Uberlieterung noch durch weitere

Zuthaten versehlechtert * Unmittelbar aus Herodotos schopfte Ido-

1) So wird Diod. XI. 1 der Auszug des Xerxes in das Archontat des Kalliades

gesetxt, d. h. in das attische Arcbonteojabr 480 79. Dieser anscheiuend grobe

ehronologischc Irrtnm fallt fort, wenn das makedonische Jahr Herbst 481 bis Herbst

480 gemeint ist, in dem KaUiades Archon wurde. XI, 27 beginnt ferner das Jahr

des Arcbonten Xanthippos = Sommer 479 8 mit der Uberwinterung der persischen

Flotte, d. h. mit Herbst 480. Es ist das makedonische Jahr 480 79, in dem Xan-

thippos Archon wurde.

2) A. Bauer. Die Beuutzung Uerodots durch Kphoros bei Diodor, Jahrb. f.

kl. Philol. Supplbd. X (18789), 281 ff.; Busolt, Rhein. Mus. XXXV11I (1883),

627 ff.

3) Cher die BenutzuDg des Aischylos in der Ersahlung der Schlacht bei Sa-

lamis ygl. Busolt, Rhein. Mus. XXXVIII (1883), 628. Die Ubereinstimmung ein-

zelner ZahlenaDgaben mit Ktoias weist nach Holzapfel, PhiloL Anx. XII, 21. Aus

dieser Quelle stammen wobl such einige Kachrichten bei Diodoros, die richtig sein

konnten. Vgl. a B. Diod. XI, 4, 6 (Verhalten der Lokrer).

4) Vgl. S. 53, Anm. 4.

5) Strab. XIII, 618; Plut Them. 13; Suid. s. v. +«W«f . MuUer Prgm. H.

Gr. II, 293.

6) Vgl. S. 62.

7) Suid. a. r. .W^. Muller, Frgm. H. Gr. HI, 2ff.; Suaemihl, Geach. d

gr. Litteratur in der Alexandrinerseit I, 617 ff.

8) Beruhrungspunkte mit Phainias: Frgm. 2 (Plut. Them. 1 und Atheu.
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§ 21. Der Kriegszug des Xerxes.

meneus von Laropsakos, ein Schuler und Freund Epikurs 1 (Anfang
des 3. Jahrhunderte), der in seiner Schrift regi (fyuaywycDj- die Ge-
schichte rait allerlei Bchlechtem Klatsch, pikanten Anekdoten und ge-

hassigen Nachreden Uber die hervorragendsten athenischen Staatsmanner

bereicherte 2
.

Die spUtere Uberlief'erung ging zum grofsen Teil von Ephoros aus.

Wie ihn Diodoros ausschrieb , so hat ihn auch der griechische Autor 3
,

den Pomp ejus Trogus seinen Historiae Philippicae zugmnde legte,

als Hauptquelle fiir die Perserkriege (Iustin II, 10— 14) benutzt, da-

neben jedoch noch Herodotos und eine dritte Quelle herangezogen *.

Desgleichen schopfte Polyain Strateg. 1, 30- 33 aus Ephoros und einer

Anekdotensammlung ft
.

Von den Vitae des Nepos koramen hier Aristides, Kap. l—

2

und Themistokles 1— 5 in Betracht. Die erstere Vita ist im eranzen

so diirftig und allgemein gehalten, dafs sich nichts Sicheres iiber die

Quellen ausraachen lafst. Der Bericht Uber den Hegemonie - Wechsel

und die Begriindung des delisch attischen Bundes stammt jedoch zwei-

fellos aus Ephoros 6
. In der Vita des Themistokles ist fUr die Thaten

und Schicksale dessclben nach den Perserkriegen Ephoros und Thu-

kydides benutzt worden. In den vorhergeheuden Abschnitten stimmt

Nepos vielfach rait Iustins Epitome des Pompeius Trogus iiberein,

darunter in solchen, in dencn Iustin von Diodoros abweicht 7
, daneben

XIII, 575 D) und 3 ;Plut. Them. 29; Schol. Aristoph. Ritt. 84). Weitere ZusStze:

Frgm. 2.

1) Strab. XIII, 589; Diog. Laert. II, 22—25; Athen. VII, 279 F; Seneca Ep.

I, 21. 22; Suid. s. v. WofiMvt (vgl. dazu Nietzsche, Rbein. Mus. XXV, 229).

2) Unmittelbare Benutzung und Bearbeitung Herodots zeigt Frgm. 11 ;Plut.

Arist. 10). Im iibrigen vgl. Miiller, Frgm. H. Gr. II, 491; Susemihl a. a. 0. I,

593 f.

3) Vgl. Bd. P, S. 162, Anm. 2 und dazu M. Schanz, Gesch. d. rbm Litteratur,

Miillers Handb. d. kl. Altertumsw. VIII. 2, § 329, S. 192.

4) Vgl. Wolffgarten, De Ephori et Dinonis historiis a Trogo Pompeio ex-

pressis, Bonn 1868, Diss.; Alex. Enmann, Untersuchungen iiber die Quellen des

Pompcjus Trogus fur die griech. und sicil. Geschichte, Dorpat 1880; Neubaus,

Die Quellen des Trogus P. in der pereischen Geschichte III Osterode 1886, Progr.

;

A. Bibclje\ Welche Quellen hat P. T. in seiner Daretellung des dritten Perser-

zuges beuutzt, Rostock 1888, Diss.; A. Gutschraid, Kl. Schrift. V, 32 ff.

5) Schirmer, Uber die Quellen des Polyan (Eisenberger Progr., Altenburg

1884), S. G ff. und Melber, Uber die Quellen und den Wert der Strategemen-

sammlung Polyiins, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. XIV (1885), 433 ft".

6) Vgl. die Quellcniibersicht zu § 23.

7) Dahin gehoren die Angaben iiber die Starke des persischen Heercs uud die

erste Botschaft des Themistokles an den Perserkbnig.

B u ho 1 1. Griechiacbe Geschichte. II. 8. Anfl. 40
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linden rich aber Differenzen mit I a*tin l
. Nepos hat also mirtel - oder

anmittelbar aas jener dritten Quelle des Trogas getVyft- AuXserdem

mafs er Ephoros benatzt haben •«

Endlich hat Epboros neben Herodoto* odor woM der tbeopom-

pischen Epitome desselben and Ktesias, wahrscbeinlich darch Ver-

mittelang eines andern Anton, Stoff geiiefert far das schlechte Schul-

kompendiom eines unwissenden Bvzantiners, des sogeoannten Aristo-

demos (I—Ill)»

Mit grofeen Schwierigkeiten ist die Qaellenfrage fur Platarchs
Biographieen des Tbeznistokles and Aristeides verknupft Die

zahlreichen Untersachongen sind meist za unbefriedigenden Ergebnissen

gelangt *. Was zunachst die Biographie des Themistokles betrifft . so

1) So bei der Angabe aber das themistokkische Flottengesetz Kap. 2 , wo

Iastin n. 12, 2 mit Hdt VII, 144 and Thuk. I, 14 rgt I, 93) ubereinstimmt

[200 Schiffe erbaat, die dann gegen die Perser rerwaodt werden . wahrend Nepos,

wie Aristot. *Mu. 22; Polyain. I. 30, 6 and Plat. Them. 4. too 100 Trieren redet.

Wie Plat, spricht er too der Gewohnheit der Atbener, die Bei

g

—ksgelder za

rerteilen, and sagt gegen Hdt.,, wie Poljain., dais die Schiffe aach im Aigi-

netenkriege Verwendung fanden. Nepos folgte wabrscbeinlicb detn Ephoros

Seine Aafserungen fiber die largitio magistrataum and die Reinigung des Metres

Ton den Seeriabern 'rgL Thak. I, 13; rerraten die Phantasie des Burners.

2) Cbereinstimmungen mit Diodoros zeigen sich namentbch Kap. 5. Vgl. die

Torhergehende Anm. — M. Mohr. Die Quelien des plat, and nepot. Themistokles

a. s. w., Gottinger Diss., Berlin 1879 Hauptquelle : Epboros"
;
Goethe, Die Qaellen

des Cornelias Nepos, Glogma 187y. Progr. ebenso ); HolzapfeL, Darstell. d. griech.

Gesch. bei Epboros, Theopompos a. s. w. Leipzig 1879 52ft. 80£ (Kap. I -IV:
Tbeopompos — sicber irrig — Kap. V: Ephoros).

3) MaUer, Frgm. H. Gr. V, 1, p. XXlIIff. and Iff. Vgl. Wescher, Rev.

archeoL 1867 Not. and 1868 Mars. Gegen die Cberschatzang des sogenannten

A ristodemoa- Fragments darch Wescher mit Recht Am. Schafer, Jahrb. f. kl.

PhiloL 1868, S. 81 ff. C. Wachsmuth, Rhein. Mas. XXIII (1868), 303 ff. and

Hiecke. BerL Zeitschr. f. das Gjmnasialw. 1868, S. 721 ff erklarten das Fragment

fur eine grobe Falschong; Bucbeler. Jahrb. f. kl. Philol. 1868, S. 93 ff. halt es

far ein Bruchstuck eines im 5. Jahrhandert Ton einem Bjzantiner verfaisten

Schalkompendiams. Vgl. Prinz, Jahrb. f. kl Philol. 1870, S. 192 ff. Die Ansicht

Buchelers ist im wesentlichen als ricbtig erwiesen worden von Emil Matthias, Das
Fragment des Aristodemos, Jena 1874, Diss. Uber die Quellen Tgl. Matthias

a. a. O. 3ff. Auf die theopompische Epitome weisen rerschiedene Sporen hin.

II, 2 wird der makedoniscbe Konig Alezandros ausdrucklich als Vorfahr Philipps

bezeichnet, and dann heilV es III, 1, dafs Alezandros die Reste des persiscben

Heeres rernichtet hiitte anoXoyoifAtros or» <xx*rr iutfiotr Der Vorfahr Philipps

wird also gegen den Verdacht des Medismos in Schutz genommen ; er soli den Per-

sern den letzten Stofs Ters«rtzt haben. Diese Geschichte findet sich bei Demosth.

g. Aristokr. 200. Bei Demosthenes lassen sich aber auch sonst noch Beziehungen
zu Theopompos nachweisen. Cobet, Mnemosyne IV, 7 and 13.

4) Ha e bier, Quat-tiones Plutarcbeae doae, II De Plutarch) fontibus in ritis
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§ 21. Der Kriegszug des Xerxes.

benutzte Plutarcbos fur die Jugendgeschichte seines Helden (Kap.

I— III), abgesehen von Ion (Frgm. 4) und Stesimbrotos , wesentlicb

apatere Quellen, weil er bei ibnen die erwilnschten kleinen Ztige und

Anekdoten fand, die er zur Charakterisierung des Helden braucbte. Er
citiert u. a. Phainias, Neanthes, und den Peripatetiker Ariston yon Keos

und benutzt ferner Ephoros, wie aus Ubereinstimmungen mit Nepos und

Iustin zu schliefsen ist. Endlich entwickelt er eigene Gedanken im An-

schlusse an die Thukvdideisehe Charakteristik des Themistokles und

die im Kreise des Sokrates und Platon erorterte Frage, ob Themistokles

Themistoclis et Aristidis, Leipzig 1873, Diss. (In enter Reihe Ephoros benutzt,

in zweiter Herodotos , daneben ThukydidcB , Phainias , Theopompos u. s. w.)

Albracht, De Themistoclis Plntarchei fontibus, Gottingen 1873, Diss. (Ephoros

Hauptquelle, daneben besonders Neanthes, dann Theopompos, Philochoros u. s. w.

;

Herodotos und Thukydides nur mittelbar benutzt); Max Mohr, Die Quellen des

plutarchischen und nepotischen Themistokles, sowie der entsprechenden Abschnitte

bei Diodor und Iustin, Oottinger Diss., Berlin 1879. Mohr betrachtet als Haupt-

quelle Phainias, durch dessen Vermittelung Ephoros und Theopompos, die in der

Biographie eine grofse Kolle spielten, sowie auch Herodotos, Aristoteles, viclleicht

auch Thukydides Stoff geliefert h&tten. Zu einem ahnlichen Ergebnis kommt
E. Schmidt, Eine Hauptquelle in Plutarchs Themistokles, Marienburg 1883,

Progr. Phainias, der Herodotos iiberarbeitet und dessen Gehassigkeiten gemildert

batte, wfire eine Hauptquelle Plutarchs. Herodotos, Thukydides, Ephoros lagen

nur als mittelbare Quellen bei Plutarch zugrunde. Mohr und E. Schmidt gehen

namentlich darin fehl, dafs sie eine zu geringe Meinung von der Selbstiindigkeit

Plutarchs in der Bearbeitung seiner Quellen haben. Vgl. Ad. Holm , Bursians

Jahresb. 1880 III, 384. Plutarchos kannte ThukydideB und Ephoros ebenso

gut wie Herodotos. Vgl. 0. Siemon, Quo modo Plutarchus Thucydidem legerit,

Berlin 1881, Diss. Ganz unbaltbar ist die Ansicht A. Schmidts, Peri-

kleisches Zeitalter II (Jena 1879), II, 112ff., der nachzuweisen sucht, dafs Plut-

archos unter Hinzufugung von Citaten aus andern Autoren im grofsen und ganzen

einen fortlaufenden Auszug aus Stesimbrotos gabe. Die Ubereinstimmungen mit

Herodotos, Thukydides und Ephoros wKren aus gemeinsamer Benutzung des Ste-

simbrotos zu erklaren. Vgl. dagegen namentlich A. Bauer, Zeitschrift fur osterr.

Gymnas. 1881, 107 ff. — L. Holzapfel, Untersuchungen iiber die Darstellung der

griechbchen Geschichte von 489 bis 413 bei Ephoros u. s. w. (.Leipzig 1879)

— vgl. dazu Phil. XLII (1883), 584 ff. — nimmt zwar nicht so weitgehende

Benutzung des Stesimbrotos an, wie Ad. Schmidt, glaubt aber doch, dafs dieser

Autor neben Ephoros, Theopompos und Phainias eine Hauptquelle gewesen sei.

A. Bauer, Themistokles, Studien und Beitriige zur griechischen Historiographie

(Merseburg 1881) betont mit Recht die Selbstandigkeit der Arbeitsweise Plutarchs

und nimmt eine unmittelbare Benutzung Herodots an. Ebenso R. Nordin, Stud,

in der Themistoklesfrage (Upsala 1893, Diss.) 68. Samtliche Parallelstellen zu den

Angaben in der Biographie des Themistokles sind zusaramengestellt von A. Bauer,

Plutarchs Themistokles fur quellenkritische Ubungen kommentiert und herausge

geben, Leipzig 1884. Wertlos ist J. Meyer, Uber die Quellen des Plutarch in den

Lebensbeschreibungen des Themistokles und Aristeidee, Allenstein 1882, Progr.

40*
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Fiinftes Kapitel.

durch sich selbst odcr durch den Verkehr mit weisen Mannern ge-

bildet, so beruhnit geworden ware. Fiir die Geschichte des Flotten-

gesetzes (Kap. IV) benutzte er Herodotos, Thukydides, Stesinibrotos,

Platon und Ephoros J
. Es folgen dann einige Anekdoten und Oha-

rakterziige des Themistokles, deren Quellen ungewifs sind *. Den Stoff

zur Erziihlung der Thaten des Themistokles wahrend des Krieges

(Kap. VI— XVIII) hat Plutarchos gleichfalls aua sehr verschiedenen

Quellen zusammengctragcn. Im einzelnen ist es vielfach unmoglieh,

die Quellen auch nur mit einiger Sicherheit festzustellen. Daher ist die

Zahl der einander widersprechenden Hypothesen aufserordentlich grofs.

So viel dart' jedoch als sicher gelten , dafs Plutarcbos im allgemeinen

in erster Linie Herodotos und Ephoros benutzt hat Phainias wird von

ihm fur zwei wertlose Geschichten citiert, moglicherweise hat er aus

ihm uoch auderes entnommen, aber es lafst sich das in Ermangelung

sicherer Anhaltspunkte nicht nachweisen. Die Raumung Attikas und

die damit zusammenhaugenden Ereignisse (Kap. X und XI Anfang)

erzaldt er nach einer Atthis, wahrschcinlich dem von ihm im Gegen-

satze zu Aristoteles citierten Kleidemos 3
. Eine Menge Einzelheiten

iugte Plutarchos aus verschiedenen andern Quellen hinzu. Er citiert

u. a. noch Aischylos, Sinionides, Stesimbrotos und Phanoderaos, und es

liegt kein Grund vor, zu bezweiteln, dafs der in der griechischen Lit-

teratur sehr bewanderte Biograph wenigstens den grofsten Teil dieser

Quellen selbst eingeseheu hat. Aufserdem benutzte er noch eine

Apophtbegmen-Sammlung.

Ahnhch steht es mit den Quellen der Biographie des Aristei-

des 4
. In dem ersten Abschnitte derselben bis zur Schlacht bei Mara-

i; Vgl. S. 026, Anm. 1.

2) Von der richterlichen Tbatigkeit des Themistokles ist auch bei Nep. Them.

I, 3 die Rede. Vermutlich stand das also schou bei Ephoros.

3) Aristot. *4&it. 23, 1. Sichere Anzeichen einer weitergehenden Benutx'i.i^

der Atthis sind 1) die Geschichte zur Erklarung des Namena Krrdf afpa . 2) die

wiederholte Berufong aof Volksbeschlusse. 3^ die aqpeiu Jeuftorut xal xgr,<iuoi.

Die Geschichte des treuen Handes des Xauthippos steht nicht im Einklnnge mit

Fhilochoros, Frgm. 84 {= Ail. N. A. XII, 35), sie stammt wahrscheinlich eben*

falls aus Kleidemos, der sich mit dem YVesen der Tiere und Pflaozen eingehend

beschaftigte. Es ist bei Pint, auch von den C«»a im allgemeinen die Rede vgl.

Kleidemos, Frgm. 13 '. P. Krech, De Crateri ^mu«im^ ovrar*yt Greifewald

1888, Diss.), p. 43—54 konute nur infolge uogenugender Kenntnis der Atthido-

graphen aachzuweisen versnchen, dafs in diesem Abschnitte Krateros vgl. S. 56,

Anm. 1} die Quelle Plutarchs gewesen ware.

4} Haebler, Quaestiones Platarcheae doae II , De Plutarchi fbntibus in vitis

Theumtoclis et Ariatidis, Leipaig 1873, Diss. (Hauptquelle: Herodot, daneben
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thon (Kap. I—IV) hat Plutarchos einige brauchbare Augaben nament-

lich aus Demetrius von Phaleron cntnommen, daneben aber eino An-

zahl Fabeln und Anckdoten aus Idomeneus, Ariston von Keos und

andera Autoren zusammcngetragen. Es finden sich diese Geschicht-

chen uber Aristeidea und Themistokles auch bei Cicero, Valerius Ma-

ximus, Ailianos, Polyainos Athenaios; ebenso standen sie mindestens

teilweise in den Quellcn des Nepos und Diodoros (X Frgin. 31). Sie

sind offenbar zum grofsen Toil frtihzeitig in Umlaut' gekommen, haben

aber mit vereinzelten Ausnahmen (Ion Frgm. l) keinen historischen

Wert. In umfaasender Weise ist von Plutarchos durchweg der wieder-

holt citierte Schiiler und Freund Epikurs, Idomeneus, benutzt wor-

den. Es linden sich ofter epikureische Ausdrttcke und Andeutungen

epikureischer Anschauungen 8
. Bezeichnend ist es, dafs Kap. 6 in Pa-

rallele zu Aristeides „dem Gerechten" Beinamen von Ktfnigen an-

gefuhrt werden, die samtlich zur Zeit des Idomeneus regierten. Die

Schilderung des Anblickes der Phalanx Kap. 18 riihrt offenbar von

einero Autor aus der makedonischen Zeit her. Die Traumgeschichte

Kap. 1 1 geht auf einen Autor zuriick, der bald nach Alexander d. Gr.

schrieb. Fur die Erzahlung der Kriegsereignisse liegt bei Plutarchos

in weitem Umfange der Stoff Herodots in einer freien und willkiir-

lichen Bearbeitung zugrunde. Dafs Plutarchos den Herodotos selbst

eingesehen hat, stent durch zwei Citate (Kap. 16 und 19) test, allein

er hat viclfach die Uberarbeitung Herodots durch Idomeneus benutzt,

obwohl er an einer Stelle die Unzuvorl&ssigkeit dieses Autors beraerkte

(Kap. 10). Aus dem Fragment des Idomeneus im 10. Kapitel geht

hervor , dafs er mit Anlehnung an den Wortlaut Herodots die Er-

zahlung desselben namentlich auch in der Weise veranderte, dafs er

Theopomp u a.). H. Rose, De Aristidia Plutarchei fontibus, Gbttingen 1874,

Diss. (Hauptquellen : ein Alexandriner
,
Theopompos und Ephoros); Ad. Schmidt,

Perikl. 2ieitalter II, 278 ff. (Hauptquelle: Idomeneus, Zusiitze aus der Biographie

des Themistokles und aus andera Autoren)
; Holzapfel ,

Untersuchungen fiber die

Darstellung der griecb. Gesch. bei Ephoros u. s. w. (Leipzig 1879), S. 65. 92

(Epboros nirgends benutzt, Theopompos Kap. 7 und 23—24); Mohr, Die Quellen

des plntarchischen und nepotischen Themistokles, Gottinger Diss. 1879 (wie im

Themistokles, Phanias Hauptquelle). W. Fulst, Uber die Quellen Plutarchs fur

das Leben des Aristides, Duderstadt 1885, Progr. (Idomeneus Hauptquelle. — Gute

Untersuchung).

1) Polyain hat in den bezuglichen Stucken (namentlich I, 30 ff.) aufser einer

Anekdotensammlung von geringem historischen Wert besonders Ephoros benutzt.

Vgl. Melber, Jahrb. f. kl. Philol. 8upplbd. XIV (1885), 433 ff.

2) So im 6. Kap. epikureische Anschauungen vom Rauin und den Elementen,

itn 3. Kap. die epikureische sveuiftua.
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die Person des Aristeides an Stelle ungenannter Personlichkeiten aelb-u

da einsetzte, wo es sich gar nicht einmal am eine henrorragende Rolle

handelte \ Es ist daraus zu schliefsen , dafs bet Idomeneus Aristeide*

uberall dabei war und seine Hand im Spiele hatte. Bei Plutarcbos

wird nun jede Gelegenheit benutzt, am anter gehassiger Beurteilung

des Themistokles den Aristeides bervorzuheben *. Wean Herodotos

nor im allgemeinen von den attiscben Strategeu spricht, so setzt Plu-

tan -bos dafur Aristeides ein. Immer wieder erscbeint Aristeides als

derjenige, der Schwierigkeiten ausgleicht, die Atbener eines Bessern

belehrt oder als Better auftritt Ferner werden zar Erxahlung HeroduU

vielfach hochst fragliche oder sicher unrichtige Einzelheiten hinzugefugt.

Plutarchos pflegt zwar auch, wie namentlicb die Biograpbie des Fabias

zeigt, seine Quellen nicht allza genau zu nebmen, wenn es gilt, die Per-

sonlichkeit seines Helden hervortreten zu lassen. indessen bei Idome-

neos fand er bereits den Stoff in der ibm erwiinschten Bearbeitung

vor, and die Ausschmuckungen und Veranderungen Herodots sind viel-

fach derartige, dafe eine starke Benutzung des Idomeneus auch in den

Abschnitten nicht zu bezweifeln ist, wo unmittelbar Herodotos zugrunde

zu liegen gcheint Daneben hat Plutarchos aus Ephoros geschopft '

und mancbe ab und zu brauchbare Nachrichten aus Kleidemos, Phai-

nias und andern Autoren entnommen. Einiges fugte er aus eigener

An&chauung binzu.

Plutarchos ist stark von dem Rhetor Ailios Aristeides (urn

129—189 n. Chr.) benutzt worden, der in seiner Rede /7o<x; fllarura

in(Q r&v ttuapov im besondern Themistokles, Miltiades, Kimon und

Perikles gegen Platons ungunstige Beurteilung im Gorgias in Schutz

nimmt. Aufser den bezuglichen Biograpbieen Plutarchs benutzte Ari-

steides: Herodotos, Thukydides, den Dialog Alkibiades des Sokratikers

Aischines, den platonischen Dialog Menexenoe (p. 239 —240) und ver-

sebiedene attische Redner und Dichter. Er ubertreibt vielfach die An-

gaben seiner Quellen und putzt sie mit allerlei Phrasenwerk aut *.

1} Nach Hdt IX, 6 sandten die Atheaer beim Anmarscbe des Mardonioi

blo& iyyOo* each Sparta fihnlich Ephoros - Diod. XI, 88: &Ua<fov*c) f Ido-

meneus macht Aristeides ram Gesandten der Atbener, obwohl er Hdt EX, 6

benutst,

2) Fulst a a. O. 16ffl

3", Vgl. Plat. Arist. 14 mit Diod. XI, 20 and Hdt. IX, 20—24.

4 Banmgart , Aelhu Aristides als Reprisentant der sophistischen Rbetorik

des 2. Jahrhunderts der Kaiserceit, Leipaig 1874: Baser, Themistokles 146ff.;

W Schmid, Rhein. Mas. XLVUI ;i893), 53-84 [steUt die Lebenszeit genauer

rest): Alfr. Haas. Quibus fontibus Aelius Aristides in componenda declamatione

quae inscribitur »so< ahittmrn **** tmr rfrrn>wr nans sit, Greifawald 1884, Diss.
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Oberslcht liber die nenere Litteratur.

Allgemeine Darstellungen: Mitford, Hist, of Gr. II, Chap.

8—9; Thirlwall, Hist, of Gr. II, Chap. 15—16; B. G. Niebuhr, Vor-

trage uber alte Geschicbte berausg. von M. Niebuhr (Berlin 1847) II,

1, 420 ff.; Grote, Hist of Gr. V, Chap. 28—29 = Bd. HI d. deutsch.

Ubers. 2. Aufl. (Berlin 1882), Kap. 28 u. 29; E. Curtius, Gr. Gesch.

V5
, 30 ff.; Cox, Hist, of Gr. I, 450 ff.; L. v. Ranke, Weltgeschichte I,

1, 225ff; M. Duncker, Gesch. des Altert. VIP (Berlin 1882), 166ff.;

Ad. Holm, Gr. Gesch. H (1889), 33ff; J. Beloch, Gr. Gesch. I (1893),

360 ff.

Monographieen. Koutorga, Recherches stir l'histoire de la

Grece pendant la periode des guerres m^diques, Paris 1861 ; P. Devaux,

Memoire sur les guerres mddiques, Mem. de l'Acad. roy. des sciences etc.

de Belgique, Tom. XLI, Brussel 1875; H. Delbriick, Die Perserkriege

und Burgunderkriege , Berlin 1887; H. Welzhofer, Zur Gesch. der

Perserkriege II. Jahrb. f. kl. Philol. Bd. CXLIII (1891), 152ff;

HI—IV ebenda. Bd. CXLV (1892), 145 ff.; V ebenda. Bd. CXLV
(1892), 657 ff. Uber Sparta und die Peloponnesier: Broicher,

De sociis Lacedaemoniorum, Bonn 1867, Diss.; Busolt, Die Lakedai-

monier und ihre Bundesgenossen, Leipzig 1878; W. Hanow, Die Lace-

daemonier und Athener in den Perserkriegen I, Anklam 1885, Progr.

Uber Theben: Moritz Mtiller, Geschicbte Thebens von der Ein-

wanderung der Boioter bis zur Schlacht bei Koroneia, Leipzig 1879,

Diss. Uber Themistokles: Nieberding, Duplex quaestio de The-

mistocle, Gleiwitz 1864, Progr. ; Ed. Wolff, De vita Themistoclis Athe-

niensis, Munster 1871, Diss.; Bauer, Themistokles, Studien und Bei-

trage zur gr. Historiographie und Quellenkunde
,

Merseburg 1881.

R. Nordin , Stud, in der Themistoklesfrage
,

Upsala 1893 , Diss.

Uber Aristeides: Vom Berg, Das Leben des Aristeides, Gottingen

1871; G. Gitschmann, De Aristidis cum Themistocle contentione po-

litica, Breslau 1874, Diss. Uber Pausanias: Hanske, Uber den

Ednigsregenten Pausanias, Leipzig 1873; Niehues, De Pausania,

Cleombroti filio, Lacedaemonio, MUnster 1890, Progr. Litteratur iiber

einzelne Punkte in den bezttglichen Anmerkungen.

b.

Auf die Nachricht von der Niederluge des Datis soil nach der

Erzahlung Herodots der Konig sofort grofsartige Rttstungen angeordnet

haben, welche Asien drei Jabre hindurch in Bewegung gehalten hatten.

Als dann im vierten Jahre die Agypter abgefallen waren, hatte der

Konig mit noch grofserm Eifer die RUstungen fortgesetzt, um gegen
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die Hellenen uud Agypter zugleich zu Felde zu ziehen l
. Es ist be-

greit'lich und kaum zu bezweifeln, dafa Dareios auf die Kunde von der

Niederlage sofort Riistungeu anbeiahl, urn die Niederlage zu rachen

uud den Angriff mit verstiirkten Kratten zu erneuern, aber es ist un-

wahrseheinlich , dais im ganzen Reiche ununterbrochen so lange Zeit

und in solchem Umt'auge geriistet wurde. Anscheinend bat nur die

griecbische Uberlieferung, welcbe die gegen Hellas in Bewegung ge-

setzten Krafte stark ubertrieb, die gauze Zeit zwischen der Scblacht

bei Marathon und dem agyptischen Aufstande mit Riistungen ausge

tullt, urn dadurch zugleich zu erklaren, warum die Perser nicht friiher

den Angriff unternahmen *. Irgendwelche Vorgange in dem weiten

Reiche, vielleicht auch Kraukliehkeit des Kbnigs, mogen den Feldzug

bis zum agyptischen Aufstande verzogert haben. Im Jahre nach dem

Ausbruche desselben, nainlich im Jahre 485 starb Dareios nach sechs-

unddreifsigjahriger Regierung

1) Hdt. VII, 1: Auf die Kunde von Maratbou avtixa pkr inr
t
yyikketo nip-

ntuy ayyilovf xata rtoXii hoifid^en et(>anr
t
r xtX. tovttuy di ntQitxyytXXofiirw i\

lYoi'ij idoretto inl rp»a etea xiX. ... uu.oxvi dk itti fielen die Agyptier ab. Da-

reios hatte die Agyptier mit grofser Schonung behandelt. feruer mancherlei u a.

durcb die Ausfuhrung des tod Neko begonnenen Kanals rom Mile zum roten

Meere. Hdt. II, 158; IV, 39. 4'J fur das materielle Wobl des Landes gethan und

auch durcb Sorge fur die Hciligtiiiner die Priesterschaft zu gewinnen gesucht,

aber der Hafs des Volkes gegen die Eroberer konnte von ihm nicht iiberwunden

werden. Vgl. A. Wiedemann , Gescb. Agyptens von Psammeticb I. bis Ale-

xander d. Gr. '.Leipzig 1880), 238 ff.; Agypt Gescbichte (Gotba 1884), 6766*.;

Ed. Meyer, Gescb. d. alten Agyptens Onckens Sammlung" II, 390. E. ML betont,

dais aucb nacb Monumenten der Kauai vollendet wurde. Vgl. dagegen Aristot

Meteorol. I, 14. p. 352b: Diod. I, 33; Strab. XVII, 804; Plin. H. N. VI, 165.

2 Die Bedenken Welzhofers Jabrb. f. kl. Pbilol. 1891, Bd. CXLUI, S. 152 ff.)

gegen den I'mfang und die Dauer der persiscbeu Riistungen sind begrundet , aber

seir. weitergebender Versuch, nachzuweisen, dafs Dareios uberbaupt keinen Einfall

in Griecbenland beabsicbtigte und dais bis gegen Ende des Jahres 481 in Persien

keine Kxiegsrustungeu gegen die Helleueu stattfanden, ist rollig miTslungen.

3) Sechsunddreiisigjabrige Regierung nach Hit VII. 4, Manetbo, Frgm. 68

und 69 .Muller, Fr. H. Gr. II, 595' und dem Ranon des Ptolemaios. Ein Kauf-

koutrakt aus dem 35. Jahre des Dareios bewvist, dais bis in das Js.hr 487 hinein

die persische Herrschalt in Agypten feststand. Wiedemann, Gesch. Agypt 232;

Agypt Gesch. 684. Die Nachricht ron der Niederlage bei Marathon traf nicht

vor dem Spatherbste 490 in Susa ein. Bei den groisen Entfernungen des Reiches

kounen die Anordnungen zu den Rustungeu in den einzelnen ProTinzen erst im

1-aufe des Winters 490 S9 erfolgt sein. Hdt rechnet seine Jahre gewohnlich Ton

Frubjabr zu Fruhjahr. Mithin sind die drei Rustungsjahre Herodots Fruhja.hr

IM 88, 488 7 und 487 6, und der Abfall der Agyptier gehort in das Jahr 486 5. pit*

i.." it ml Uy mim Mt'<fa«<> tm Miify itti stirbt Dareios Hdt VII, 4 , =



§ 21. Dor Kricgszug des Xerxes.

Zum Nachtolger hatte Dareios unter dem Einflusse seiner zweiten

Frau Atossa, einer Tochter des Kyros, deren altesten Sohn Xerxes
pers. Chschajarscha) bestimrat. Seine altern, von der Tochter des Go-

bryas geborenen Sonne lugten sich beim Thronwechsel ohne Wider-

staud. Der neue Konig zog zunaehst gegeu die aufstandischen Agyp-

tier und unterwart' sie ini Fruhjahre 484. An Stelle der hiichst nach-

sichtigen und entgegenkommenden Regierung des Dareios trat nun ein

strafferes Regiment „Das gauze Land macbte Xerxes zu einem weit

njehr geknechteten als unter Dareios." Zum Statt halter bestellte er

seinen rechten Bruder Achaimenes 2
.

Den Feldzug gegeu Hellas hatte Xerxes von seinem Vater gleich-

*ain als Erbschaft uberkommen. Anfanglich soli er nach Herodotos

4b5,4 (Herbst 485). Vgl. Oppert, Zeitschr. f. Assyriol. VI (1891), 115 ff. ; VIII

[1893], 59 ff.). devrigifj etii fdtiu toy 9«yatoy jov Jagetov zieht Xerxes gegeu

Agypten (Hdt. VII, 7), also im Jahre 484/3 (linger, Abhdl. d. bayer. Akad. Phil.

Hist. CI. 1882, Bd. XVI, 316 verlegt den Tod deB Dareios bereits in den Herbst

486, gerat danu aber in Widerspriiche mit Hdt.). Dann sagt Hdt. VII, 20: ono

}v(f Atyvntov dlaiaios ini fi'tv riaatgu erect nXr,gea nagagrteto argutujv re xal

ru ngoctpoga Tfi atgattfh nif*nrtii <fe lie* avofjiivtp iargnrtjXaret Xtl& f
iey"^0 ti Aif-

&iot. Der eigentliche Heereszug (iargurijktiTK) begann, wie Stein bemerkt, von

Sardeis, der Aufmarsch des Konigs gehort noch zu den Vorbereitungen (anders

UngCT, Philol. XL [1881], 63). Hdt. VII, 37: Spa r<Z eagt nugeoxtvaofiiyog
6 oipnof ix tuy ZagJiuv togptUo iXtuy 4; "Apvdoy. Das vierte Rustungsjahr ist

bis zum Fruhjahre 480 zu recbnen, da erst damals die Briicke uber den Helle-

spontos volleudet wurde (Hdt. VII, 33). Also Rustungen von Friihjahr 484 bis

480, der Heereszug im Laufe des funften Jahres nach Begiun des Friihjahres 480.

Die aufstandischen Agypter wurden nach Hdt. VII, 7 offenbar rasch unterworfeu.

Wenn das im Fruhjabre 484 geschah (Euseb. Vers. Arm. Abr. 1532 = 485/4:

Hieron. Abr. 1533), so konnte Hdt. von der aktoctg Agyptens bis zum Fruhjahre

480 voile vier Jahre rechnen.

1) Hdt. VII, 3. Analogieen zu dem machtigen Einflusse der Atossa bieten

die Stellung der Amestris unter Xerxes und der Parysatis unter Dareios Nothos.

Herodot konnte dariiber gute Nachrichteu von den Nachkommen des Demaratos

uud andern Griechen erhalten, die mit persiBchen Grofsen verkehrt batten. Vgl.

VIII, 65; IX, 16. Die Geschichte von der Rolle, welche der ehemalige sparta-

niscbe Konig bei den Thronstreitigkeiteu gespielt haben sollte, glaubt Herodotos

selbst nicht recht. Die dem Demaratos in den Muud gelegte Mitteilung uber das

in Sparta geltendc Erbfolgerecht in der Kouigswiirde lafst sich durch keinen be-

stimmten Fall bestatigen, und ihr Inhalt hat mit dem Streitfalle des Xerxes uud

Artobazanes , des altesten Sohnes der ersten Frau des Dareios , keine Analogie

G. Heidtmann, Jahrb. f. kl. Philol. CXXVII (1883), 255 ff. Bei lust. II, 10 und

Plut. ntgi tfiXttd. 18, p. 488 heifst jener alteste Sohn Ariamenes und den Streit

schlichtet der Oheim Artabanos (Artaphrenes).

2) Hdt. VII, 7; Wiedemann, Agypt. Gesch. 685; vgl. auch iiber die Ver-

auderung des persischen Regiments Ed. Meyer, Geschichte d. alten Agyptens

n, 391.
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keinen grofsen Eifer dafur gezeigt haben und bauptsachlich durcii

seinen Vetter Mardonios zum Kriege bestimmt worden sein, walirend

sein Oheim Artabanos davon abgeraten hatte. Dafs Mardonios und

Anabanos ahnliche Rollen gespielt haben, ist wohl moglich *, doch das

Hauptrnotiv fur Xerxes war gewifs der Wunsch, gleich seinen Vor-

gangern auf dem Throne, ein Mehrer des Reiches zu werden and

hinter jenen nicht zuruckzubleiben. Auch durfte die bei Marathon er-

littene Niederlage nicht ungeracht bleiben *. Einigen Einflufs ubteo

dabei diePeisistratiden aus, welche am Hofe eine eifrige Agitation

entwickelten. Als Werkzeug diente ihnen namentlich Onomakritos',
dessen Prophetengabe sie in den hochsten Tonen anpriesen. So ott

derselbe vor das Angesicht des Konigs kam, holte er aus seiner

Orakelsammlung Spriiche hervor , welche den Persern Gliick ver-

hiefsen und nach seiner Auslegung die Uberbruckung des Hellespontos.

sowie den weitern Verlauf des Kriegszuges betrafen 4
. Zugleich er-

sehienen in Susa Boten der A leu ad en, welche ihre vollige Ergebenhdt

versichern liefsen und eifrige Unterstutzung bei der Eroberong von

Hellas in Aussicht stellten. Das Furstenhaus von Larisa, an deseer.

1) Hdt. VII, 5ff. Herodots Erzahlung von den pcrsiscben KriegsberatuB^n

enthalt neben hellenischen Anschauungen auch iranische. Duncker VIIs
, 195, 5

Uber Artabanos ygl. S. 524, Anm. 1. Was Mardonios betrilft, so konnte allerdings

der Umstand, dafs er die entscheidende Niederlage erlitt und in derselben fiel,

Griechen bei ihrer AufTassung der persischen Niederlage als gottlicbes Strafg^richt

leicht dazn veranlassen, ihn als den eigentlichen Urheber des Krieges und Ver

tuhrer des Konigs zu betrachten. N. Wecklein, Trad. d. Perserkr. 24. Diese Ao-

schauung mufste sich aber sehr rasch Bahn gebrochen haben, da schon Atossa be

Aisch. Pers. 753 von den bosen M&nnern (rofc xaxoic dfuXi&v ehrfQacir) spricb'..

welche den Konig zum Kriege gegen Hellas verleitet batten. Bei Hdt III, 134

treibt Atossa den Dareios mit Khntichen Grtinden cum Kriege an, die sie bei

Aisch. a. a. 0. den bosen Ratgebern des Xerxes zuschreibt Bei Aisch. erscbonl

zwar Atossa vor allem als Mutter und aiemlich unselbstandiges Weib mit nicht

gerade hervorragendem Geist, sie ist aber doch auch als die Furstin und Repri-

sentantin des persischen Konigtums dargestellt. Vgl. Phil. Keiper, Atossa sack

Aschylus Persern und nach Herodot, BlUtt. f. bayer. Gymnasialw. XV (1879',

6ff. Nach Welzhofer, Jahrb. f. kl. Philol., Bd. CXLIII (^1891), soU Xerxes ras

Freund der Griechen*1 gewesen sein, der sich lange Jahre geweigert hatte. Jen

Wunschen der Peisistratiden und Aleuaden zu willfahren.

2) Hdt. VII, 8a: iyti <fi inttrt naQeXafioy tw Sqovov roixor, i<p$6rTt£cr <>*»»'

|Uij Xtixpopm t<£v nQotBQov ysvophntv iv xifA^ tqdt prfi iXdocm n^oaxr^oftm

yapi* TliQcnci. Eine ahnliche Aulserung thut Atossa bei Hdt. Ill, 134. Ds**li*

Motiv bei Aisch. Pers. 755 ff. - Rache fur Marathon: Hdt. VII, 5, 8; 8J; Aisck

Pers. 474 ff.

3) Vgl. S. 372, Anm. 6 und S. 379, Anm. 5.

4) Hdt Vn, 6.
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§ 21. Der Kriegszug des Xerxes. 6S5

Spitze damals die von Pindaros gefeierten Brtider Thorax, Eurypylos

und Thrasydaios standen, gedachte mit persischer Hilfe die Herrschaft

liber ganz Thessalien zu erlangen l
.

Gleich nach der Unterjochung Agyptens soil der Kbnig die uni-

fassendsten Rttstungen zum Feldzuge gegen Hellas aDgeordnet haben *,

iudessen auch in diesem Falle liegt der Verdacht sehr nahe, dafs nur

die griechische Uberlieferung die gauze Zeit von der Unterdrilckung

des agyptischen Aufstandcs bis zum Auszuge des Konigs mit Rttshmgen

ausgeiiillt hat 3
. Jedenfalls haben sich die Griechen von dem Um-

fange und der Dauer derselben sehr ubertriebene Vorstellungen ge-

macht *.

Die Expedition des Datis schien gezeigt zu haben, dafs die Starke

eines Landheeres, wie es zur See nach Hellas geschafft werden konnte,

zur Uberwaitigung der Griechen nicht ausreichte. Der Kbnig besehlofs

daher, auf dem Landwege ein machtiges Heer nach Hellas zu fuhren.

Eine grofse Flotte sollte dasselbe begleiten, um sowohl bei den Ope-

rationen mitzuwirken, wie die Verpflegung zu sichern. Zu den erst en

Vorbereitungen fur den beabsichtigten Feldzug gehorte die

etwa im Fruhjahre 483 begonnene Durchstechung der etwa

zwolf Stadien breiten Kehle der Athos- Halbinsel, bei deren Um-
schiffung die Flotte des Mardonios durch einen Nordoststurm zum

grofsen Teile vernichtet worden war 6
. Herodotos sagt , bei naherer

Uberlegung glaube er , dafs Xerxes aus Hocbmut den Kanal graben

Hefs, weil er seine Macht zeigen und ein Denkmal hinterlassen wollte.

1) Udt. VII, G; 130, Pind. Pyth. X. Starke Opposition gegen die Be

strebungen der Aleuaden: Hdt. VII, 172. Vgl. iiber dieses Furstenhaus und seine

Stelluog in Thessalien Bd. V, S. 246, Anm. 2.

2) Hdt. VII, 8ff. 19. 20.

3) Die Vermutuug Noldekes, Aufs. zur pers. Gescb., S. 42, dais nach der

Niederwerfung des agyptischeu Aufstandes Xerxes eine Emporung der Babylonier

dampfen mutate, hat sich freilich nicht bestfitigt. Die babylonischen Ereignisse

fielen nach 480 (Arrian. Anab. VII. 17, 2; irrig Ktes. Persika 22) vgl. Oppert.

Zeitschr. f. Assyriol. VIII (1893), 59 ff.

A) H. Delbruck, Die Pereerkriege , S. 136 ff.; Welzhofer, Jahrb. f. kl. Philol.,

CXLIII (1891), 156ff.; CXLV (1892), 145ff. W. gebt allerdings wieder zu wait,

wenn er im Jahre 481 den Xerxes nur mit der starken Truppenmacht, die gewohn-

lich seine Begleitung bildete, nach Sardeis kommen lafst und zwar nicht eines be-

absichtigten Krieges wegen, sondern „um Kleinasien zu besichtigen". Die Grfinde

Ws. sind durchaus nicht zwingend.

5) Hdt. VII, 22: Kai rovro f*4y, tie mumivtmv t«5f nQwiuv ntQinXe6vron-

nee* t6v*A&»v, n Qoiroipd Zti o ix rfuHv Met* xov /idXtorn ta if roV *A9an>

Vgl. S. 569, Anm. 4.
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Denn ohne Mube batten sicb die Schiffe uber den Isfbinos ziehen

Lassen Allerdings mag for Xerxes Rnhmsacht and da* Bestxeben,

seirem Vater. der den Nilkanal zum tvten Meere erbaot baize, ancb in

solcben Werken nicbt naehxusteben 8
, mitbestinuBCod gewesen sein.

alletn, wenn er von solebeu ehrgeizigeo Gedanken angeregt. gerade die

Dorehstechung der Atb<*£ Haibinsel anbeianl. ao gescbah das docb

acberlicb im Hinblieke auf da« Mifsgescbiek de* Mardonios Bei dem

damals also bereits ins A age getaXsten Zuge gegen Hellas sollte die

Fiotte gegen einen solcben Unfall gescbutzt werden. Das Heruber-

zieben von Hunderten von Sonifies wire nicbt nor recbt mohsam ge-

wesen, aondern hatte ancb geramne Zeit in Ansprneh genomtnen *.

Der Kanal sollte so breit sein, dais xwei Trieren mit roller Lange

der arbeitenden Riemen nebeneinander biridorcbtabrec konnten *. Die

AulVicht uber den Bau erbielten Bubares . der mit den Verbaltniasen

des Landes bekannte Schwager des makedorJseben Konigs Alexandres,

und der Acbaimenide Artacbaies. Zu den Arbeiten warden Mann-

sehaften, die einander ablosten, von der bei Elaios stationierten Fiotte

berangezogen. Aucb die BevOlkerung der Umgegend roufste mitgraben.

1 Hdt- VH, 23.

- VgL S. 634. Anm. 2

3, Vgl. Thuk Hi, 15: V1H , 7—8, wo es skh nor am eine kleine Fiotte

handeJt. Die sebon too H. Stein zu Hdt. VII . 24 ausgesprockeoe Yermutung.

dais der kriegeriseke Zweck der Anlagv von den Hellenes erdiehtet sei. bat H.

Welzbofer, Jahrb. £ kl PkfloU Bd CXLII1 . 158 ais ricktig so erweisen

Tersuckt. Xerxes katte seine europaiseken Unterthanen and Verbundeten mit

einem „ Kultunrerke" be»chenken wollen Nach W bezweckte der Athos - Kanal,

vie der Nil-Kanal des Dareio*. die Fdrderong des Handels and Verkehrs.

„ Far die zahlreicben, in der Nike des Atbo*. liegenden Stadte bot der Kanal einen

au/serordent lichen Nutzeu ** Indessen diese Stadte waxen klein and katten nar

anbedeatertden Handel. Gewi/s war der Kanal for die Kustenfahrt vom Hellespon-

tes naeb dem tbennaischen Golfe ron Xutaen. Aber wahrend es reckt fraglich

ist , ob der Kouig an der Forderung des Handel* and Verkehrs sinner an der

iu/sersteo Peripherie des Reickes wohnenden earopiiscben Unterthanen einen sol-

cben Anteil nahxn, da/s er so diesem Zweeke ein so gro/ses Werk ausfuhren liefs,

onteriiegt es keinexn ZweiM. dais er daraof bedaebt sein mu/ste. seine Fiotte bei

einer Fahrt an der thrakiscb-makedotuscheo Kuste mogtichst ror einer Katastrophe

zu sicbern . wie sie Mardonios erfahren hatte. Wean W. meint . da/s eine vom

Hellespont nach Griecbenland segelode Fiotte gar nicht an dem gefahrlicben

Vorgebirge des Atbos Toruberzufahren brauehte. so ubersieht er, da/s der ganze

Fettngaplan auf der daneroden. engsten Verbindung zwiscben dem Heere und der

Fiotte beruhte.

4) Cber dea Kanalban Tgl Hdt. YH, 22—24. 37. 117 Nacb Pemetrios von

bei Strab VII. 331 hatte der Kanal die Breire too einem Plethron (30 m),

fur zwti Tr - r u mit Ruderwerk ausrereicht baben durfte.



§ 21. Der Kriegszug des Xerxes.

Als die geschicktesten Arbeiter zeigten sich die Phoenikier. Nach Ver-

lauf von etwa drei Jahren war der Kanal nebst den zum Schutze gegen die

Brandling errichteten Daramen vollendet l
. Die Arbeiter begannen dann

wit dem Bau einer Brucke iiber den Stryraon ». Zu den Briicken

tiber den Hellespontos batten die Agyptier aus Byblos, die Phoenikier

aus Hanf Taue anzufertigen s
. Ferner licfs Xerxes an geeigneten

Platzen Magazine mit grofsen Proviant- und Futtervorraten anlegen.

Die Hauptmagazine befanden sich zu Leuke-akte, Tyrodiza, Doriskos,

Eion und in Makedonien *.

e.

JSeit dem Beginne der Arbeiten am Athos-Kanal (etwa im Friih-

jahre 483) konnten sich weiterblickeude Staatsmanner in Hellas der

Besorgnis nicht verschliefsen , dafs ein neuer persischer Angriff drohte.

In Athen waren nach dem Sturze des MiltiadeB Xanthippos, das

Haupt der konstitutionellen Partei, und Aristeides, der Vertreter

einer demokratischern Richtung, die leitenden Manner 5
. Gegen die

Tyrannenfreunde und die Adelspartei , deren Fiihrer Miltiades gewescn

war 6
, hielten beide zusammen. Fiir das Jahr 489/8 wurde Aristeides

zum Archon erwahlt 7
. Der Sieg bei Marathon bedeutete zugleich eine

Niederlage der Tyrannenfreunde. Der Pratendent war im persischen

Lager gewesen *, und man hatte nicht nur getahrliche Umtriebe seiner

1) Hdt. VII, 22. Cber die Damme und die vollstandige Volleudung {nuvrt-

W»c nenoirifitvri) des Werkes vgl. Hdt. VII, 37. Dagcgen glaubte Demetrios von

Skepsis bei Strab. VII, 331, dafs der Kanal ttberbaupt nicht schiffbar gewesen

ware, da die auf 10 Stadien (7 nach Ps. Skymn. 649) weichen Bodens folgende

FeUbauk unmoglich in der erforderlichen Tiefe hatte durchbrochen werden konnen.

hidessen Herodotos bozeugt nicht nur die vollstandige Ausftthrung des Kanals,

wndern auch die Durchfahrt der Flotte. VII, 122. Ubrigens bietet der sich

nicht iiber 5 Meter erhebende, sandigc und thonige Landriicken keine erheblichen

Scbwierigkeiten fur eine Durchstechung. Der Kanal, der noch zur Zeit des Thu-

kydides (IV, 109) existierte, mufs bald verfallen sein. Gegenwiirtig sind nur sumpf-

erfallte Spuren desselben erkennbar. Vgl. Cousincry, Voyage en Mac&loine II,

153; Leake, Travels in Northern Greece III, 24; 125. Uber die in der Gegend

des Kanals gefundenen 300 Darciken vgl. Borrell, Numism. Chron. VI, 153.

2) Hdt. VII, 24, 8.

3) Hdt. VII, 25.

4) Hdt. VII, 25.

5) Uber Xanthippos und Aristeides vgl. S. 566.

6) Vgl. 8. 566, Anm. 4. Die Philaiden gehorten zu den Pediakoi. Vgl.

S. 304, Anm. 4.

7) Vgl. S. 276, Anm. 4.

8; Vgl. S. 579, Anm. 1.
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Arr«irz%r in der stadt b«arcktet, sondem hegte auch den Verdacht,

dau* se verTiteriscbe Beziehangen za den persischen Heerfiihrera ac-

gelu^prt batten x
. Ucter diesen Umstanden erfolgte nach dem Siege

narirgenA.V eice schaxte Reaktioo der mit hoherm Selbstbewufstsein er-

r^iten Demokratie gegen die Posi^tratiden-Partei ». Im Jahre 488,7

'.inter dem AreL«jntate des Anchiaes) wurde sum erstenmale vom Volke

die Vonxage in bezug auf einen Ostrakismos bejaht and Hippar-

cho*, der Shn dea Channos, aus Kollytos verbannt 5
. Daaseibe

Sehieksal traf im nachsten Jahre 487/6 (unter dem Archontate dea Te-

le^in^?; den Megakles, dee Hippokrates Sohn, und im daranffolgen-

den Jahre 48*5 5 n«»ch einen dritten Fuhrer der Tyrannenfreunde 4
.

Zugleich trat der wachsende Einflu fs der entschiedenerL

Demokratie in einer Verfassungsanderung hervor, durch welck?

die Stellung dea hochsten Staatsamtes erheblich geschwacht wurde. Die

Archonten waren bisber Wahlbeamte geweaen. Solon hatte zwar die Be

deutung ihrer Jorisdiktion durch die Gewahrung der Berufung an du

Volkagericht wesentlicb vermindert 6
, aber ihnen die Leitung der Staats-

verwaltung gelasscn, so dafs aie nach wie vor gewahlt werden mufaten.

zomal der Polemarchos Oberbefehlshaber des Heeres war and solcher

nicht erlost werden konnte •. Dann machte aber Kleisthenea den neueo

Kat der Fiinfhundert zur hochsten Regierungs- und Verwaltungsbehorde

Die Kompetenz dieses Rates erstreckte sich iiber aUe Zweige der Staate-

verwaltung, er wirkte mit den Behorden bei der Erledigung der meisten

Verwaltungsgeschafte zuaammen und zog der selbstandigen administra.

tiven Thatigkeit der Archonten enge Schranken 7
. Auch die Heer-

fuhrung ging thatsachlich auf die zehn Strategen tiber 8
. Dadurcfi

waren die Befugnisse der alten Oberbeamten so geschin alert worden,

dafs die Demokratie auch ihre direkte Erwahlung durch das Volk ab-

schaffen und ihnen das mit der Wahl verbundene Ansehen entzieh-r

1) Vgl. S. 687 und 593.

2) Aristot. 'ji&n. 22, 3: (fiaXinovree hi] tvo fitid rijr fix** , Sa^nti W
roe dqpov, ro'rs nQuxov f/pjjaoyro r<j> v6f*p t£ ntfl roV oerQaMftor, xtX.

8) 8. 440, Anm. 3. Vgl. noch fiber Hipparchos S. 378, Anm. 2 und 9.

Anm. 5. Anchises Archon 488/7 = Dion. Hal. Vni, 1.

4) Aristot. 'A*n. 22, 5. Vgl. S. 567, Anm. 2, wonelbst Naheres fiber M<^
kles. Er hat sich von diesem Ostrakismos eine rund geschnittene Scberbe mit
Aufschrift MeyanXn (Inno^rovc 'Mwnsxrto erhalten. CIA. IV, 3, p. 1«
Nr. 569.

5) Vgl. S. 284 ft.

6) Vgl. S. 276 ff.

7) Vgl. S. 435.

8) Vgl. S. 425.
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§ 21. Der Kriegszug des Xerxes. 639

konnte. In demselben Jahre , in dem Megakles ostrakisiert wurde

(487/6), erfolgte die Einftthrung eines neuen Verfahrens fur

die Besetzung der Archontenarater, welches die Losung mit

der Wahl verband und zugleich den Demen, wie bei der Bestellung des

Rates, einen mafsgebenden Einflufs einraumte. Wie die 500 Rats-

herrenstellen phylenweise unter die Demen nach Mafsgabe ihrer Grofse

verteilt waren und von ihnen durch Losung besetzt wurden
;
so sollten

ternerhin die Demoten 500 Kandidaten, die natiirlich auch unter die

einzelnen Demen je nach ihrer Demotenzahl verteilt waren, vorw&hlcn

and aus den Vorgewahlten dann die Archonten und ihre Schreiber er-

lost werden, so dafs jede Phyle im Archontat vertreten war Ein er-

loster Polemarchos durfte nicht den bedeutenden Einflufs auf die

Heerfuhrung behalten, den er als stimraberechtigter Vorsitzender im

Kriegsrate der Strategen noch beim marathonischen Feldzuge ausgelibt

hatte. Offenbar hangt die Beschrankung „ des Kriegsherrn " auf Ehren-

rechte und seine richterlichen Befugnisse enge mit der Abschaffung der

Archontenwahl zusammen

Als die Partei der Tyrannenfreunde mattgesetzt war, kam es zum
Bruche zwischen Xanthippos und den Fiihrern der vorgeschrittenern

Demokratie. Im Jahre 485/4 (unter dem Archontate des Philokrates)

wurde ersterer durch Ostrakismos verbannt 8
. So waren denn nach

einander die Adelspartei, der Anhang der Tyrannis und die gemafsigte

Demokratie zuriickgedrangt und die Haupter der grofsen Geschlechter

der Philaiden, Peisistratiden und Alkmeoniden beseitigt. Es blieben

die Vertreter der entschiedenen Demokratie ttbrig, welche ohne Zweifel

die treibenden Krafte bei dieser Aktion gewesen waren * Nachdem sie

aich freies Feld gemacht batten, kam die Rivalitat zwischen ihnen selbst

zum Ausbruche. Aristeides mufste bald seinem Rivalen Themi stok-

les weichen. Dieser war der Sohn des Neokles aus Phrearrioi (Leon-

tis) und gehorte zu dem altadeligen Geschlechte der Lykomiden 6
. Seine

1) Vgl. S. 417, Anm. 1 und 276, Anna. 3.

2) Vgl. 8. 167.

3) Aristot. 'A&n. 22, 6. Vgl. Ps. Herakleid. Pont. I, 7. Archon Philokrates:

Marm. Par. Ep. 50. Scherbe einer schwarzfigurigen Vase mit dem Namen flnV-

»tn«o; *AQ$itpQovos : Jahrb. d. arch. Inst. 1887, 8. 161 = CIA. IV, 3, p. 192,

Nr. 570. Scherbe vom Fufse eines Lekythos mit demselben Namen: CIA. IV, 3,

p. 193, Nr. 571.

4) Wilamowitz, Aristoteles II, 87.

5) Des Neokles Sohn: Hdt. VII, 143. Aus Phrearrioi: Plut. Them. 1 und 5

Cboregen-Inschrift). Freilich heifst es bei Plut. Them. 1: BtptoroxXel &k ra plv /x

yivovt dfjavQ^nga n()6( (tofttv Unr^jft ' hutqos yap Nsoxktove od t<3v ayar im-
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Mutter stammte jedoch wahrscheinlicb aus Akarnanien '. (Jber die

Jugend und den Charakter des Theraistokles sind eine Menge Aoek-

doten und Fabeleien iiberliefert, die keinen geschichtbehen Wert haben !
.

Auch die Persdnlichkeit seine* Lehrers nud Beraters Mnesipbilo* ist eine

ganz ungcwisse. Doch haben die zahlreichen Feinde des Verbannten

und Geachteten jedenfalls den Anteil des Mnesiphilos an dem, was er

Grofses geleistet batte, gehassig iro hochsten Grade iibertrieben. Thu-

kvdides hebt energiscb hervor, dafs Themi*tokle* durcb seine natur-

liche Geisteskrart und die ihui eifjentumliche. weder vor- noch nachher

dutch Lehren anderer ausgebildete Einsicht im Moment das Riehnge

_i&%rr,+t, rtk. YgL Plut. Ari»t. Cat- 1. Da^gen sagt Nepo* Tbem I:

Pater ejus Neocles genero*u» fait etc.. and Plut&rcboe selbst am Ende des KapiteU:

eti utrro* tot' AtTtouiitir yirtt; utttt/f. f«T» re yd$ *kri,c* TlUait^ov,

onto r
t
r .Irxouitvr xootr. iufondkr rt< re/> jkt^otor rtVc\- £t*«rfr«r«f *ai ypc-

<f«ic ix autfctr, »» ItutfiSr,; Uftrorjnr. I'nzweifelhaft in einem Epigramm. Bergk.

PLGr. Ill* 1*82 , 529, 222. Vgl. fiber die Ljkomiden S. 68, Anm. 2. Ein

Zveig derselbec «ar in Phlva selbst ansessig. Zd diesem geborte der Trierarch

Lvkomedes. der nacb Hdt. VIII. 11 in der Schiacht bei Artemision 'nacb Plat.

Tbem 15 bei Salamis das erste feindliche Scbiff eroberte and die n«o*<Piu« des-

*elben dem Apvllou Daphmphoros zu Phlya weihte. Ein Lvkomedes erscbeint auf

einer Yerlustliste der Kekropis zu der Phlva geborte, aus der Zeit des pelo-

ponnesischei: Krieges CIA. I. 44*\ v. 14". Er war ansebeinend identisch mit Ly-

komedes. dem Vater des Strategen Kleomede* aus Phhra: CIA. L 18J, 6—10: IV,

S. 32 nacb der Erg;iazung l»e>clickes. De tit aliquot att quaest hist. Bono. 1876.

Diss/ 2s : vgl. Joh. ToeptFer. Att. Gesealogie. S 224.

1 Die TPiscbiedenen Acgaben uber die Mutter de* Themtstokles stimoen

darin uberein. daT* keine Athene™ war. Da* voo Plut. Them. 1 citierte Epi-

gramm macbt sie zu einer Thrakerin. Allein dasselbe ist gewifs nicht ;wie Ad.

Schmidt. Perikl Z<-it II. 12-" n*ir.: g!e:chte:tig. Vgl Loeschcke a a. O. 29. Es

geht wahr*cheii:l:eh auf Amphikrat^ . e
!

: en Zeitgecossen des Lucullas. zuruck

Vgl. Ath XIII. 57'"' c: 1" rger . PHiol. Anz. l
v 74. S. 375: Bauer , Tbemistokles

135. Phai^ias erklsrte *i^ nir e«i,e Kareno. und Neantbes wuiste sogar, dafs sie

aus Halikarcassos stammte: so karc man vklleieht der Gehassigkeit Herodots auf

die Spur. Xach N^v TheTni^t 1. dessea Quelle »ch fiber die rateriiche Herkunft

des Themi^toklef gnt ucirrncbtet i^ : gt. war seine Mutter eine Akarnanin. Diese

Naehricht gewinot dadur>:h an Glaubwuriigkeit. da/s Themistokles sonst nicht

recht erklirliche Berieburgen zu )erec Ge^ndee hatte. Pint. Them. 24: vgl

Ijoescheke a. a. O.

2 Derartige Geschichten camerilioh bei Plut. Them. 2-3. 5: Arist. 2-3

u. v w aus Ter^ebie-iesartigeD Queiien. in denen aach Ephoroe gehorte. wie

M Mobr. Qurll d plut. uavl yep. Tbem. G >;t Diss- 1S77 19ff. nachveist Vgl.

S. 6i^* Die Erzahiurg too dor Ecterbong durcb des Vater. wdebe aicb u. a

noch bei Nep Tbem. 1: Yal Max. VI. i* eit 2: Ail P H. U. 12, Sn :da«

rrfil* findet. »":rd Tv>a Piutarcho? al* Fabel bexeiebnet. Cher den Unwert dieser

Gescbicbten Tgl. Bauer. Tbemiftokles K«£
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§21. Der Kriegszug des Xerxes. 641

getroffen und das, was kommen wiirde, so weit als moglich, voraus-

gesehen hatte ». Gut Uberliefert ist jedoch der fur Themistokles cha-

rakteristische Ausspruch, dafs er singen und Kithara spielen nicht ge-

lernt babe, aber es verstehe, eine Stadt grofs und reich zu machen 8
.

Im Gegenpatze zu Aristeides soli er dadurch an Einflufs und Macht

im Staate gewonnen haben, dafs er sich einer Hetairie anschlofs und

um die Gunst der Menge buhlte. Indessen sein Antrag bezuglich der

lauriscben Bergwerksgelder war keineswegs demagogisch 3
. Auch die

einzelnen Geschichten, welche namentlich Plutarcbos iiber den Partei-

kampf rait Aristeides erzablt, beruhen auf schlecbter Uberlieferung und

sind ira ganzen erfunden *. Themistokles spielte sehon vor der

1) Mnesiphilos als Souffleur des Themistokles, der dessen Ratschlage vor der

Schlacbt bei Salamis dem Eurybiades als seine eigeaen Oedanken vortragt, bci

Hdt. VIII, 57 ff. Bauer, Themistokles 27 macht darauf aufmerksam, dafs Hdt.

VIII, 124 sagt, Themistokles hatte nach der Schlacbt bei Salamis in ganz Hellas

als der bei weitem weiseste Mann aller Hellenen gegolten. Damals ware es also

noch nicht bekannt gewesen , dafs Mnesiphilos alles souffliert hatte. Vgl. noch

Plut. neqi Hpod. xax. 37, p. 8G9. Die Frage, ob Themistokles Jta ovrovoiav

tivos rdiv ooquir \ ifvan seine beriihmten Tbaten vollbracht hatte, wnrde in den

philosophierenden Kreisen Athens vielfach erortert. Der xenophontische Sokrates

meint, ohne Lehrer koune niemand ein grofser Staatsmann werden , da doch zu

den geringsten Fahigkeiten eine Anleitung notig sei. Xen. Mem. IV, 2, 2; Symp.

VIII, 39. Platon setzt auseinander, dafs die Fahigkeit als Staatsmann Treffliches

zu leisten nicht lehrbar, weil nicht mitteilbar sei, Themistokles habe seine «Qttii

nicht lernen konnen, wohl aber seine Fertigkeit als Rhetor, da die Rhetorik als

eine imat^ut} lehrbar sei. Plat. Menon, p. 93 c; 99 b; Gorgias 519 b; vgl. (Plat.)

ittQi (<Qer. p. 377 a. Von diesem Gesichtspunkte aas machte man dann den Mne-

siphilos zu eineiu Vorliiufer der Sophisten und Lehrer praktischer Staats- und

Lebensweisheit. Vgl. Plut. Them. 2; Sept. sap. conviv. 11, p. 154; An seni

sit ger. resp. 23 , p. 795. Vgl. Bauer, Themistokles 72. Auf jene Erorterungen

bezieht sich Thuk. I, 138: atxtiq yap ivrioet x«l ovie npoua9oiy 4S ni'nj*- ovthr

ovr' iTHfjaduiy, xa>v re nttQa <ft' rta/farifc povXijt xQntioioe yvtafuov xai rtSv

fAfXXoyrup ini itkeiaiov tov yevqao/utror uQiotm; tixaoiiji (vgl. Ruhl, Jahrb. f. kl.

Philol. CXXI [1880], 4G9), sofern er nicht etwa speziell die Angaben des Stesim-

brotos fiber die Lehrer des Themistokles abwciseu wollte. Vgl. die Quellenuber-

sicht zu § 23.

2) Ion Frgm. 4, Muller, Fr. H. Or. II, 47 (Plut. Kimon 9); vgl. Plut. Themist.

2; Aristoph. Wesp. 959. 989.

3) Plut. Aristeid. 2; 7; Them. 3; 5. Vgl. Dancker, G. d. Altert. VIP, 182.

Epboros spendete dem Themistokles panegyrisches Lob und stempelte ihn zum
Miirtyrer des undankbareu Volkes, Tbeopompos charakterisierte ihn als gewinn-

siicbtigen Menschen Bauer, Themistokles 12ti.

4) Plut. Arist. 2—4; 6—7. Man ist dariiber einig, dafs die Hauptquelle dieser

Partie Idomeneus von Lampsakos war, ein uberaus unzuverlassiger Autor, dessen

Spuren namentlich im sechsten Kapitel hervortreten. Vgl. die Quelleniibersicht.

Bmolt, GritebUcbe Ge.chichU. II. «. Aull. 41
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643 Ffinftea Kapitel.

Schlacht bei Marathon eine politisohe Roile. £r wurde tor das Jahr

493/2 zum Arch on erwahlt Im Laut'e des Sommers 493 unterwarf

die kunigliche Flotte Chios, Lesbos, Tenedos, die Cherronesos and die

Stadte an der Propontis, im Sommer 492 begann Mardonios seine Ope-

rationen an der thrakischen Kiiste. Ein weitblickender Mann, wie

Themistokles, mufste dieses Umsichgreifen der persischen Macht im

aegaeischen Meere mit Besorgnis vertblgen. Er setzte es in seinem

Archontenjahre durch, dais die Athener zum Schutze gegen einen An-

griff von der See her einen bet'estigten Hafen anzulegen be-

gannen, welcher zugleich fur die Flotte, deren Vergrofserung er wohl

schon daraals ins Auge gefafst haben wird, die notwendige sichere Basis

gewahren sollte \

Doch wird vielfach fur Kap. 7, das vom Ostrakismos handelt. Tbeopompos als

Quelle angenommen. Holzapfel, Lnters. Qber die Darst. der griecb. Gesch. bei

Epboroa u. 3. w. 83. 92. Fricke, Unters. fiber die Qaellen Plat. Nik. and Alkibiad.

30. Die Anschauung. dais die Uraacbe der Ostrakisierung <r^oVo< gewesea wire,

ist freilicb ebenso dem Ephoros Diod. XI, 54, 4), wie dem Tbeopompos eigen

'Nep. Cimon 3;. Allein der erstere kann bier nicbt in Betracbt kommen, weil

nacb ihm Aristeides den Beinamen „ des Gerechteu" erst nach der Einschatzung

der attischen Bfindner erbielt Diod. XI. 47 , was mit der von Plat. Aristeid. 7

and Nep. Aristid. 1 gelegentlicb des Ostrakismos erzahlten Anekdote unrereinbar

ist. Die Sc.hiIderang des Verfahrens beim Ostrakismos stammt aus einer guten

antiquarischeo Quelle, sei es aus einer Attbis. sei es aus Demetrios von Phaleron.

Vom Ostrakismos des Hrperbolos erzahlt Plat, nach derselben Quelle, die er Nik.

11 benutzte. Was sonst in dem Kapitel steht , ist anbranchbar. Die Geschicbte

vom Bauer, dem Aristeides seinen eigenen Namen auf die Scberbe schreibt, er-

scheint in effektrollerer, also jfingerer Fassung als bei Nep. Aristid. 1.

1) Thuk. I, 93. 3: tinct 6t xai roe Utioaimi( ta Xutrta 6 StuiotoxXf,; oixodo-

utir — rjiijpxro <f ' or'rot n Q (j 1 1 qqt titi ixtirov a'p/<fc if »of' ixi-

art 6r a » r » n'ot l^t — xrA. Nach Dion. Hal. VI . 34 war ein Tbemistokles

01. 71, 4 = 493^2 Arcbon. Unzweifelhaft ist derselbe identisch mit dem Sonne

des Neokles. Bei Euseb Vers. Arm. Abr. 1520 = OL 70, 4 steht die Notix

:

Piraeus munitus est a Tbemistocle. Offenbar ist dieselbe um eine Olympiade rer-

schoben. Abgeseben ron dem mifsglfickten Versuche H. Scbenkls, ein Archontat

des Tbemistokles fiberhaapt in Frage zu stellen >gl. Wiener Stud. V, 52 ff. : VII,

337 ff. und dagegen C. Wachsmuth, ebenda VII , 159 , ist die Ricbtigkeit dieser

Datierung Ton K. W. Krfiger, Hist, philol. Stud. I, 14 ff.: Clinton, F. H. Yl\ 234

und Holzapfel. Unters. fiber die Darstellung der gr. Gesch. b. Ephoros u. s. w,

(Leipzig 1879 , lS7ff. angezweifelt und bestritten worden. Es ware hochst un-

wahrscheinlich, dais von einem im Jahre 492 begonnenen Baa vierzehn Jahre spiter

eben erst ein Stuck fertig gewesen sein sollte. Dagegen ist zu bemerken, dafs

grofse Festungsbauten, die nicht mit voller Energie und Kraft ausgefuhrt werden,

sich sehr lange hinziehen konnen. Atben war aber in den Jahren nach der Schlacbt

bei Marathon ron den heftigsten Parteikampfen erfullt, welcbe jedenfalls fur das

Werk nicht forderlich waren. Man beruft «ich ferner darauf. dafs Schol. Aischin.
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§ 21. Der Kriegazug des Xerxes.

Sein Scbarfblick erkannte, dafs die bisher als Hafen benutzte \ der

Stadt zwar am nachsten gelegene, aber offene und schutzlose Bucht

s
' Timarcb. 109 inbezug aaf den Archon Nikophemos (361/0) bemerkt, ovros

ipo BeuiojoxXeovi. Allein der Nachfolger des Nikophemoa war Kallimedea. Kriiger

vermutete daher, dafs dem Scholiasten (der tibrigens eine gate Atthis benutzte.

Th. Freyer, Leipzig. Stud. V, 245) Nikodemos, der Archon des Jahres 483/2, vor-

geschwebt hatte und dafs dessen Nachfolger im Jahre 482/1 (dessen Name
nicht iiberliefert iat) Themistokles gewesen ware. Allein es steht jetzt fest, dafs

*\t 487/6 die Archonten aus 500 Kandidaten erlost wurden, und es wiirde ein sehr

ujerkwurdiger Zufall sein, wenn das Los damals gerade den leitenden Staatsmann

^etroffen hatte. Aufserdem wiirde bei der grofsen politischen Thatigkeit, die The-

nmtokles in jener Zeit entwickelte, das Amt fiir ihn wenig verlockend gewesen

*ein. Es iat kaum anzunehmen, dafs er sich als Kandidat fur das Archontat wahlen

jefe. Die Notiz des Scholiasten (owtoc — Nikophemos — ngke kqo StfiiaroxXiovf,

iff
' ov (iovXtCaat icV TifictQxov' ijy 6* ini rov avrov op/oKro^ xal 'UytjaavSgof —

von dessen verbrecberischem Zusammenwirken mit Timarchos Aischines spricht —
i« 9io€ rafAias) braucht sich nur darauf zu beziehen, dafs Nikophemos, in dessen

Archontat uach Aischines Ratsherr wurde, vor Themistokles Archon war, in dessen

Amtsjabr Timarchos mit Demosthenes zusammen im Rate safs (Aisch. g. Ktes.

; Demosth, d. f. leg. 286) und auch Hegesandros Tamias war. Vgl. Arn. Schaefer,

Demosthenes IP, 336. Da nun nach dem Zeugnisse des Thukydides
Themistokles, des Neokles Sohn, Archon war, die Namen der Ar-
chonten aber seit dem Jahre 496 mit alleiniger Ausnahme von
486/5 und 482/1 bekannt sind und unter denselben ein Themisto-
kles nur 493/2 vorkommt, so kann dieser Themistokles kein an-
Jerer als der grofse Staatsmann gewesen sein. Zur Beatatigung dieses

trgebnisaea dient auch die Angabe des Stesimbrotos bei Pint. Them. 4, dafs

Themistoklea den Widerspruch des Miltiades zu uberwinden hatte. Mag auch ein

Widerstand des letzteren gegen die maritimen Plane des Themistokles mit Recht
bezweifelt werden (Wilamowitz, Aristoteles II, 84, Anm. 20), so sctzt doch die

friahlung des Stesimbrotos voraus, dafs Themistokles bereits zu Lebzeiten des

Miltiades ein einflufsreicher Staatsmann war. Dagegen kann auch Hdt. VII, 143
aicht geltend gemacht werden, wo es im Jahre 480 von Themistokles heifst: i?v

tl i«5r nt *A&Tpal(iiv avqp is nQtSrovg rttoail naguuv, t^> oivoptt ukv r]v

*m«xoxUns xtX. VII, 148 lafst Hdt. die Argeier sagen: vtoxrtl yuq atpiur ts-
>roV« i|cx«i/4Afo»5 xrX. das bezieht sich auf die Niederlage, die sie um 494 er-

littea hatten. Vgl. auch II. 15, 13; 49, 16. Ea licfaen aich aber gegen diese

^rallele Einwande erheben. In der That scheint Hdt. das Aufateigen des The-
mistokles i< nQiitovs von dem Siege uber Ariateidea und der Durchbringung des
Hottengeaetzea, uber das er gleich darauf bcrichtet, zu datieren, indesaen von der
friiheren politiachen Thatigkeit des Themistokles wird ihm gewifg wenig

^wesen aein. Mit Recht sctzen daher das Archontat des Themiatokles in das
Jahr 493 2: Bockh, Abhdl. d. Berl. Akad. 1827, S. 131ff.

; Arn. Schaefer De
*nun post bellum Peraicum etc. geatarum temponbua (Leipzig

1865), 13
; c Wachs-

M.SMt Athen I, 513: E. Curtius, Gr. Geach. II*, 825, 19; Duncker Ge!ch
* Altert. VII s

,
98; Th. Bergk, Rhcin. Mus. XXXVI (1881) m X Vvv

"

\m
} , 613ff, Ad. Holm, Or. Geach. II, 86; Beloch, Gr. Gesch.

,, 36 / 5
1) Hdt. VI, 116: *«Wv, fofro y«Q n» into™ ,or< ftfl>

•
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«44 Fttnftes Kapitel.

von Phaleron wedcr das natiirliche Emporion Athene war, nocb zum

Kriegshafen taugte, Dancben lag die felsige Peiraieus-Halbinsel, welche

an ihrer dem Phaleron zugekehrten Ostseite zwei kleine, wohlgeschiitzte

Becken, Zea und Munychia, hatte und an der Westeeite ein grofses,

geschlossenes Bassin darbot, in dem Raum fur die Aufnabme finer be-

deutenden Flotte reichlich vorhanden war *. Schon Hippias hatte in

Munychia eine Seeburg zu erbauen begonnen Themistokles fafste die

Anlage eines befcstigten Hafens in weit grofserm Umfange ins Auge.

Die beiden kleinen Becken sollten mit dem grofsen dadurch verbundeu

werden, dafs die ganze Halbinsel mit einer alle drei Hafen einschliefsen-

den Mauer umgeben wurde.

Mit der Ausftihrung des m&chtigen Werkes wurde begonnen, aber

der Bau schritt langsam vorwarts. Die heftigen ParteikSmpfe , welche

die Stadt nach der Schlacht bei Marathon or lullten, haben sicherlicb

die Arbeiten gehemmt oder ganz unterbrochen. Von den Persern

drohte zunachst keine unmittelbare Gefahr, aber als dann urn 488/7

ein Krieg mit dem seem&chtigen Aigina ausbrach , wurden die

Athener genotigt, an die Verstiirkung ihrer Marine zu denken *.

1) Thuk. I, 93, 3: vopifav ro ts /wp/W xalor tirw Xtfte*a< ifo* rp«ic «rro-

<pvtl< XT X. Vgl. Naheres iiber die Topographie § 23.

2) Vgl. S. 385, Anm. 2.

3) I'ber die Zeit des Ausbruches dieses Krieges herrscbten verachiedene An-

sichten. Vor die Schlacht von Marathon setzen ihn: Otfr. MGUer, Aeginetica 118;

Clinton, Fast. Hell. II*, 26, 491; Thirlwall, Hist, of Gr. II, 2:10; E. Curtios , Gr

Gesch. II
s
, 821, 5; Ad. Bauer, Themistokles 164 ff.

;
Holapfel, Darstellung d. gr

Gescb. bei Ephoros u. s. w. (Leipzig 1879). 190. Die Vertreter dieser Aosicht

nehmen an, dafs der Krieg im Jahre 490 (lurch das Anrucken der Perser voruber

gehend unterbrochen worden sei. Duncker, Gesch. d. Altert. VIP, 170 setzt den

Ausbruch des Krieges in das Jahr 487, spricht aber gelegentlich des Beginnens

der Peiraieusbefestigung im Jahre 493/2 ron einem „lastigen Raubkriege mit

Aegina." Grote, Gesch. Griech. IP, 40 lafst den Krieg „ anscbeinend " um 488

oder 487 beginnen. ebenso A. Kaegi, Krit. Gesch. d. apart. Staates 472: U. Kohler,

Rhein. Mus. XLVI (1891), 6fF.
;
Wilamowitz, Aristoteles II, 281 ft. : Beloch, Gr. Gesch.

I, 363. — Es unterliegt keinem Zweifel mehr, dafs die letztere Ansicht die richtige

ist, obwohl Herodotos der Meinung war, dafs der Krieg tot der Schlacht bei Ma-

rathon ausbrach (vgl. VI, 94: „49*i*ai(HOi pir cfij noitpo* awqnto »poc Myw^rmf
o <tt nif>a^ 16 f»viov inotet xiX. Dareios sendet Datis und Artaphrene* gegea

Eretria und Athen ab). Er knupft die ErzShlung von dem Kriege unter Em-

schiebung mehrerer Exkurse an das Erscbeinen der die Zeichen der Unterwerfung

fordernden persischen Boten (im Jahre 491' an. Die Aigineten geben dieselben.

werden von den Athenern in Sparta verklagt, Konig Kleomenes begiebt sich nach

Aigina u. s. w. Vgl. ttber den weitern Verlauf der Dinge S. 572. Aber die Folge

der von Hdt. erxfihlten Ereignisse beweist, dafs der Krieg erst nach der Schlacht

bei Marathon beganu. Es steht namlich nach der Eraahlung Hdts. VI, 86 £ fcst,
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§ 21. Der Kriegszug des Xerxes. 645

Die auf maritiraer Rivalit&t und widerstreitenden Handelsinteressen

berubende Verfeindung beider Stadte hatte urn die Wende des 7. iind

lafs Konig Kleomenes bereits gestorbeu war, als die Weigerung der Athcner, die

ihnen iibergebenen aiginetiscben Geiseln auszuliefern, zum Ausbruche des Rrieges

flibrte. Vgl. S. 575. Diese Geiselu hatten die Aigineten stellen mussen, als Kleo-

menes nach dem Sturze Demarats mit dessen Nachfolger Leotychidas auf ihrer

Insel erschien. Leotychidas kam aber nicbt vor Herbst£49l zur Regierung. Vgl.

S. 573, Anm. 5. Es verflossen daun gewifs mehrere Jahre, bis es an den Tag
kam, dafs Kleomenes durcb Bestechung der Pythia die Absetzung Demarats und

die Einsetzung des Leotychidas bewirkt hatte. Vgl. S. 574, Anm. 2. Kleomenes

verliefs darauf Sparta, begab sich nach Thessalicn, dann nach Arkadien und wie-

gelte die Arkader auf. Diese Umtriebe veranlafsten die Lakedaimonier, ihn zuriick-

zuberufen. Bald darauf erfolgte erst der Tod des Kleomenes und der Umschwung
iu Sparta, der die Aigineten vcranlafste, gegen Leotychidas Klage zu fiihren.

Leotycbidas wurde verurteilt und solltc den Aigineten fur die nach Athen ge-

brachten Geiseln ausgeliefert werden. Diese begnugtcn sich aber, ihn nach Athen

mitzunehmen , wo er ihre Forderung wegen der Herausgabe der Geiseln unter-

stitzen sollte. Die Ablehuung der Forderung veranlafste den Ausbruch des Krieges,

der also mehrere Jahre nach 491 erfolgte.

Bestatigt wurden diese Erwagungen durch folgeuden Umstand. Hdt. V, 89

rrzahlt, dafs als um 506 die Aigineten die Kiisten Attikas verheerten (vgl. S. 448),

das delphische Orakel den Athenern, die sich zum Kriege gegen jenc rttsteten,

net: fiuayovrac «Vio tov Aiytyriiiiov ndixtov xqi^xovtu erij, im 31. Jahre sollten sie

den Kxieg beginnen, dann wurde alles nach ihren Wiinscheu gehen. *,y <Jl miixa

imaiQuitiutrxtti , wurden sie zwar scbliefslich Aigina uuterwerfen, aber in der

/.wischenzeit viel Ubles erleiden und zufugen. Aber die Athener liefsen sich aus

Uogeduld, Rache zu nehmen, nicht darauf ein, dreifsig Jahre zu warten, sondern

Histeten zum Kriege. 4$ itfitoQfqy Jk nagaaxevaQouiyoiat avxoiai 4x Aaxttitnpoviiov

nQiyfia iyeiQoftevoy iftnotfioy iyipfio. Hdt. geht damit zurErzahluug des Versuches

der Lakedaimonier iiber, ihre Bundesgenossen zur Mitwirkung bei der Zuriickfiihrung

des Hippias zu bewegen. Aber die Lakedaimonier mufsten infolge des Widerspruches

der Korinthier ihren Plan aufgeben, und der Kriegszug fand gar nicht statt, so

data die Athener ganz freie Hand hatten. Nun wurde Aigina im Jahre 458/7

unterworfen , die dreifsig Jahre fiihren nicht auf 506 , sondern auf 488/7. Das

Orakel, ein vaticinium post eventum, ist offenbar von Hdt. an eine unrechte Stelle

gesetzt und bezieht sich in Wahrheit auf den von den Athenern im Jahre 488/7

aufgenommenen Seekrieg. U. Kohler, Rhein. Mus. XLVI (1891), 7; U. v. Wila-

mowitz, Aristoteles II, 281.

Fur die Ansetzung des Ausbruches der Fehde vor der Schlacht bei Marathon

hat man geltend gemacht , dafs die athenische Flotte im Aigineten - Kriege ein-

whliefshch der von den Korinthiern geliehenen 20 Schiffc nicht mehr als 70 Fahr-

"?uge zahlte (Hdt. VI, 86. Vgl. Thuk. I, 42, 2). Siebenzig Schiffe hatte aber

web Hdt. VI, 132 Miltiades zu der parischen Expedition erhalten. Mithin ware

der Aiginetenkrieg, wahrend dessen die Athener nur 50 Schiffe besafsen ,
vor der

pviscben Expedition anzusetzen. Allein die Angabe iiber die Stiirke der Flotte

da Miltiades hat gcringe Gewabr und scheint nur aus VI, 86 herubergenommcn

a sein. Aber selbst wenn sie richtig ware, so konnte durch Ausrangierung vieler
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6. Jahrhunderts begounen, als die Athener eine selbstandige Hxse- und

Handelspolitik zu verfolgen anfingen. Nach der Vertreibung der Pei

sistratiden machten die Aigineten mit den Gegnern Athens gemeinsame

Sache und pliinderten mit ibrer iiberlegenen Flotte die attiscben Kusten

Den unmittelbaren Anlafe zu der neuen Febde gab die Weigerung der

Atbener, nach dem Tode des spartanischen Konigs Kleomenes die ibner

von diesem und seinem Mitkonige Leotychidas uberlieferten aiginetwcbec

Geiseln herauszugeben *. Die Aigineten iiberfielen das atbeniscbe Fest-

schiff, das nach Sunion zu dem alle vier Jahre gefeierten Poseidonlestc

fuhr, und nahmen eine Anzahl der angesehensten Athener gefangen V

Diesen Schlag durfte Athen nicht rubig binnehmen. Es setzte gegen

seine Feinde alle Hebel in Bewegung und land in Aigina selbst Ver

biindete. Ein angesebener Mann Namens Nikodromos, des Knoithu*

Sohn, war mit dem berrschenden Adel zerfallen und batte sich an

die Spitze des unzufriedenen Demos gestellt. Zum iSturze der Adeisr

herrBchaft trat er rait den Athenern in Verbindung. Fr setzte einei.

Tag fest, an dem er sich mit dem Demos erbeben wollte und lief?

sich die Zusicherimg geben, dais binnen einer bestimmten Frist

eine athenische Flotte zu seiner Unterstiitzung zur Stelle sein wurde

Nikodromos crhob sich an dem von ihm angegebenen Tage und be

setzte die Altstadt von Aigina, aber die atbcnische Flotte liefs auf sich

warten. Die Athener batten niimlich erst in Korinthos' urn Schi&

bitten mtissen, da sie mit den ihrigcn der aiginetischen Flotte nicht go-

wachsen wareu. Damals standen die Korinthier mit ihnen auf aulsers:

iVeundscliaftlichein Fufsc, denn sie batten ein lebhaftes Intercsse daraa,

dais die Aigineten, ihre alten, hochst unbequemen Handelsrivalen, gfr-

sc'hwiicht wiirden 3
. Sie iiberliefsen also den Athenern um den Schein-

preis von je funf Drachmen zwanzig Schiffe, da das Gesetz es verbot.

alter, unbrauchbarer Scbiffe uud uugeniigende Ersatzbauten sich die Zahl «kr

kriogstiiehtigen Schiffe in den nuchsten Jahren vennindert baben. Ferner

batten die Athener im Friihjahre 489 nicht ihre ganze Flotte gegen Paros sender

konnen, wenn sie sich damals im Kriege mit Aigina befunden batten.

\) Vgl. S. f)7:'> Uber die Ursachcn der Verfeindung zwischen Atben and

Aigina vgl. 8. 307. ("ber die Plunderung der attiscben Kusten durch die Aiginetcr

um 506 vgl. S 448.

:T Hdt. VI, 87. Vermutlich wurde das mit einer Regatta verbundene Fen

^liVs. XXI, 5N im Munychiou gefeiert. Vgl. A. Mommsen, Heortologie 197: IW

phika, S. 9. 310; Gr. Jahreszeiteu 47.

:r Handelsrivalitat zwischen Korinthos und Aigina, Freundschaft xwivher

Korinthos und Atheu: Bd. I', 449. 450. 456. 665. Die von den Korinthiern unter

s*tuuton Gamier, trelehe sich in Kydonia niedergelassen hatten, wurden von to

Aigineten Wkriogt und untorworfen. S 513.
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sie umsonst herzugeben Infolge dessen konnten diese siebenzig Schiffe

bemannen und nach Aigina schicken. Aber die Flotte kam uiu einen

Tag zu spat. Nikodroraos war mit einer Anzahl seiner Anhanger ge-

nuchtet, der Adel hatte den Aufstand unterdriickt und 700 Demokraten

hingerichtet *.

Die Athener besiegten die Aigineten in einem Seetreffen 2
, landeten

auf der Insel und begannen Aigina zu belagern 5
. Aber da erhielten

die Aigineten eine den Athenern unerwartete Hilfe. Sie batten in ibrer

Bedrangnis die Argeier um Beistand gebeten, und diese zwar von Staats

wegen das Gesuch abgelehnt, jedocb zugelassen, dafs eintausend Frei-

willige unter Fubrung des beruhmten Atbleten Eurybates dera Rufe

Folge leisteten l
. Das Corps setzte, ohne von den Athenern bemerkt

zu werden, von Epidauros aus nacb der Insel iiber. Bei dcm Heilig-

tume der Damia und Auxesia zu Oie, einer zwanzig Stadien von der

Stadt Aigina entfernten Ortschaft uberfielen sie eine athenische Ab-

teilung, scbnitten sie von den Scbiffen ab und rieben sie auf. Es

scheint dann noch vor der Stadt zu einem Treffen gekommen zu sein,

in dem die Athener ebenfalls den Kiirzern zogen, obwohl Sopbanes von

Dekeleia den argeiischen Fiihrer Eurybates totete. Die Aigineten be-

nutzten die Verwirrung der Athener zu einem erfolgreichen Angriffc

auf die Flotte und nahmen vier Schiffe sarat deren Bemannung. Damit

war der Angriff auf Aigina vollig gescheitert 6
.

1) Hdt. VI, 89. Bei Thuk. I, 41 , 2 erinuert der korinthische Gesandtc die

Athener an dicsen wichtigen Dienst.

2: Hdt. VI, 92. Der Sieg iiber die Aigineten ist auch durch Thuk. I, 41, 2

bezeugt. Vgl. auch Pans. I, 29, 7.

3) Hdt. IX, 75 : ntQixariuiytov 'AStjvamv Atyivav totete Sopbanes von Dekeleia

den Argeier Eurybates im Zweikampfe.

4) Uber die Beziehungen zwiscben Argos und Aigina vgl. S. 200, Anm. 3.

Nach Hdt. VI, 92 lehnten die Argeier offiziell deswegen das Ansucben ab, weil

sich die Aigineten geweigert batten, die Summe zu bezablen, die sie als Strafe

(buur entrichten sollten, dafs sie dem Konigc Kleomenes zu seinem Feldzuge gegen

Argos Schiffe gestellt batten, und auch Mannschaften von diesen Schiffen zusammen

mit den Lakedaimoniera auf argeiischem Gebiete gelandet waren. Vgl. dazu

Bd. \\ S. 222, Anm. 8.

5) Hdt. VI, 92 sagt. dafs die meisten (of nXtvy$e) Argeier nicht heimkehrten,

sondern in Aigina von den Athenern getotet wurden. Der Fiihrer Eurybates fiel im Zwei-

kampfe mit Sopbanes von Dekeleia, nachdem er selbst in dieser Weise drei Manner

erschlagen hatte. Myiv^rat iovoi drtixioiat rotttt 'A9*iva(oi<si ovpjiaXorTts T$at

**iV9i ivUrpav und nahmen vier ihrer Schiffe samt der Bemannung. Damit bricbt

die Erzahlung ab; das Ende fehlt. Es bleibt fraglich, wo die gelandeten Truppen

blieben. Auch sonst giebt der aus athenischer Quelle stammcnde Bericht Hdts.

tnauche Ratsel auf. Die Aigineten sind zur See geschlagen, auch ihre Hilfstruppen
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Die Athener mufsten sich zur Begriindung einer starken Flotte

entochliefsen, wenn sie ihre K listen und ihren Handel schutzcn and die

Aigineten uberwinden wollten. Ein giinstiger Zufall kam den mari-

timen Plfinen des Themistoklea zuhilfe. Bei Maroneia im laurischeu

BergwerksdiBtrikte wurden neue Silberadern entdeckt und hochst er-

giebige Gniben erofFnet. Die Verpachtung derselben brachtc dem

zum grbTsten Teil im Kampfe gefallen, trotzdem greifen sic die feindliche Flotte

ao und erringen den Sieg. Wober kam die Unordnung der Athener? (vgl. die Be-

mcrkung U. Rohlers, Rhein. Mas. XLVI , S. 4;. Aufserdem erwartet man nach

dem Orakel, das den Athenern vieles Ubele verkiindigte (Hdt. V, 89; rgl. S. 645

Anm.), nicht blofs ein ungluckliches , mit dem Verluste einiger Schifte verbun-

denes Seetreffen, sondern ernstere Niederlagen. Wilamowitz, Aristoteles IT , 281 ff.

hat richtig erkannt, dafs ein Stiick der Rriegsgeschichte von Hdt. V, 8*2 ff. mit der

Erzahlung von einem angeblichen friiheren Aiginetenkriege in teilweise sagenhafter

Form verflochten ist. Hdt. erzahlt in seiuem Bericbte iiber den Urspruog der

Feindscbaft zwischen Athen und Aigina nach atheniBcher Uberlieferung, dafs die

Athener eine Triere nach Aigina schickten, am die in dem Orte Oie befindhchen

Schnitzbilder der Auxesia und Damia fortzufiihren. Die Manner, welcbe die Bild-

werke von ihren Gestellen zu reifsen suchten, waren durch den Ausbruch eines

von einem Erdbeben begleiteten Gewitters um ihren Verstand gekommen und hatten

sich bis auf einen Einzigen gegenseitig getotet. Daran scbliefst sich dann die

Sage liber die Ursache der Veriinderung der athenischen Frauentracht. Von den

Aigineten und Argeiern hortc dagegen Hdt., dafs die Athener nicht mit einem,

sonde™ mit vielen Schiffen gekommen und auf der Insel gelandet waren. Die

Aigineten batten, von der Absicht der Athener rechtzeitig unterrichtet, die Argeier

um Hilfe gebeten. Diese hatten von Epidauros aus unbemerkt Truppen nach

Aigina ubergesetzt, welcbe die Athener, wahrend zugleich ein Gewitter und Erd-

beben losbracb, uberfielen, sie von ihren Schiffen abschnitten und bis auf einen

Einzigen niedermachten. Die weuentlichen Ziige: das Erscheinen einer grofsen

athenischen Flotte vor Aigina, die Landong der Athener, das argciische Hilfscorps

und die schliefsliche Niederlage der Athener, hat diese Erzahlung mit der Rriegs-

geschicbte von VI, 89 ff. gemeinsam, so dafs sie offenbar mit derselben zusammen-

gehort und sich auf dieselben Ereignisse bezieht. Die Niederlage, welcbe die ge*

landeten Athener durch die Argeier erleiden , erklfirt die Verwirrung der ersteren

und den erfolgreichen Angriff der Aigineten. Die attische Uberlieferung l&fst sie

ebenfalls noch in der Sage durchschimmern. Wilamowitz a. a. 0. 286 halt es mit

Recht fur geschichtlich, dafs der Oberfall bei Oie stattfand. Aber nach Hdt. IX,

75 forderte Sophanes den Eurybates ntguarnptytor l49qvaiwy Aiyutav zum Zwei-

kampfe heraus und erschlug ihn, ix ngoxXfaos itportvot, und VI, 92 heifst es, dafs

Eurybates fiovvofiu^lriy inaaxitov roef; f*iv ar&Qttc iQonip toiot rta xr«/Vft, vito

to€ TtraQiov 2(o<f*ti>eo< xrk. Umlagerten die Athener Aigina, so konnte nicht da*

Gros ihrer Landungstruppen in dem eine halbe Meile von der Stadt entfernten Oie

stehen, und erfolgte ein plotzlicher Uberfall, so fanden scbwerlich ZweikSmpfe **

nQo*Xr,o,os statt. Aller Wahracheinlichkeit nach wurde also bei Oie eine athenuche

Abteilung vernichtet, und es kam dann vor der Stadt zu einem Treffen, in dem

viele Argeier umkamen, aber schliefslich die Athener den Kurzern zogeu.
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Staatsschatze eine grofsere Surome ein l
. Es wurde der Vorschlag ge-

macht, dieselbe uuter die Burgerschaft zu verteilen a
. Themistokles

b ea ntragte jedoch, die uberschussigen Gelder zur Erbauung von
Kriegsschiffen zu verwenden. Ei* begriindete seinen Antrag mit

dem Aiginetenkriege, hatte aber gewifs auch die grofsere Gef'ahr im

Aage, die von den Persern drohte 3
. Das Volk nahm den Antrag im

1) Aristot 'J9n. 22, 7: erei o*t tQt'tto fietd rat"™ (d. h. nach der Ostraki-

jieruDg des Xanthippos im Jahre 485/4) Stxodr
t
uov uq/ovio; (483/2. Vgl. Dion.

Hal. VII

I

T 83) cue itpdyrj rd fitjaXXa rd iv Maoatyeiif xal neQieyeytro rij no'Afi r«-

Xayta txnxdv ix TtSv epytov , xrX. Ober Maroneia vgl. Dcmosth. XXXVII (,g.

Pantain.) 4; Harpokr. s. v. Mugaiyeia. Einhundert Talente auch nach Polyain.

St rat. I, 30, 6 mittelbar aus derselben Atthis, aus der Aristot. a. a. O. schopfte.

Hdt. VII, 144 sagt: tire \4$nv«(oiai ytyoftivwy ^ntjudrioy utyrikusv iv up xaiy<p, rd

ix j toy uerdXXwy atfi ngoayXSc rwy dno Auvqilov, lueXXov Xd^ea&m dn/tjJCy txaarog

tfixa Je«Zuag. Zahlte die Burgerschaft 30000 Kopfe (Hdt. V, 97) , so wurde die

to verteileude Summe etwa 50 Talente betragen haben. Im 4. Jahrhundert wur-

den die ioydotpa (ue'raXXu auf drei Jahre verpachtet, wer eine neue Grube eroffnete,

hatte von dem Gewinne ein Vierundzwanzigstel an die Staatskasse zu zahlen, doch

war damala bei dem vorgeschrittenen Abbau des Bergwerksbezirkcs die Eroffnung

nener Oruben mit einem grofsen Risiko verbunden. Vgl. Bockh , Abhdl. d. Berl.

Akad. 1815, S. 85 ff. = Kl. Schrift. V, Iff.; Sth. d. Ath. I
1

, 377 ff.; II . Hansen,

De metallis atticis, Hamburg 1885 (Strafsburg. Diss.); Busolt, Mullers Handb.

IV, 296.

2) Hdt. VIII, 144: epeXXoy Mita&tu o^ijcfoV e'xaarot dtx« ^«/
(

a«c tore Be-

u&toxXinq dviyvtoai llBqyaiovf x^s diui{>e ai o c xavx^g n « vaafiivo t»c *^«s'

tovitov twv zQquurtoy noiiauo&tn xrX. Hdt glaubte also, dal's vor dem Antrage

des Themistokles die uberBchiissigen Bergwerksgelder verteilt worden warcn.

Ebenso Nep. Them. 2; Plut. Them. 4. Nach der von Aristot. a. a. 0. benutztcn

Atthis handelte es sich dagegen um einen einmaligen grofsen Uberschul's von

100 Talenten, den einige zu verteilen rieten: xal ntQuytveto xfj noXu xdXavia

(xnjoy 4x itov ipytttv, avfipovXevdyttov Ttyojy xtp dqutp 6iaye(utta9tti to dgyi'fjtoy,

&tut4ToxXij<; ixaiXvoey xrX.

3) Hdt. VIII, 144: ye'fti xovrtov xtav /pijuarw** noirj<taa&ai dttjxoaiui (die Zahl

betrachtet K. W. Kriiger, Hist. Phil. Stud. I, 28 als Glosse, allein sie wurde schon

von der Quelle Iustins II, 12, 12 gelesen. Vgl. Holzapfel, Philol. XLII, 584)

toy noXepov, xov jmqo( Aiyivnxas Xiytoy. Thuk. I, 14, 3: o>e re dtp' ov

'.4&tiyit(ov{ etfitctoxXrU incuse Atyiyrjrcti; noXe (iov v x as xal ufitt tov ,1uq-

?bqov nooao* oxiuov 6yto< r«c yav( noinoaa9ai, aianeg xal «V«ru«/Jja«»\

I, 93: tttii ydg yavoi pdXiara nqooixeno, AfoiV, oic ipoi Joxel, rfr paoiXf'ujg atQandg

rijv xaxd fhtXaoauv eyodov evnoQuirfoay rifj xard yr,v ovoay. Plut. Them. 4 halt

den Aigineteukrieg fiir vormarathonisch und richtet gegeu Thuk. eine verfehlte

Polemik. Vgl Bauer, Themistokles 132.

Nach Aristot. 'A9n. 22, 7 soil Themistokles die Athener iiberredet haben, den

100 reichsten Athenern je ein Talent zu einem von ihm nicht angegebenen
'Lwe eke zu leihen, gefiele dann die Verwendung des Geldes, so sollte die Ausgabe

auf Rechnung der Gemeinde gesetzt, andernfalls der Betrag von jenen Burgern
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Archontenja lire des Nikodemos 1 (483/2) an und beschlofs,

einhundcrt Trieren zu erbauen *. Im Herbst 481 warcn dieselben voll-

endet, so dafs die Athener damals angesichts der unraittelbar bevorstehen-

den persischen Invasion mit dem Bau einer weitern Anzahl von Trieren

beginnen konnten 3
. Die neueu attischen Kriegsschiffe vermocbteu sich

wicder cingczugcn werden. Themistokles hiittc untcr dieser Bediugung die Ver-

fiigung iiber das Geld erhalten und von den 100 Biirgern je eine Triere erbauen

lassen. Vgl. Polyain. Strat. 1, 30, G. Dicse Geschichte (nach der die 100 Burger

eiu unglaubliches ltisiko iibernominen hatten) triigt den Charakter eines Strategems,

wie es die Attbidograpben zu erziiblen liebten ; vgl. S. 34, Aum. 2) uod stammt

sicherlich aus einer Atthis (vgl. Wilamowitz, Aristoteles I, 275 und iiber ein iihn-

licbes geheimnisvollcs Vorgebeu des Themistokles : Plut. Them. 2<>; Arist. 22:

Diod. XI, 42; Cic. dc oft*. Ill, 11, 49). Sic ist an sich hbchst unwahrscheinlich

und steht im Widerspruche mit den iiltern Quellen, Hdt. und Tbuk., deneu zufolge

Themistokles unmittclbar die Erbauung von Schiffen beantragte und seinen An-

trag mit den Aiginetenkriege begriindete. Vgl. aucb Plut. Them. 4 (nach Hdt.,

Tbuk. und einer von der Atthis abhangigen Quelle): Nep. Them. 2: ille persuasit

populo, ut ea pccunia classis centum navium aediftcaretur.

1) Vgl. S. 643 Anm.

2) Einhuudert Trieren nach der von Aristot. 'AOn. 22, 7 und (mittelbarj von

Polyain Strat. I, 80, 6 bcuutzten Atthis , ebenso nach Nep. Them. 2 und Plut.

Them. 4, wahrend nach Hdt. VII, 144 (daraus Iustiu II, 12, 12) gleich zweibundert

erbaut wurden. Da die Athener bei Artemision und Salamis 200 Trieren stellten,

so lag die Anuabmc nahc, dais alle zweibundert infolgc des Flottengesetzes erbaut

wurden. Die Zahl der Atthis vcrdient sicherlich den Vorzug (vgl. Wilamowitz,

Aristoteles I, 276), dcnn die Athener verfugten schon bei dem Angriffe auf Aigina

iiber 50 Kriegsschiffe, von dcncn mindestens ein Teil aus Trieren bestand (Tbuk.

I, 14, 3), und aller Wahrscheinlichkeit nach baben sie doch in den Kriegsjahrcn

bis zum Erlafs des Flottengesetzes eine Anzahl von Schiffen erbaut. Bei Arte-

mision erscbienen sic zucrst nur mit 147, spiiter kamcn noch 53 hinzu
v
Ildt. VIII,

14). Teilweisc gehorten wohl letzterc zu den Schiffen, dercn Erbauung im Summer

oder Herbst 481 bcgounen worden war und dereu Ausriistung erst in letzter Stundc

vollendet werden konnte. Im ganzen miissen die Athener im Sommer 480 etwas

mehr als 200 Trieren besessen baben , denn trotz der bei Artemision erlittenen

Verluste (Hdt. VIII, Hi. 18), kampfteu sie doch bei Salamis wicder mit 200 Trieren.

Hdt. VIII, 44 und 46; 61.

3) Hdt. VIII, 144, 11: a'i tft i( to n f > inouidqaur, on'/ i / o .j :> t, out . if

dioy efi avitu rjj 'EkX(tO*t iyivovio. avraf te <f»j ttl vitf toiot sittuvttloioi nQonoirt
-

diiotti ini\Qxoi>, irtQiti; re edte n go a v avn »> yt < a 3 ai. Die Schiffe wurdeu

also erst gegen Herbst 481 vollendet, als die Versammlung der Eidgeuossen die

Beilegung des athcnisch-aigiuctischen Krieges veranlafste. Nach Polyaiu. Strat. 1,

30, 6 und Nep. Them. 2 sollen sie noch gegen die Aigineten verwandt worden

sein. Von den im Herbst 481 begouneneu Schiffsbauten wurdc ohne Zweifel eine

grofsere Anzahl vollendet, da man sic natiirlich so weit als irgend moglich be-

schleunigt haben wird.

In der Krziihlung der Atthis iiber die Erbauung der 100 Trieren

>
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freilich weder an Schnelligkeit mit den phoenikischen zu messen l
, noch

hatten sie bereits vollstandige Verdecke, aber sie waren den alten Pen-

tekonteren und Dieren an Kriegstiichtigkeit weit uberlegen 2
.

Athen entwickelte sich so zu einer hellenischen Seemacht ersten

Ranges, denn bisber vertiigten nur die sicilischen Tyrannen und die

Korkyraier iiber eine Menge Trieren, wahrend die Flotten der Aigineten

und Korinthier zum grofsern Teil aus Fiinfzigruderern bestanden. Ob-

schon der grofsartige Aufschwung der attiscben Marine namentlich die

bcnachbarten Seestiidte vcranlafste, gleichfalls mit dem Trierenbau vor-

zugehen, so konnte sich doch ihre Marine lange nicht mehr mit der

attiscben messen 3
.

Um dieselbe Zeit, als das Flottengesetz zustande kam, wurde Ari-

s t e i d e s , der Rivale des Tbemistokles , durch Ostrakismos ver-

bannt 4
. Es ist nicht unwahrecheinlich, aber nicht uberliefert, dafs seine

durch die 100 reichsten Burger konnte etwas Wahres stecken. Es ist

immerhin moglicb, dafs ibnen der Bau als aufserordentliche Le(i)turgie auferlegt

wurde. Geniigte das Schift, zu dessen Erbaunng sic je ein Talent erhielten, bei

der Pruning den Anforderungen , so wurde es abgenommen , andernfalls war das

Talent zuriickzuzahlen. Die Bemerkung von Wilainowitz, Aristoteles I, 275: „Was
sollten sie in dem Falle mit dem Kriegsschiffe anfangen? Piraten wollten sie doch

nicht werden" geniigt doch nicht, um die Moglichkeit einer solchen Le(i)turgie

abzuweisen. Wer scblecht haute, setzte sich eben eiuem erhehlichen Verluste aus,

und er mochte zusehen, wie er denselben durch moplichste Verwertung des Mate-

rials fur anderweitige Schiffsbauten oder sonstige Zwecke verringern konnte.

1) Hdt. VIII, 10; GO: 92 vgl. VII, 179 ff.

2) Tbuk. I, 14, 3: xal avtni ovnat et/o* (ft« rtriorn xaraarQWfittTtt. Vgl. Plut.

Kim. 12 und dazu Holzapfel, Philol. XLII (1883), 591. — Uber die alteren Kriegs-

schiffe vgl. Bd. P, 447 ff. und iiber die Einricbtung der attiscben Trieren die da-

selbst angefiibrte neuere Litteratur, sowie A. Cartault, La tri&re Ath^nienne,

Paris 1881.

3) Tbuk. I, 14, 3. In der Schlacht bei Salamis hatten die Korinthier nnchet

den Athenern die meisten Trieren, aber nicht mehr als 40. Die Aigineten hatten

30 ihrer besten Schiffe gestellt, jedocb noch andere bemannt , mit denen sie ihre

Insel bewachten. Hdt. VIII, 46. Dafs die eidgenossischc Flotte bei Salamis in

der That bereits fast ganz aus Trieren bestand, folgt daraus, dafs Herodotos in

seiner Erziihlung Trieren und Pentekonteren genau unterscheidet. Von den Kor-

kyraiern waren 60 Trieren in See (Hdt. VII, 168); sie besafcen noch beim Aus-

bruche des peloponnesischen Krieges nachst Athen die grofste Flotte. Thuk. I,

33, 1; vgl. Hdt. VII, 168, 21.

4) Aristot. *//*rr. 22, 8 sagt nach der Erziihlung des Flottengesetzes : aiorga-

x/aSq <f' 4v jovtoif roi( xaigoig l4Qtare(dt)s 6 Avmuaxov reraqtio cf ' itn xare<fe-

(nvto ntivxac tovg ojorgnxtafityovs. uq^ovios 'Y\fn^6ov (481/0) cfief tt
t
v E*Q£ov OTQa-

tetav. Demnach wiirde Aristeides nicht im Archontenjahre des Nikodemos, sondcrn

bereits 484'3 verbannt worden sein, allein dann ware es unerklariich , warum Ari-
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Ostrakisierung mit dem Flottengesetze zusarainenhing. Allerdiugs wird

der Mitbegriinder dea athenischen Seebundes schwerlich die Verstarkung

der maritimen Stellung Athens bekamptt haben, er konnte jedoch in

organisatorischen Fragen und inbezug aut" Mittel und Wege anderer

Meinung als Themistokles gewesen sein Jedentalls erhielt dieser

durch die Verbannung des Kivalen zur Durchliihrung seiner Plane freie

Hand und wurde fur die nachsten Jahre unbestritten der leitende

Staatsmann Athens.

d.

Gegen Hcrbst 481 hatten sich die Heeresmasaen des Konigs in

Kritalla in Kappadokien, dem allgeineinen Sarainelplatze, vereinigt.

Xerxes selbst ubernahm nun die Fuhrung. Er iiberschritt den Halys

und inarschierte nach Sardeis, wo er Winterquartiere bezog *. Die

stoteles die Ostrakisierung des Aristeides nicbt unmittelbar nach der des Xan-

thippos (485/4) vermerkte. Vgl. 22, 6: xai npuiroc aJoiQaxfodi) ttix (rjiaJtr r$c

tvpa>yi<t<K Etlv&innag o IjQftfQoro*. Er fand offenbar in der At this die Notiz fiber

den Ostrakiftmos untcr dem Archouten Nikodemos und zwar nach dem Flotten-

gesetze. Bestatigt wird diese Annahmc durch Plut. Aristeid. 8, wo es heifst:

rgftia tf' Irei, als Xerxes durch Thessalien und Boiotien gegen Attika zog,

•• i/fi'-.oi f. roic utdtaraioi xtiOotior. In dem em rtragrto bei Aristot. a. a. 0.

mufs also, wie Wilamowitz, Aristoteles I, 25 mit Hecht annimmt, ein Fehler stecken,

denn llieron. Abr. 1533 = 484/3: Aristides cum ignominia eicitur bietet in An-

betracht der grofsen Unsicherheit des H. inbezug auf die einzelnen Jahre keine

geuiigende Gewiihr fur die Richtigkeit dieser Datierung. Bei Nepos Arist. 1

:

postquam Xerxes in Graeciam descendit, sexto fere anno quam erat expulsus.

populiscito in patriam restitutio est, ist Icider das Zahlzeichen verschrieben. Vgl.

Loschcke, Jahrb. f. kl. Philol., Bd. CXV (1877), 27 Anm.

1) Gewohnlich (vgl. z. B. Duncker VII6
, 178 ff.; E. Curtius, Gr. Gesch. IP,

36; Beloch, Gr. Gesch. I, 364) wird Aristeides als Gegner der maritimen Ent-

wickelung und darum auch des Flotteugesetzes cbarakterisiert. Grote, Gesch

Griech. IIP. 43 und Ad. Holm, Gr. Gesch. II, 39 beraerken mit Recht, dafs nir-

gends iiberliefcrt ist, dafs Aristeides das Flottengeaetz bekampfte. Was Nep.

Arist. 1 und Plut. Arist. 3 und 7 fiber die Uraacbe des Ostrakismos und deo

Gegensatz zwischen Aristeides und Themistokles sagen, besteht aus Anekdoten und

wertlosen Phrasen. In der 'A&n. stcht die Ostrakisierung des Aristeides in keinem

sacblichen Zusammenhange mit dem Flottengesetze, obwohl zur Andeutung eines

solchen wenige Worte genfigt hatten.

2) Hdt. VII, 20. II. Wclzhofer, Jabrb f. kl. Philol., Bd. CXLV (1892),

S. 14off. bemerkt mit Recht, dafs ein so gewaltiges Heer, wie es Xerxes nach

griecbiBcher Uberlieferung gegen Hellas gefuhrt haben soil, in Sardeis schwerlich

hlttfl iiberwintcrn konnen. Von vornehercin stofst diese Uberlieferung auf Schwie-

rigkeiten, allein man darf auch in der Reaktion gegen dieaelbe nicht zu weit geheo.

Die Grfinde, die W. dafiir anfilhrt, dafs Xerxes nur mit dem gcwohnlichen Heere,
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Flotte soli in Kyrae und Phokaia Uberwintert haben *. Nach seiner

Ankunft in Sardeis sandte Xerxes nach den hellenischen Stadten Boten

ab, um Erde und Wasser als Zeichen der Unterwerfung zu fordern,

sowie Zurustungen zu einer Mahlzeit fur den Konig und sein Heer

anzubefehlen *. Nur nach Sparta und Athen wurden keine Boten ge-

scbickt. Beide Stiidte sollten nicht nur unterworfen, sondern exempla-

risch bestraft werden. In Sparta waren die Boten uberdies ihres Lebens

nicht sicher gewesen s
.

das den Pcrserkonif; auf seinen Ziigen durch das Reich zu begleiteu pflegte, nacli

Sardeis gekommen wfire, dafa er nur Kleinasien hfitte bcBi'chtigen wollen und erst

im Friibjahre 480 auf dem Zuge von Sardeis nach dera Hellespontos den Entschlufs

zur Bestrafung der Athener fafste, sind keineswcgs zwingend und lassen sich leicht

widerlegen.

1) Die an sich wahrscheinliche Nachricht geht nur aufEphoros zuriick. Diod.

XI, 2, 3.

2) Hdt. VII, 32. 118-120. 131.

3) Hdt. VII, 133; vgl. S. 571, Anm. 5. Plut. Them. «i erziihlt bei dieser Ge-

legcnheit die angeblichc, von Themistokles veranlafste Hinrichtung des Dolmetschers

der persischen Botschaft (vgl. S. 571, Anm. 5) und die Geschichte des Arthmios
von Zeleia, der auf Antrag des Themistokles mit Atimie bestraft worden wfire,

weil er medisches Gold nach Hellas gebracht hStte. Der Volksbescblufs gegen

Arthmios, der in cine eherne, auf der Burg aufgestellte Stele eingegraben war,

wird von den Kednern ofter erwahnt. Am genauesten giebt den luhalt Demosth.

g. Phil. Ill, 41 ff. Er lautet: "AqSfnoi Ilv&uyaxroc ZeXeitm orifioc larw (ev. "Aq9-

fiior xrk atiftor etvtti xrX.) xai notefiioc rot> drjiov rot) sl&ijvahoy xai rue av/bt-

/jn/ojv, at'roc *«» yfVof mit der Begriindung on roy XQvoay rev ix -VijdW flq

Ile'Ao * 6vrn<*ov wnyev. Vgl. Demosth. d. f. leg. 271; Deinarch. g. Aristog

24 ff.; Aisch. g Ktes. 258; Harpokr. s. v. «r«/io< (aus Demosthenes); Aristeid.

t'jiip xtoy rtrtttQwy. p. 218; Panath. 190 (A. nabm den Text des Beschlusses aus

Demosthenes, den Namen des Antragstellers aus Plut. vgl. Alfr. Haas, Quibus

fontibus Ael. Aristidcs etc. (Greifswald 1884, Diss.), 51 ff. Es wurde also von den

Athenern gegen Arthmios die Acht ausgesprochen , d. h. er wurde fur vogelfrei

erklart, so dafs ihn jeder, wie Demosthenes bemerkt, ungestraft orgreifen und

toten konnte. Vgl. H. Swob o da, Arthmios von Z e 1 e i a , Archaeol epigr. Mitteil.

aus Osterr. XVI, S. 55. Diese Acht sollte zugleich fur das ganze Gebiet des attischen

Bundes gelten. Daraus ergiebt sich, wie schon Grote, Gesch. Gr. Ill*, 209 und

Oncken, Athen und Hellas I, 1 18 ff. bemerkt haben, dafs der Beschlufs in dieZeit des

attischen Seebundes gehort Nach Krateros (vgl. iiber denselben S. 56, Anm. 1)

in dem von Wilamowitz, Coniectanea (Ind. Schol. Gottingen 1884), p. 20 an das

Licht gezogenen Schol. zu Aristeid. Panath., p. 190 steht es ferner fest, dafs Ki-
rn on der Antragsteller des Volksbeschlusses war. Grote und Oncken setzen den

Beschlufs in die Anfange des delisch- attischen Bundes, Ad. Bauer, Literar. und

hist. Forsch. zu Aristot. 'A&n (Munchen 1891), S. 74. 90. 137 kommt auf die Zeit

zwischen 465/4 und 462/1, Swoboda a. a O., S. 68 auf 454/449. Arthmios war nach

Aischin. g Ktes. 258 athenischcr Proxenos, seine Vaterstadt Zeleia gehorte nach

CIA. I, 228. 239 zum attischen Bunde. Da nun die athenische Volksversamm-
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Nun wurden auch in Hellas Schritte zur gemeinsamen Vertei-

digung gethan. Im Herbat 481 versammelten sich auf Anregung

Athens, aber gewifs auf Einladung Spartas >, bevollmachtigte Abge-
ordnete (jiQdpovloi) der „gut gesinnten" Staaten beim Heiligtume

des Poseidon auf dem Isthmos und verbanden sich zu einer „Eid-

genossenschaft" gegen die Perser*. Sie schwuren einen Eid, dafs sie

die hellenischen Staaten, welche, ohne dazu gezwungen zu sein, sich

den Persern unterworfen batten, nach gliicklicher Beendigung des Krie-

ges dem delphischen Gotte „ zehnten", d. h. sie vernichten und den

Zehnten der ganzen, als Beute behandelten Stadt oder staatlichen Ge-

meinschaft dem delphischen Gotte weihen wurden 3
. Mitglieder

lung den Burger einer Bundesstadt fur das ganze Gebiet des Bundes in die Acbt

erklart, so fallt der Beschlufs in die Zeit, wo die delische Bundessynode bereits

ihre Bedeutung verloren und die Umwandelung des Bundes in ein attiscbes Reich

sich im wesentlicbeu vollzogen batte. Auf die Zeit des ersten peloponnesisch-

attischen Krieges und zugleich einer Bedrangnis der Perser durch die Athener

weist der Umstand hin, dafs Arthmios das Geld nach der Peloponnesos brachte,

Kimon kehrte aber erst nach der Schlacht bei Tanagra aus der Verbannung zu-

nick, folglich lassen sich die zeitlichen Grenzen zwischen 657 und 550 bestimmen.

Die Sendung des Arthmios hiingt also wohl mit der Mission des Megabazos nach

Sparta zusammen. Vgl. Thuk. I, 109.

1) Hdt. VII, 139: avxol ovroi (die Athener) «j<rov ot tneyeiQante xxX. Uber

die Unthatigkeit der Lakedaimonier Thuk. I, 69, 2: to* re ynq Mitfoy aixol Uft»

(x ntQtxuov yfc nQottqov in\ tijV n$Xo7i6yyrjooy iX&ovta ij to nag' vutoy a'|A*

nQoanayrijotn xrX.

2) Hdt. VII, 145: ovXX$yofitvo»v o*k toivxo xtSy ntoi rijv 'EXXttda (TAXryur

TtiSv) ret afitivta opooyeovitoy xtX. VII, 132; VII, 148: ol di avyttfioxm EXXr^vntv

4ni Tf5 iUoofl xtX. Was die Zeit betrifit, so erhielt die Versammlung bald each

ihrem Zusammentritte die Nachricht, dafs Xerxes mit dem persischen Heere in

Sardeis angekommen ware (Hdt. VII, 145, 9). Ebendaselbst trafen den Konig die

von dem Kongresse abgesandten Kundschafler. Hdt. VII, 146.

3) Hdt. VII, 132, 6: to dX Sqxm tide elxt, beoi Mqcq idoaav atp4aS avxovt

"EXXqyes idnt( /u»j dynyxao94ytt{ , xaxaaxayxwy atpi ev xtav nQtjyfjtdxnv , xovxov;

dexaxcvaai t<p 4v JeXtpotoi &t£. Uber die Bedeutung von dexaxsvuv: Di-

dymos bei Harpokr. v. dexaxevtty. Vgl. E. Curtius, Uber den Zehnten, Berlin

1885 und namentlich W. Dittenberger , Observationes de Herodoti loco ad anti-

quitates sacras spectante, Ind. Bchol. Halle 1891. Dafs dieser Eid gleich nach der

Konstituierung des Bundes geschworen wurde, ist freilich nicht sicher, die be-

stimmte Fassung oaoi tdoaav weist vielmehr auf einen spatern Zeitpunkt hin.

Herodotos zahlt die Thesaaler, Doloper, Ainianen, Perrhaiber, Lokrer, Magneten,

Malier, Phthioten , Thebaner und iibrigen Boioter mit Ausnahme der Plataier

und Thespier als diejenigen auf, welche die Zeichen der Unterwerfung gegebeu

batten, und sagt dann ini xoi'xmoi ol "EXXipts Cxuftov Sgxioy xxX. Danach wurde

der Eid erst nach der Schlacht bei Thennopylai geschworen worden sein (vgl

Hdt. VII, 203, 2; VIII, 1, 11). Wahrscheinlich richtete er sich aber allgemein,
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§ 21. Der Kriegszug des Xerxes. 655

der Eidgenossenschaft waren nach der Inschrift auf dem ehernen

Schlangengewinde des delphischen Weihgeschenkes folgende 3 1 Staaten

:

Lakedaimonier
,

Athener, Korinthier, Tegeaten, Sikyonier, Aigineten,

Megarier, Epidaurier, Orchomenier, Phliasier, Troizenier, Hermioneer,

Tirynthier, Plataier, Thespier, Mykcnaier, Kei'er, Malier, Tenier, Naxier,

Eretrier, Chalkidier, Styreer, Eleier, Poteidaiaten
,

Leukadier, Anak-

torier
,
Kythnier

,
Siphnier

,
Amprakioten

,
Lepreaten *. Doch waren

ohne Nennuug der Namen, gegen die nrfKovxes iiberhaupt. Spttter wurde er von

den Feinden der Thcbaner besonders gegen diese zugespitzt. Vgl. Xen. Hell. VI,

5, 35: vvy iXnli to ndXai keyoftetov (?tx«Tev9r}vm Qqpaiovc, vgl. VI, 3, 20; Polyb.

IX, 39. Zur Ausfiihruug dieses Beschlusses, woran noch nach der Scblacbt bei

Mykale (Hdt. IX, 166) gedacht wurde, kam es deshalb nicht, weil eioerseita bei

den meisten das f*n dvayxaofrivxes schwer zu erweisen war, und anderseits nach

der Beendigang des Krieges andere politische Fragen in den Vordergrund traten.

Uberdies wiirde derVersuch, den Beschlufs auszufiihren, auf die grofsteu Schwie-

rigkeiten gestofsen sein und ganz Hellas in unabsehbarc Wirren gestUrzt haben,

da sich so viele Staaten unterworfen hatten. An der Geschichtlichkeit dieses

Eides ist trotzdem nicht mit N. Wccklein, Trad. d. Perserkr. 68 zu zweifeln. Er

charakterisiert gerade trefiend die Stimmung. Etwas anderes ist allerdings der

von Theopompos, Frgm. 167, Miiller I, 306 als athenische Erfindung bezeichnete

Eid, den die Hellenen vor der Schlacht bei Plataiai auf dem Isthmos oder auf

dem Schlachtfclde selbst geschworen haben solleu. Die dem attischen Waffeneide

nachgeahmte Formel dieses Schwurs findet sich iibcreinstimmeud bei Lykurg. g.

Leokr. 81 und Diod. XI, 29, 3. Nur fehlt bei Diod. der Passus : „ j«( eft r« ?ttQ~

paqov nQoeXofieyat (nolew) anaoag dtxarei'ota". Ephoros liefs ihn fort, weil er den

Inhalt des herodotischen Eides bildete, iiber den er bereits vorher (XI, 3, 2) be-

richtet hatte. Die Bestimmung: „ovfe(i{av rtSy a'ytoyiattjjs'yuv nokewv avamarov

notnou" hat sichtlich Bezug auf Plataiai (Tuk. Ill, 68) und die von den Korin-

thiern beabsichtigte Zerstbrung Athens (Xen. Hell. II, 2, 19).

1) Uber die Inschrift vgl. S. 600, Anm. 3. Der Hauptsache nach dieselben

Namen enthielt auch die Inschrift der gleichfalls von den Eidgenossen zu Olympia

errichteten Zeusstatue (Hdt. IX, 81), wie die Kopie bei Paus. V, 23, 1 zeigt, wo
die Thespier, Eretrier, Leukadier und Siphnier fehlen. Dem Pausanias lag viel-

leicht eine luckenhafte Abschrift Polemons vor. Vgl. Wilaraowitz, Hermes XII,

346, Anm. 29. Hypothesen uber das Verhaltnis beider Inschriften , die Ab-

weichungen von der delphischen Reihenfolge in der Kopie des Pausanias und Uber

die Redaktion der Liste bei Ad. Bauer, Wien. Stud. IX (1887), 223 ff. und

Alfr. v. Domaszewski, fleidelberger Jahrb. I (1891) 181 ff. Es ist bezeichnend,

dais gerade die fiinf westlichen, dem hellenischen Festlande am nachsten gelegenen

Kykladen (Keos, Kythnos
,
Seriphos

,
Siphnos ,

Melos) sich den Eidgenossen an-

schlossen. Warum die Seriphier, welche die Zeichen der Unterwerfung verwei-

gerten und bei Salamis mitfochten (Hdt. VIII, 46. 48), nicht auf dem Weihgeschenke

verzeichnet wurden, ist unbekannt. Die Tenier hatten sich zwar unterworfen, aber

den Eidgenossen bei Salamis einen wichtigen Dienst geleistet (Hdt. VIII, 82).

Auch die Naxier hatten die Zeichen der Unterwerfung gegebeu, aber ihre Trieren,

die zur kbniglichen Flotte stofsen sollten, schlossen sich auf Veranlassung des De-

mokritos der hellenischen Flotte an. Vgl. S. 576, Anm. 1.
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keineswegs Bevollmachtigte von alien diesen Staaten auf dera Istbmos

anwescnd », wahrend anderseite mehrere arkadische Staaten, namentlich

die Mantineer, am Freiheitekampfe teilnahmen, ohne in der Weihin-

schrift genannt zu werden *.

Die Abgeordneten beschlossen vor alien Dingen die Feindschaften

auszugleichen und die Fehden beizulegen, in welche einige Eidgenossen,

besondcrs die Athener und Aigineten, mit einander verwickelt waren

Dann beriet die Versammlung uber die Hegemonic Der Oberbefehl

iibcr das Bundesheer wurde den Lakedaimoniern tibertragen, die zu

Lande unter den Eidgenosscn die grofste Macht hatten 4 und bereite

die Hegemonie iiber cinen grofsen Teil derselben besafsen. Auch be-

anspruchten die spartanisehen Konige als rechtmafsige Nacbfolger Aga-

memnons die Heerfiihrung als ihr unantastbares Recht b
. Auf die Fiih-

rung zur See machten die Athener Anspruche geltend. Da aber die

Verbtindeten erklarten, dafs sie unter keinen Umstanden ihrer Fiihrung

folgen wiirden, so gaben sie nach, um nicht die Aufstellung der

Bundesflotte Uberhaupt in Frage zu stellen. Sparta erhielt demnach auch

den Oberbefehl zur See e
. Inbezug auf die zum Bundesheere und zur

1) Es fehlten sicher die Naxier und Tonier, welche sich dem Konige unter-

worfen batten, ebenso die Potcidaiaten, welche erst nach der Schlacht bei Salaxnis

von den Persern abfiolen. Vgl. Hdt. VII, 123; VIII, 126-129; IX, 28. 31.

2) Die Mantineer fochten init 500 Hopliteu bei Thermopylai mit und standen

zur Zeit der Schlacbt bei Salamis mit ihrem ganzen Heerbaune auf dem Isthmos.

Zur Schlacht bei Plataiai kamen sie frcilich zu spat, ebenso die Eleier. Hdt. VII,

202; VIII, 72; IX, 77. Auch die ubrigcn arkadischen Staaten waren an dem

Thermopylenkampfe mit 1000 Hopliten beteiligt und hatten ihr gesamtes Aufgcbot

zur Verteidigung des Isthmos gestcllt. Hdt. a. a. 0. Uber die rerschiedene Be-

handlung der Arkader und Eleier bei der Redaktion des Naraensverzeichuisses der

Inschrift vgl. Busolt, Die Lakedaimonier 1 , 391 ff. uod Domaazewski a. a. 0. 184

200 Hopliten der Paleer bei Plataiai nach Hdt. IX, 28.

3) Hdt. VII, 145: it>9ai>ta idoxte puvXtvopt'roiai nvroiat nQtStor plr /W.uc
'"

rtov navrtoy xaTttXXdooto&ai rd( it tx&(ta( xai roi>( x«r* a'XXtjXov( iortas noXf'

ftov( xiX. Fur die Richtigkeit der an sich nicht unwahrscheinlichen Aogabe bei

Plut. Them. 6, dafs Themistokles der Urheber dieses heilsamen Be-

schlusses war, bietet die Quelle keine geniigende* Gewiihr. Plutarchos fiigt

hinzu: ng6( o xai XtiXitov rov 'AQxaftt (MtXtaxa awnywrianadm Xiyovai. Das ist

gewifs blofse Mache, da der Tegeate Cheileos aus Hdt. IX, 9 bekannt war, wo er

das Ililfegesuch der Athener vor der Schlacht bei Plataiai eifrig beftirwortete

Uber einc ahnlichc Mache vgl. S. 571, Anm. 5.

4) Thuk I, 18, 2: ol Aaxtdaiuovioi tut* (vfinoXefirtadvrtJV EXXtjVtov riyijCatta

tvytiftci nQot'/ovtcs. Vgl. I, 9, 2.

5) Hdt. VII. 159; vgl. Bd. P, 191.

6) Hdt. VIII, 2; vgl. VII, 161. Den lebhaftesten Widerspruch werden natur-

licb die Aigineten, Korinthier und andere durch die neue Marine Athens am
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Bundesflotte zu stellenden Kontingente gelobten die Eidgenossen wohl

nur im allgemeinen, aich nach beaten Kraften am Kampfe zu betei-

ligen. Zur Beatreitung gemeinsamer Auagaben entrichteten sie an die

Lakedaimonier eine Kriegaateuer K

Auf die Nachricht, dafa Xerxea in Sardeia angelangt ware, aandten

die Eidgeno88en Kund8chafter dahin ab, und zugleich acbickten aie Ge-
aandte an die Argeier, die Kreter, Korkyraier und an den

ayrakuaaniachen Herracher Gelon, urn aie zum Anachluaae an die Eid-

genoaaenachaft zu bewegen. Die Kundacbafter wurden ergriffen, aber

vom K6nige entlaaaen, nachdem er aie im ganzen Lager hatte herum-

fuhren laaaen *. Uber die Starke dea bei Sardeia veraammelten Heerea

erhielten daher die Eidgenoaaen aichere Nacbricbten. Weniger erreicbten

aie durch ihre Ge8andtachaften.

Von den Argeiern horte Herodotos, dafa aie von Anfang an liber

die gegen Hellas gerichteten Anatalten dea Kdnigs unterricbtet gewesen

waren und darum nach Delphi geachickt h&tten, um anzufragen, wie

aie aicb in dem bevoratehenden Kriege zu verhalten hatten. Die Pythia

hatte ihnen den Rat gegeben, in zuwartend abwehrender Stellung neutral

zu bleiben. Trotzdem waren 8ie zum Anachlusse an die Eidgeno8sen-

achaft unter der Bedingung bereit geweaen, dafa ihnen die Spartaner

einen 3Qjahrigen Frieden und den gleichen Anteil an der Hegemonie

gew&hrten, die ihnen von Rechts wegen ganz allein zuk&me. Die spar-

tanischen Abgeaandten hatten erklart, die Forderung eines Friedena

wollten aie der Volkaveraammlung vorlegen, inbezug auf die Ftihrung

waren sie bereit, dem argeiischen Konige gleiches Stimmrecht mit jedem

ihrer beiden Konige zu gewfthren. Sparta hatte dann aber noch immer

den Vorrang gehabt, und man h&tte lieber unter die Herrachaft der

Barbaren kommen, ala den Lakedaimoniern in etwaa nacbgeben wollen s
.

meisten bedrohten oder auf sie eifersiichtigen Staaten erhoben haben. Nach Plut.

Them. 7 erklarten die Athene r, dafs sie andern nicht folgen wollten, woranf

Themistokles, die Gefahr erkennend, eioerseits selbst daa Kommando an Eurybiades

abtrat, anderseits seine Mitburger begutigte. Im besten Falle war der Aator

dieser Version Ephoros (Albracht a. a. O. 22 ff.; Mohr a. a. 0. 28); historischen

Wert hat sie nicht. Vgl. Bauer, Themistokles 142.

1) Plut. Arist. 24: ol S"'F.XXnyes itiXovv /ue'v r»r« xeti Aaxed aipovimv
fiyovftiyatv tiitotpoQav tig toV noXt/nov xiA. Uber IOA. 69 vgl. S. 601,

Anm. 3.

2) Hdt. V1T, 145 ff.

3) Hdt. VII, 148-149. Uber das hochst fragliche Zugestftndnis der Spar-

taner vgl. die Ausfuhrungen A. Kagis, Krit. Gesch. des apart. Staates, Jahrb. f.

kl. Philol. Supplbd. VI (1872/3), 448, 1; uber die legendarischen Anspruche der

Bmolt, Oriechische OeicbichU. II. «. Aufl. 42
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In Hellas herrschte dagegen die Anaicht, dafs die Argeier dieae For-

derung nur gestellt hatten, urn unter einem guten Vorwande den An-

schlufs an die Eidgenoesenschaft abzulehnen, da sie sehr wohl gewufst

batten, dafs die Lakedaimonier rait ihnen die Hegemonie keinesfalla

teilen wtirden l
. Man erzahlte von einer Botechaft, die Xerxes vorher

mit der Aufforderung zur Neutralist an die Argeier geschickt hltte,

und wies auf die argeiiache Geeandtschaft hin, welche spaterhin gleich-

zeitig mit der athenischen unter Kallias in Susa erschienen ware, uro

bei Artaxerxes anzufragen , ob die mit seinem Vater geschiossene

Freundacbaft noch bestande, was der Konig bejaht hJttte*. Herodotos

erklart, dafB er weder Uber die Botechaft des Xerxes, noch ttber die

argeiische Gesandtschaft etwas Bestiramtes zu sagen vermoge, and meint,

es thftte jeder am beaten, vor seiner eigenen Thttre zu kehren 3
. Die

Argeier waren noch nicht die Schlimmsten gewesen*, wenngleich, um
es frei herauazusagen, sie zu den medisch Gesinnten gehort hatten s

.

Auch die Kreter lehnten die Beteiligung am Freiheitakampfe ab*.

Ebenso wenig brachten die an Gelon abgeordneten Botschafter eine be-

friedigende Antwort zurttck. Denn dieser war selbst mit Ruetungen

bescliaftigt, um einen unmittelbar bevorstehenden Angriff der Karthager

abzuwehren 7
. Die Korkyraier versprachen zwar Hilfe zu leisten , be-

schlossen aber, getreu ihrem alten Grundsatzc moglichster Zuruckhaltung

eine abwartende Haltung zu beobachten und sich nach jeder Seite hin

Argeier vgl. Busolt, Die Lakedaimonier I, 51 ff. 398. Ephoros (Diod. XT, 3, 4—5)

hat den Bericht Herodots zur Erzielung grofseren Effekts willkurlich umgestaltet.

Vgl. Ad. Bauer, Jahrb. f. kl. Phil. Sapplbd. X (1878/9), 295. Vgl. uber den

atXtve der Argeier Bd. F, 625.

1) Hdt VII, 150, 16 ff.

2) Hdt. VII, 151 ; Naheres § 18.

3) Hdt VII, 152.

4) Herodotoa sucht offonbar mit Riicksicht auf die freundschaftlichen Be-

ziehungen, welche zu seiner Zeit zwischen Argos und Athen bestanden , die Ar-

geier moglichst zu entschuldigen. Vgl Grote, Gesch. Gr. HP, 53; Bauer, The-

mistoklcs 17. Die Polemik Plutarchs ntQi 'Hq. xax. 28, p. 873, welcher die ar-

geiische Relation acceptiert, ist ohne Wert.

5) Hdt. VIII, 73, 16. ti di ikev9iQ(a( ${$ori eln$iy, Ix tod ftiaov xaxrptn*

ifujtttor. Vgl. IX, 12. Vgl. Herbst, Zur Gesch. der auswartigen Politik Sparta*

im Zeitalter des Pelop. Krieges (Leipzig 1853) 40 ff.

6) Hdt. VII, 169. Der delphische Spruch, auf den sich die Kreter berieben.

ist schon des iambischen Trimeters wegen verdachtig. Er scheint in Kreta nach-

traglich zur Entschuldigung erdichtet worden zu sein. Vgl. R. Pomtow, Quaest.

de oraculis caput selectum (Berlin. Diss. 1881) 24.

7) Vgl. § 22.
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§ 21. Der Kriegszug des Xerxes.

freie Hand zu halten *. Sie liefsen erst urn die Zeit, als die Etesien

zu weben begannen, gegen Ende Juli, eine Flotte von sechzig Trieren

in See gehen, welche sich bei Pylos und Tainaron aufhielt, ohne tiber

das Vorgebirge hinauszukommen. Gegen die Vorwiirfe der Eidgenossen

utschuldigten sie rich daniit, dafs es ibnen der Etesien wegen unmog-

iich gewesen ware, das Vorgebirge Malea zu umschiffen. Sie sollen

aber die Sache der Eidgenossen als eine verlorene betracbtet baben *.

In der Tbat scbienen die Aussichten ftir die Eidgenossen
wenig hoffnungsvoll zu sein, und viele teilten die Auffassung der Kor-

kyraier. Denn die grofse Mebrheit der Hellenen wollte am Kriege

nicht teilnehmen und Leben und Eigentum durcb rechtzeitige Unter-

werfting sichern 3
. Unter den grofsen Gescblechtern waren nicbt wenige

raedisch gesinnt. Wie die Aleuaden mit persiscber Hilfe die Herrschaft

uber ganz Tbessalien zu erlangen tracbteten 4
, so scblofs sich auch die

thebanische Oligarchic, an deren Spitze Attaginos und Timagenidas

atanden, den Persern an, weil sie unter deren Oberhoheit ihr tyranni-

sches Regiment besser behaupten zu konnen hoffte 6
. Auch die zahl-

1) Hdt. VII, 168. Uber die Politik der Korkyraier vgl. Thuk. I, 32, 4: n

Soxovoa tjudtv ugdrtgov o<u<pooovvt} , to iv dXXoigla £vfif*ax(q rjj tov niXac

P>*ifig {vyxtvdwevetv xiX.

2) Hdt. VII, 168, 15 ff.

3) Hdt. VU, 138: oV ftev ydg avrdiv ddvrtg ynv xai vdiog To) tli(ta$ $l/ov

&aoao$ oj( ovdiv ntioo/usyoi a/apt riQog rot? fiaQpaQov o'i dk ov dovrtg iv dtiiiaxi

ptyuXia xtniGiaaav, are ovre vte&v iovoitov iv rjj 'EXXddi doiSfiov d£iofddxa>v di-

*ia&tu rov iniLvra, ovte flovXoLtivtov tojv noXXoiv avtanreodat tov noXiitov
, it*}di-

\orttav di tiqo&v(Atac. Thuk. Ill, 56, 5: iv xmooig otg anaviov i\v raiv EXXijvtov

dgtr^v Ttf Eiotov dwdttet avuT«Eao&ai xtX. Die Redner des 4. Jahrhunderts

nihmten natiirlich die allgemeine patriotische Begeisterung und Opferwilligkeit

iener Zeit im Gegensatze zu der ihrigen. Demosth. g. Phil. Ill, 36ff. Vgl. Diod.

XI. 3, 5 (Ephoros).

4) S. 635, Anm. 1.

5) Hdt. IX, 86: rove iu)d(oavTag
y
iv nQuiroioi di adrdiv Tiittiytvidnv xai 'Ana-

yirov, 04 nQxnyirat dvd notorovg qoav. Vgl. IX, 16; Thuk. Ill, 62, 3: dvvaart(a

iiiiyuv dvdgoiv c?/c rd nodyfAara. xai ovtoi id(ag dwutteti iXnfoavrtg hi tuiXXov

"XWtiv, (i rd tov Mydov xoartjoeit, xari/ovreg layvi to 7iXi]9og inrjydyovTo avrov.

Auf Thuk. geht Pans. IX, 9, 2, auf Hdt. und Thuk. Plut. Arist. 18 zuruck.

Plut. ntgi 'Hq. xax. 31, p. 864: Jnitdgaxog 6 Inaqrid Jug did 1-ivlav tt>vovg ojv

Atittytinp rep nqosoxwi Tijg dXiyaoxiag, dttrtgd(aro (fiXov fiaoiXtojg ysviodai xai

Uvov, Diese Nachricht stammt gewifs aus den in diesem Abschnitte mehrfach

citierten Boiotika des Boioters Aristophanes (Muller, F. H. Gr. IV, 338); die ge-

ringe Zuverlassigkeit dieser monographischen Litteratur macht sie zweifelhaft.

' ber die Haltung Thebens vgl. N. Wecklein , Trad. d. Perserkr. 68 ; Moritz

Muller, Gesch. Thebens 28 ff. — Die thebanische Oligarchic suchte ahnlich wie

darnals an Persien, spater einen Ruckhalt an Sparta. Es kam ihr mehr auf die Er-

42»
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reichen Exulanten, vor alien die Peisistratiden und Demaratos,

konnten mit ihrer Landeskenntnis und ihren in der Heim.it gebliebenen

Anbangern und Freunden den Persern gefahrliche Dienste leisten. Die

Athener erliefsen im Fruhsommer 480 (im Arcbontenjahre des

Hypsichides) eine Amnestie, welche den in Atimie Verfallenen die

biirgerlicben Rechte wiedergab und den Verbannten die Heimkehr ge-

stattete. Ausgenommen waren nur diejenigen, deren Kamen auf Saulen

eingegraben waren, ferner die vom Areopag, den Epheten und vom

Prytaneion aus wegen Mord, Totechlag und Tyrannis Verurteilten.

Die Ostrakisierten, namentlicb Aristeides und Xanthippos, durtten also

beimkebren und mit voller burgerlicber Berecbtigung an der Vertei-

digung des Vaterlandes teilnebmen, wahrend die Peisistratiden und die

im Jabre 506 geachteten Oligarcben in der Verbannung bleiben mufs-

ten l
. Fur die Zukuntt wurde die Bestimmung getroffen , dafe die

haltung ihres Regiments, ab auf die Autonomic der Stadt an. VgL Xen. Bell.

Y, 2, 25. Ein Vorfahr des Fiihrers der Oligarchen im Jahre 383 war vennutlich

der Befehbhaber des thebanischen Kontingents bei Thermopylai. Hi: V 11.

205. 233.

1) Eine Amnestie zur Zeit der Perserkriege bexeugt Andokid. Myster. 107 ff.:

iysuioay rod( re y tt yortaf xai adecao&tu xai rotx uifuovf inttiuovf ?iG»»~ccri xta

x i» i,y jr,r it aui^giar xai roi'( xtrtfi'roti 7iotr,cao9at ni. Ferner heifst es in dem

ebenda § 77 erhaltenen Psephisma des Patrokleides aus der Zeit der Belagernng

Athens durch Lysandros: t^fjtffaaa&ai rot dijfior <if(>i uir rvr dXl*rr nnuw)
rat'rd Uticq ere *

t
v rd Mijducd xai evrfjpej'xer l-i9r

t
rafoi{ en\ to auntor. Aus diesem

Psephisma ergeben sich die Ausnahmen von der Amnestie. Vgl. dazu die Aus-

fubrungen J. M. Stahls, Rhein. Mus. XLVI (1891), 253 ff. Vom Prytaneion aus

waren Kylon, dessen Bruder and deren Xachkommen verurteilt worden. Vgl.

S. 159, Anm. 1 auf S. 160 und S. 208, Anm. 6. Auf einer ehernen Saule waren

die Namen der Peisistratiden und der Anhauger des Isagoras eingegraben , welcbe

mit Kleomenes Eleusis besetzt hatten. Vgl. S. 398 und 443, Anm. 1. Im pcr-

sischen Imager befand sich Jtxaioe 6 0eoxvo*eo;, drf^ 'j4dr,vaios qvyds. Hdt. VIII,

65. — Aristot l49n. 22, 8 sagt: reraqry (rpir^i TgL S. 651, Anm. 4) eret xati-

dilarro ndrra; top; uiarQaxta/ifTovs, a Q / otr oc */f<f or , did r^r Zf o-oi eroa-

teiav. Man konnte daher annehmen, dafs nur die Ostrakisierten zuruckgerufen

wurden. Allein diese Angabe des Aristoteles knupft unmittelbar an den Ostra-

kismos des Aristeides an und steht in enger Beziehung zu den rorangegangenen

Mitteilungen iiber die Anwendung dieser Institution. A. wollte nur angeben, bei

welcher Gelegenheit die vorher berichteten Verbannungen durch den Ostrakismos

wieder aufgehoben wurden. Vgl. J. M. Stahl, Rhein. Mus. XLVI (1891), 483.

Diese ausschliefsliche Beriicksichtigung der durch Ostrakismos Verbannten fand

A. wohl bereits in der von ihm benutzten At this, denn auch bei Plut. Them. 11

heifst es, dafs Themistokles, da er bemerkte, dafs die Burger sich nach Aristeides

sehnten und zugleich fiirchteten, dafs er aus Groll sich den Persern anschliefseu

konnte, yQaqti ttfcfioua , roif ini X9° rt
l
) ut$tarv5oir itfirni xartX&vvoi Ttffdtifw

xni Xe'yur rd piXnara ir, 'EXXddt ptrd rear aXXtrr noXtrtSr. Der Zusatz ini
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durch 08traki8mos Verbannten bei Strafe sofortiger Atimie sich nicbt

diesseits des geraistischen und skyllaeischen Vorgebirges aufhalten

sollten *.

Die Athener bildeten mit den Staaten des peloponnesischen Bundes

den Kern der Eidgenossenschaft, aber aucb unter diesen zeigten viele

Arkader und die Eleier keinen besondern Eifer. Von den iibrigcn

Peloponnesiern blieben die Achaier passiv, sie waren jedoch geneigt,

sich den Persern zu unterwerfen *, uro nicht zum Eintritt in den lake-

daimonischen Bund gezwungen zu werden. Bedenklicher war die zweifel-

hafte Haltung der Argeier, durch die der Rticken des helleniscben

Heerea bedroht werden konnte 8
. Unter diesen Umstanden ist es be-

greiflich, dafs die delpbische Priesterschaft die Lage fur eine ver-

zweifelte bielt und denjenigen, die den Gott befragten, Unheil ver-

kundende Orakel erteilte, welche wesentlich zur Verbreitung einer ge-

drlickten Stimmung in den glaubigen Volksmassen beitragen mufsten *.

feblt dagegen Aristeid. 8: TQ(ry o*' Ire* Ettfov <fi« QtrraXitti xai Bottoxtat iXttv-

vorroe in\ rfc lATTixn? Xvoavtes rdy v6finv i^xftaayro rolf [utdeaxwoi xa&otov.

Ebenso Aristeid. vxtiq rwV rtrr., p. 248. Von den Ostrakisierten ist der ehe-

mab'ge Fiihrer der Tyrannenfreunde
,
Hipparchos, des Cbarraos Sohn,

wahrecheintich nicht zuruckgekehrt. Jedenfalls wurde er nach dem Kriege als

Verrater abwesend znm Tode verurteilt, seine anf der Burg befindliche Statue ein-

geschmolzen und aus dem Metalle derselben eine Tafel hergestellt, auf der die

Namen der ttXir^Qun und itQodotxu verzeichnet werden sollten. Lykurg. g. Leokr.

117. Vgl. S. 398, Anm. 2.

1) Aristot. U&n. 22, 8: xal to Xotnov uqioxxv role otrtQax^outfott ivroe rtQtu-

mov xal IxvXXaiov xuroixeiv q tirifiovt elvai xu&dnaE. Aber Philochoros (Frgm.

79 b) im Lex. Cantab. (Nauck, Lex. Vind.
, p. 354") sagt : j* »j imfiatyoyitt ivrdg

rtQtuoiov top Et'jioixts axQtoxijQlov. Wahrscheinlich ist in der 'Aiht. vor xaxoutefy

ein f*n ausgefallen. Vgl. Kaibel, Stil und Text der 'A&n. 177. Allerdings wiirde

eine Bestimmung, dafs die Ostrakisierten westlich von Geraistos und dem Skyl-

laion sich aufhalten sollten, insofern verstandlich sein und sogar gut zu den da-

maligen Verhaltnissen passen, als ihnen dadurch die Verbindung mit Persien ab-

geschnitten wurde (vgl. Wilamowitz, Aristoteles I, 114), allein ebenso grofs war

doch die Gefahr, dafs sie in der Nahe der Stadt und mit ihren Parteigenossen in

Verbindung blieben. War bisher den vom Ostrakismos Betroffenen nur geboten,

Attika zu verlassen, so wurde nun auch eine bestimmte Grenze der Entfernung

festgesetzt. Geraistos und das Skyllaion bilden mit dem Vorgebirge Sunion drei

Punkte, die in einer geraden Linie liegen, welche die Einfahrt in den saronischen und

euboeischen Golf abschneidet. Themistokles hielt sich als Ostrakisierter in Argos

auf, biupoatov di xal xf,v SXXqv n$Xon6vrtiooy (Thuk. I, 139), er blieb also aufser-

halb der Linie. Kimon ging nach der Cherronesos (Andokid. Ill, 3), Hyperbolos

nach Samoa (Thuk. VIII, 73).

2) Hdt. VIII, 73.

3) Vgl. Hdt. IX, 12.

4) Dahin gehoren Tor allem die beiden den Athenern erteilten Orakel bei Hdt.
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Delphi wurde erst etwas patriotischer and begann mit aller Voreicht

einziL-chweiiken, als es aich zeigte, dais die Eidgenosseu entschloeeen

Widerstand leisten wiirden *.

e.

Mit dem Eintritte des Frublings 480 brach Xerxes mit dem Heere

von Sardeis nach dem Hellespontos auf*. Die SchiffbrQcken , welcbe

VU, 140. 141. Auf t. 6 des erstern spielt Aisch. Per*. 84 an. Die Schlufc

des letztern (« Ml lake^c, drtokiif o*h *v xixva yvratxtSy
\ % nov axtdvepirr;

JluixtQOi f, ocriovoijc), welcbe auf den Sieg hinweisen, sind nachtr&glich hinxa-

gekommen, da sie eine Kenntnis von Zeit und Ort der Schlacht verraten , welcbe

die delphischen Priester nicht haben konnten. Schubring, De Cypaelo 62.

N. Wecklein, Trad. d. Perserkr. 31. Unecht scheinen aucb die Verse 1—6 and

9 zu sein. Hendefs, Gubencr Progr. 1882, S. 5ff. Ein vaticininm post eventum

ist anch das angeblich den Spartanern erteilte Orakel bei Hdt. VII, 220, welcbe*

die Niederlage oder den Tod eines Konigs in Aossicbt stellt. Man redigierte wahr-

scheinlich nach dem Kriege in Delphi , wo Herodotos Erkundigungen einzog, dm
Ereignissen entsprechende Orakel (vgl. VII, 178), am die Autoritkt des Gottfo

aufrecbt zu erhalten und richtete sich dabei naturlich nach den Wunscben eir-

flufsreicher Beteiligter. Uber derartige Beeinflussungen des Orakcls vgl. Hdt V.

(53; VI, 66. 75. Jener fur Sparta bestimmte Spruch recbtfertigte die Katastropbe

bei den Thermopylen, welche der 6partanischen Regierung unsweifelhaft schwere

Vorwurfe zuzog. Die Argeier konnten ihr Fernbleiben von der Eid^enossenschaft

mit einem ganz verstaudigen, ihnen nach der Niederlage am Argos-Haine erteiltts

Sprucbe entschuldigeu. Hdt. VIII, 148. Auch die Kreter hatten ein wabrscbeiQ-

lich erdichtetes Orakel bereit. Vgl. S. 658, Anm. 6. Vgl. J. Schubring, D*

Cypselo Corinth, tyr. (Gottingen 1852) 45sqq.; Cron, Die delphischen Sprucbe des

Jahres 480, Augsburgcr Progr. 1863; Benedict, De oraculis ab Herodoto

moratis, Bonn. Diss. 1871 ; J. Rud. Pontow, Quaestionum de oraculis caput

turn, Berlin. Diss. 1881; R. Hendefs, Untersuchungen uber die Echtheit

delphischer Orakel, Guben. Progr. 1882. Ebenso wurden die Sprue

des Bakis und Musaios nach dem Kriege mit einer Menge vaticinia post

bereichert. Hdt. VIII, 77; IX, 43; vgl. VII, 6.

1) Vgl. Hdt. VII, 178 und NSheres bei H. R. Pomtow, Jahrb. f. kl. PhiloL

CXXIX (1884), 253ff.

2) Hdt. VII, 37, 6: nutt rtp ingt naQtoxtvaopivot 6 atgittoc ix xtuv Jir^<a»

tQfiato iktiv is "^vdoy. Uber die Bestimmung des Jahres Clinton F. H. n 1
, *2

Herodotos berichtet uber eine Sonnenfinsternis beim Aufbrucbe des Xerxes. Die

einzige Finstemis, welche in diesen Jahren gegen Friihling in Sardeis beobachttt

werden konnte, war die ringfdrmige am 16. Februar 478. Vgl. Zech , Astroooa
Tntersuchungen uber die wichtigsten Finsternisse, welche von den SchriftsteJlfra

des klassischen Altertoms erwiihnt werden (Leipzig 1853) 39 ff. ; G. Hoftnsan,
Siimtliche bei gneehischen und lateinischen Schriftstellern des Altertums erwikifc
Sonuen- und Moudnnsternissc .Triest 1884 Progr.) 15. Da das Jahr des Xerxa-
zuges ein olympisches Festjahr war (Hdt. VII, 206, 8; VIII, 26, 6; 72, 7 and

uach Thuk. Ill, 8, im vierton Jahre des peloponnesiscben Krieges die Olympien
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die Meerenge von Abydoa nach einem Kuatenvoraprunge zwiachen

Seetoa und Madytos iiberbriickten , waren vom Sturme zeratort, aber

wiederhergestellt worden l
. Das Heer zog nach dem Fluaae Kaikoa,

naherte aich dann dem Meere und achlug die Kttstenstrafse iiber Atar-

neus and Kareno nach Atramytteion ein. Bei Antandroa bog ea rechts

ab ins Binnenland und rlickte, die hochate Erhebung dee Idagebirgea

zur linken lassend, in die Troaa ein 2
. Auf der Statte, die man ala

die Burghohe von Ilion betrachtete, brachte Xerxea ein grofaea Opler

dar. In Abydoa fand er bereits die Flotte vor, ao dais aile8 zuin

UbergaDge vorbereitet werden konnte 5
.

Urn dieselbeZeit zog ein helleniachea Heer nach Theaaalien,
tun die Olympoa-Paaae zu decken 4

. Ala namlich die Theaaaler, welche mit

dem Treiben der Aleuaden nicht einveratanden waren, von dem Auf-

bruche des peraiachen Heere8 hSrten, hatten aie Abgeaandte an den

gefeiert wurdeu, so kann die Chronologic mit Rucksicht auf die Finsternis nicht

geandert werden. Au&erdem steht das Jahr jetzt auch dadurch unverriickbar fest,

daCs die von Hdt. IX , 10 erwfihnte Sonnenfinsterais beim Ruckzuge des Kleom-

brotos vom Isthmos bald nach der Schlacht bei Salamis auf Grund der neuen

beesern Mondtafeln von Hoffmann a. a. 0. berechnet worden ist. Sie fand am
~. Oktober 480 statt. Daraus ergiebt sich, dafs man erst nachtraglich in dem
Streben , aufserordentliche Naturerscheinungen mit den Kriegsereignissen zu ver-

binden, jene ringformigc Sonnennnsternis mit dem Zuge des Xerxes verkntipft hat

.vgl. den analogeu Fall S. 576, Anm. 2). Vgl. Arn. Schaefer, De rerum post

bellutn Persicum in Graecia gest. temp. (Leipzig 1865) 5; N. Wecklein, Trad. d.

Perserkr. lb.

1) Hdt. VII, 33-36. Uber die Brucken vgl. Kraz, Uber die Brucken des

Xerxes, Stuttgart Progr. 1851 ; Schultze, Die Brucken des Xerxes uber den Hellespont.

Zeitschrift f. Gymnasialir. XV (1861), 705 ff.; Pfaff, Die Brucken des Xerxes,

Korrespondenzbl. d. gel. und Realscb. Wurttembergs (I860 190 ff. 209 ff.; Otto

Richter, Jahrb. f. kl. Philol. CI (1870), 446 ff. Der Bruckenbau als Frevel und

Uberhebung iiber die von der Natur und Gottheit gezogenen Schranken aufgefafBt

bei Aisch. Pers. 745 ff. Ahnlich meint Herodotos , dafs Xerxes den Isthmos der

Athos-Halbinsel fieyaXocpQoovvtjs eXvextv durchstochen habe. Uber die Geifselung

des Hellespontos nach der Zerstorung der ersten Briicke und die dabei gesprochenen

Worte, iu denen eine iraniscbe Anschauung steckt, vgl. Duncker IV 4
, 726;

X. Wecklein, Trad. d. Perserkr. 19.

2) Hdt. VII, 42. Denselben Weg zogen spater in entgegengesetzter Richtung

„die Zehntausend". Xen. Anab. VII, 8, 7.

3) Hdt. VII, 43—44. Das von Herodotos beschriebene Opfer auf der Hohe
vou Ilion zeigt iranischen Ritus und gait nicht der ilischen Athena. Duncker IV,

131 ; VII, 202.

4) Hdt. VII, 174: avtti iyerero ij is BtaottXiyv orpartij, flaoiMo( t< fiiXXovros

Jtafiadttv 4c rijy ErQainqf 4x rijc 'Aoiqs xai iovtog ij<fij iy l4pvS<p. Xerxe6 hielt

sich am Hellespontos eineu Monat lang auf. Hdt. VIII, 51.
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j.-rm : «.-i->r. B^r.desrat geschickt and die Eidgenossen aufgefordert , mi:

elnern stirken Heere den Zugang zu ihrem Lande zu decken , wok-:

ae Beistand zu leUten versprachen. Andernfalls waxen sie, fern v.-:.

dem ubrigen Hellas und sich selbst uberlassen, genotigt, rich den Per-

sern za unterwerfeiL Infolge dieser Vorstellungen beachlofe der Ben

desrat die Olympos Linie zu verteidigen l
. Zehntausend Hopliten war-

den eingeschiJft und durch den Euripos nach Halos am pagasaeischc:

Meerbuaen gebracht Den Oberbefehl fiihrte der spartanische PolemarcL

Euainetos, den Befehl fiber das athenische Kontingent Themistokle-

der zum be vol lmachtigten Strategen erw&hlt war 2
. BeiHaK-

blieb die Flotte zuriick, w&hrend das Landhoer nach dem Tempe-TL:..

marschierte und sich dort mit der thessalischen Reiterei vereinigte. b

dieaer StelluDg deckten die Hellenen die vom untern Makedonien L

das Peneiosthal fuhrende Hauptstrafse , welche sich am Meere unt r

dem Ostabhange des Olympos bis zur Peneiosmtindung hinzieht ql
:

.

von da bis zur Stadt Gonnos der engen Thalspalte des Peneios folgt

1) Hdt. VII, 172—173; Diod. XI, 2, 5 nach Hdt. vgl. Bauer, Jahrb. f k:

Philol. Supplbd. X (1878/9), 293. Nach Plut. Them. 7 hatte Themistokles giei^h

den Athenern geraten, ihre Stadt zu verlassen, die Schiffe zu besteigen und

Persern so weit als moglich entgegenzufahren. Die Tempe-Stellung ware bes».tr

worden, weil die Gegner des Themistokles darauf bestanden hatten. Diese Ai-

gaben verdienen keinen Glauben. Vgl. Bauer, Themistokles 105.

2) Hdt. VII, 173. Themistokles, Xanthippos und Aristeides waren nicbt bit

Feldoberste, soudern bevollmachtigte Strategen, die in dem aus den Strategen i •

eidgenossischen Stadte unter dem Vorsitze des spartanischeu Obeifeldberro e

bildeten Kriegs- und Bundesrate die strategischen und politischen Interessen iV

Stadt zu vertreten hatten. Themistokles Vertreter der Stadt: Hdt. 61. Die B~

gerschaft erteilte daher einem Strategen — wie es auch spaterhin ofter geschsb

besondere Vollmachten (vgl. Aischin. Sokr. Frgm. 3 ed. Fischer, p. 173) und oniric'

ihm seine Amtsgenossen unter. Obwohl sich mehrere Strategen im Heere und snf

Flotte befanden (Hdt. IX, 46. 1 1 7), so sagt Uoch Hdt von Themistokles, Arutei i
•

und Xanthippos lA^tvaloiV sWpar ij/'M, 6 'A&r
t
vatov OTQar>jy6$. VII, 173. 204; VIII

4. 61. 131; IX, 28. 114. Vgl. Wilamowitz, Philol. Unters. I, 63; Busolt, MBilf"

Handbuch d. kl. Altert. IV, 166. — Nach Plut. Them. 6 (vgl. Comp. Nic. 3, te;

et imperat apophth. Them. 3) soil (Xiyoveiv) bei der Wahl des bevoUmicbti^

Strategen nur der beredte, aber unfahige Demagoge Epikydes neben Tbematokl*

als Kandidat aufgetreten sein und Aussicht gehabt habea, gewahlt zu werden. TV

mistokles hatte ihn jedoch durch Bestechung bewogen , von der Bewerbung sb^

•tehen, weil er befUrchtet hatte, dafs, wenn Epikydes das Amt erhielte, alles ?ugm&'

gehen wurde. Die Geschichte ist an sich nicht wahrscheinlicb und ihre Quelle

Uch. Bunger, Theopompea (Jena, Diss. 1874) 45 denkt an Theopompos.

S N Hdt. VU, 172-173. Vgl. Lit. 44, 6; Plin. IV, 8, 31. Kriegk, Das tl^

saliseh? Tetnpe, Frankfurt a. M. 1834; L. Ussing, Griech. Reisen und Stmi^

,1SM^ 26tf. ; Buraian, Geogr. Griech. I, 60; Heuzey, Le mont Olympe et lActf

nan* ,Pari» l$*r 74sqq.
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§ 21. Der Kriegszug des Xerxes.

In das PeneioBthal konnte man aber noch auf zwei andern Strafsen

gelangen. Die eine fuhrt durch die Einsenkung zwischen dem west-

lichen Olympos und den pierischen Bergen Uber den Pafs von Petra

in das Quellgebiet des Titaresios oder Europos, eines Nebenflusses des

Peneios, die andere zieht sich am Haliakmon aufwarts durch Ober-

makedonien und wendet sich dann in siidostlicher Richtung uber einen

tiefen Sattel der kambunischen Berge, den Pafs yon Volustana, gleich-

fallB nach dem obern Titaresios l
. Aufserdem war Gonnos , der

Schlussel der Tempe-Stellung , noch auf einem steilen und hdchst be-

schwerlichen Gebirgspfade von Herakleion an der Ktiste uber den siid-

lichen Olympos am See Askuris vorbei zu erreichen *. Dieser Pt'ad

konnte leicht gesperrt und den Hellenen nicht gefahrlich werden. Man
uberzeugte sich aber, dafs die Perser auch vom obern Titaresios her

in Thessalien eindriugen kSnnten, und die eidgenossischen Strategen

furchteten von dort her umgangen zu werden, da ihre Streitkrafte nicht

ausreichten , um auch die andern Strafsen zu verteidigen s
. Als nun

noch Boten vom makedonischen Eonige Alexandros eintrafen, die un-

geheuere Ubermacht des Feindes schilderten und zura Abzuge rieten,

da kehrten die Eidgenossen schon nach wenigen Tagen zu ihren

Schiffen zuruck und fuhren nach dem Isthmos 4
. Sparta scheint daraals

1) Hdt. VII, 128. Vgl. Liv. 39, 26; 42, 63 ; 44, 2. Abel, Makedonien 5ff.

;

Casing a. a, 0. 16ff.; Bursian a. a. 0. I, 50 ff.; Heuzey a. a. 0. 35 ff.

2) Beschreibung des Pfades nach Polyb. bei Liv. 44, 3 und 6; Kriegk

a. a. 0. 10 ff. 69; Bursian a. a. 0. 68; Heuzey 67 ff.

3) Hdt. VII, 173, 22: 6oxinv <f* ipof, aQpottq to ntf&ov, <JC inv&ovxo xal

aXXtjy iovaay iafioXtjy t'c QtooaXovs xard rqy ttroi Maxefovtqv 6id IJeQQatfiuiv xaxn

rovyoy noXiy, rf} n«p <fi) xal ioiflaXt f\ orpar117 i, Ziq^toi. 128, 6: tiJv «vw odoy

tuskke tXay dtd Maxeo*6y<ay T(uy xarvnto9e otxqfi£ytt>v lore lleggai^ars, nagd rivvav

noXiv. rat Tfl ydq itaipaXioxatoy invy&ayero tlyen. Vgl. 131, 2. HerodotOS ist sich

iiber die Ortlichkeiteu nicht recht klar geworden und verstebt offenbar unter i}

«ym 666s den Gebirgspfad, wo es keineswegs tio<paX4<n«rov war, da er leicht ge-

sperrt werden konnte. Lir. 44, 6. Es handelte sich aber um den Volustana- und

Petra-Pafs. Beide Passe boten keine grofsen Schwierigkeiten. Heuzey a. a. 0.

137. Die Hauptmasse des pcrsischen Heerea zog wahracheinlich durch den ersten

Pafs. Vgl. Stein zu Hdt. VII, 128, 7 und dagegen Duncker VIIs
,
236, 1.

4) Hdt. VII, 173. Den Entschlufs, den Tempe-Pafs zu raumen. mochte auch

die Unzuverl&ssigkeit der mittelgriechischen Starame mitbedingt haben, die der

vorgeschobenen Position gefahrlich werden konnte. Diod. XI, 2, 6 (Ephoros) giebt

die Unterwerfung der benachbarten Volkerschaften als einzigen Grund des RUckzuges

an und sagt (3, 1), dais die Ainianen, Doloper, Malier, Perrhaiber und Magneten

sich bereits den Persern angeschlosscn batten, als Tempe noch besetzt war, wah-

rend die phthiotischen Achaier, Lokrer, Theasaler und Boioter nach der Rfiumung

des Passes zu ihnen ubergetreten waren. Nun stimmen aber die Naraen der Ab-
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bereits die Verteidigung Mittelgriechenlands auigegeben zu haben, denn

sonst wilrde Euainetos doch wohl nicht gleich nach dem Isthmos zuruck-

gegangen, aondern in die Thermopylen eingeruckt sein, die man erst

nach nochmaliger Beratung mit unzul&nglichen Streitkr&ften beaetzte

Sich selbst uberla&sen, gaben nun die thesaalischen Stamme die

Zeichen der Unterwerfung und erwiesen sich dem Konige als hochst

niitzliche Manner. Deagleichen unterwarfen sich die Doloper, Ainiaoec

und Malier. Auch die Lokrer und Boioter mit AuBnahme der Plataier

und Thespier eollen achon damals die Oberhoheit des Grofskonigs *d-

erkannt haben, sie Bcheinen aber erst nach dem Falle der Thermopylen

tormlich zu den Persern ubergetreten zu sein *.

f.

Nach der Rttckkehr aus Thesaalien hielten die bevoUmachtigten

Strategen des Bundesheeres und der Flotte einen grofsen Kriegsrat aui

trunnigen genau mit der Anfzahlung bei Hdt. VII, 32 tiberein und hier, wie dur..

fehlen die Doner (vgl. Hdt. VIII, 31). Unmittelbar darauf folgt sowohl bei Di«i

aU bei Hdt. der gegen die fiydftoyrec geschworene Eid. Ephoros dtirfte al*o cur

Herodotos benutzt und iiberarbeitet haben, zumal er aus Hdt. VII, 172—174. ^
205 und 207 scbliefsen konnte, dafs die Thessaler, Lokrer und Boioter vor drr

Raumuug nocb nicht offen mit den Medern hielten. Vgl. Ad. Bauer, Jabrb f

kl. Philol. Supplbd. X (1878/9), 294.

1) Volquardsen, Burs. Jahresb. 1876 III, 351.

2) Hdt. VII, 174: BsaoaXoi dl iwfno&ivres ovpfxdztuy ovrw dt] iptftaa* *o :-

Svjuuii ovd* hi ivSoiaortoq xxX. Uber die andern Stamme Hdt. VII, 13*2. I»

Unterwerfung geschah nach dem thessalischen Feldzuge und dem Ubergange

Perserheeres nach Europa, denn die koniglicheu Boten, welche zur Entgegennaho*

Erde und Wasser ausgesandt warea, trafen es bereits in Pierien. Hdt. VII, 131, 4.
-

Die Lokrer sollen sich nach Ephoros (Diod. XI, 4, 6) bei ihrer Unterwerfung »»-

bindlich gemacht haben, die Thermopylen fiir die Perser im voraus in Besiu k

nehmen, und erst wieder andern Sinnes geworden sein, als Leonidas anruckte -

Bei Hdt. VII, 233 sagen die Thebaner, dad sie yi,v re xn« v<tv9 ir n?***>

Uoaav pnotXii. Das stimmt mit VII, 132, ist aber vielleicht auf die thebsoer

feiudliche Uberlieferung zurackzufuhren. Denn VII, 205 heifst es , Leouid*f hsbe

cin Kontingent der Thebaner herangezogen : ort aqpeW fjteydXvs natqyvw
Ceiy. nnQtxttXte uiv ig iov noXcpov MXtuy ttfe'vai tire ovfineuipova eltt xtu e*f-

giovai ix rov iptpaviot tijV T.XX^ytov ov/upa/tyy. ol <Je uXXoyporeorit; inon*

IJamais standen die Thebaner also erst im Verdachte medischer GesinuoBg,

»

war aber noch nicht entschieden, ob sie sich offen von der Eidgenossenschaft If*
-

sii^en wttrden. Nach den Boiotika des Boioters Aristophanes batten die TVbaw

500 Mann unter Mnamias zur Verteidigung des Tempe-Passes gestellt. Vgl. Plot

mq\ 'Hq. xax. 31, p. 864. Zur Eutschuldigung der Haltung Thebens bemerkt Pint

a. a. O. ganz richtig: ovrt ytl$ 9dXaaaa xai yqec m'roK nag^onv »c 'rf****9 '

our' tlntaititio xaityxow toq ZnagrutTai rijc 'EXXdJoe iy fivfd} xrX.
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§21. Der Kriegszug des Xerxes.

•iem Isthmos *. Das Synedrion der Probulen , das eine Art konsti-

tiiierender Bundesrat gewesen war, hatte sich , ale Bundesheer und

Flotte versammelt waren und die Kriegsoperationen begonnen hatten,

aufgeltist Wahrend des ganzen Krieges verlautet nichts mebr von

dem Rate der Probulen, wahrend die Versammlungen der bevollmach-

tigten Strategen die Funktionen einer Bun des vertretu ng ausubten *

Xachdem in einer gemeinsamen Beratung der Heer- und Flotten - Stra-

tegen die Grundzttge des Operationsplanes festgestellt waren, und diese,

wie jene, die ihnen zugewiesene Position eingenommen batten, handelten

die Strategen-Versammlungen des Heeres und der Flotte unabh&ngig

von einander und beschlossen selbstandig uber den Fortgang der Ope-

rationen 3
.

An der Spitze des Landheeres und des Synedrions der Heerfuhrer

stand ein spartanischer Konig und zwar im ersten Kriegsjahre Leo-

nidas, dann dessen Bruder Kleombrotos, im zweiten, nach dem Tode

des letztern, Pausanias, als Vormund und Regent seines unmundigen

Vetters Pleistarcbos 4
. Die Oberanfuhrung der Flotte und den Vorsitz

im Synedrion der Flotten-Strategen hatte im ersten Jahre Eurybiades,

der Befehlshaber des lakedaimonischen Kontingents, ein angesehener

Spartiate, der jedoch nicht von koniglicher Abkunft war 5
. Erst im

zweiten Jahre wurde die Nauarchie dem andern spartaniscben Konige

Ubertragen.

Auf der Flotte und beim Landheere, trat das Synedrion der Stra-

tegen auf Berufung und unter Vorsitz des Oberfeldherrn zusammen 6
.

1) Hdt. VII, 175; Diod. XI, 4, 1 (Ephoros) nach Hdt. Wenn es bei Diod.

heifst, dafs das ovv£6qiov jeSy 'EXXrjyuv, woruntcr der Probulen -Rat zu verstehen

1st (vgl. XI, 3, 3; 3, 4; 55, 4), den Kriegsplan festgestellt hatte, so handelt es

sich nur am einen Irrtum, den sich Ephoros bei der Bearbeitung Hdts. zu Schul-

den kommen liefs.

2) Eine besondere Untersuchung iiber die Synedrien der Eidgenossenschaft hat

raerst angeatellt K. O. Miiller, Geschichte des hellenischen Synedrions wahrend

Jer Perserkriege, in den „ Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie"

Gottingen 1825) 406 ff.; Broicher, De sociis Laced. 70 zeigte dann, dafs im Jahre

479 keinesfalls mehr das Synedrion der Probulen auf dem Isthmos tagte. — Nach-

weis, dafs die Strategen seit dem thessalischen Feldzuge die Bundesangelegenheiten

in Handen hatten, bei Busolt, Die Lakedaimonier I, 408 ff.

3) Busolt a. a. 0. 411, 130.

4) Hdt. VII, 204: iWroto* qotty piv vvv x«l tiXXot otQarqyol xartt noXias ixtx-

<rrw, 6 di deavfiaCdptvoc futXtara xal narxos rov arQarevfinrog i,ye6fitvoq AaxeJai-

uowof %y AcwtSw xtX. Vgl. VIII, 71 ; IX, 10.

5) Hdt. VIII, 2; 42, 7.

6) Hdt. VIII, 49. 58. 59. 61. Zwar vereammelt in einem Falle (Hdt. VIII, 19;
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Dieser richtete sich im allgemeinen nach den Beschliissen des Syne-

driona, war jedoch berecbtigt, von ihm abzugehen und nach eigenera

Ermes^n zu handeln. Den von ihm erteilten Befehlen batten die

Fiihrer der einzelnen Kontingente Folge zu leisten l
. Die Svnedrien

berieten und bescblossen fiber die Operationen, die Ehrenpreise nach

dem Siege, die Aufnahme neuer Mitglieder in die Symmachie und

sonstige Bundesangelegenheiten * Sowohl das Synedrion der Flotten-

fuhrer als das der Befehlshaber des Landheeres handelte jedes fur sich

selbstandig im Namen und als Vertretung der Eidgenossenschaft s
.

Im isthmischen Kriegsrate drang nach sorgfaltiger Erwagung slier

Umstande die Meinung derer durch, welche das Einfallsthor nach Mitttl-

hellas, die Thermopylen, verteidigen wollten 4
. Allerdings konntet

dieselben gegen eine grofse Ubermacht gehalten werden, wenn die Yer-

teidiger gegen eine Umgehung oder einen Flankenangriff von der Se*

her gedeckt wurden 6
. Denn die einzige vom Spercheiostbal nach Ph

kis fuhrende Heerstrafse trat am Siidufer des malischen Meerbusea* in

einen EDgpafs ein, der dadurch gebildet wurde, dafs der Kallidromo:

genannte Teil des Oeta mit hohen und abschiissigen Felswanden bi*

dicht an das sumpfige Ufer heranreichte 7
. An zwei Stellen, namli<

Thomistokles , der athenische Stratege, die Flottenfuhrer, doch haodelte «
dabei nicht um einen fonnlichen Kriegsrat, sondern um eine private Besprechira^

1) Hdt. VII, 207; VIII, GO. 63: raiTfjy dk algistai (Eurybiades) r*V yrmp?

aviov fiivorraq diayavpttxitiv. Ovrm ply ol nSQl SaXapiya imat (ixgopoXieaurr*

intire EvQvfradQ edofe, avrov naQtexevatovru tag ytw/Aazjoovtet. Die Mchro^

der Strategen war aber fur den Riickzug nach dem Isthmos. Hdt. VIII, 74, !"

75, 1 ff.

2) Hdt. VIII, 123. 131; IX, 81. 90. 106; Plut Arist. 21 und Tbuk. II, 71-

III, 68. NSheres bei Busolt, Die Lakedaimonier I, 413, 134.

3) Busolt a. a. O. 414ff.

4) Hdt. VII, 175: i} vtxtaaa di yvtopn iyivito jr^y iv 9tgftonvXpci iepoX'?

Arr£<u. Vgl. VII, 177. Daraus ist ersichtlich, dafs eine Minoritat, naturlicb r'u

Teil der Peloponnesier und wahrscheinlich auch Sparta (vgl. S. 666, Anm. 1).

gleich nach dem Isthmoa zuriickziehen wollte.

5) Hdt. VII, 177.

6) Vgl. iiber eine wirksame Beschiefsung des Passes von der See her den BV

richt iiber den Keltenkampf bei Pans. X, 21, 4.

7) Hdt. VII, 176: rcuV di BtQponvXitov to fiiy ngoc toniQis (ricbtiger «**

t***lf*P<f(w ; Herodoto* hatte keine genaue Vorstellung von der Richrong &r

Kustenlinie) ogoc <t/tarov re xal anoxgtjfiyov, vipyXoy, ttvaretvov is r^r OU*w i»

ngof T$y i](S (figxiov) r^g odov daXaaaa vnodixerai xai jfyayta. Vgl. Hdt VII,

198; Liv. 36, 18; Strab. IX, 428. Seit dem Altertume hat die KQste, namentlich

durch Alluvionen des Spercheios, bedeutende Veranderungen erlitten. Die Ver

sumpfung und Verscblammung der Kuste hat so sehr zugenommen, dafs

nordlich von den Thermopyleu nach dem Meere hin eine weite sumpfige Niedenm*
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westlich beim Flttfschen Phoinix in der N&he des Fleckens Anthele

und dann ostlich beim Dorfe Alpenoi, wurde der Pafs so enge, dafs

nur ein Wagen passieren konnte *. Zwischen diesen etwa 15 Stadien

von einander entfernten * Stellen treten die Felswande des Kallidromos

etwas zuriick und lassen Raum fiir eine kleine, sanft ansteigende

Ebene. Eine kurze Strecke vor der ostlichen Enge bei Alpenoi ent-

springen am Fufse des Berges die heifsen, schwefelhaltigen Quellen,

welche dem Passe den Namen gegeben baben. Hier befand sich ein

Altar des Herakles und eine vor Zeiten von den Phokiern zum Schutze

gegen die Tbessaler errichtete, mit Thoren versehene Mauer, welche

damal8 verfallen war s
.

Die Seeseite des Passes sollte von der Flotte durch die Stellung

beim Vorgebirge Artemision gedeckt werden, wo sie dem Feinde eben-

sowohl die Einfahrt in den maliscben Meerbusen, wie die Weiterfabrt

an der euboeischen Kuste verlegte 4
. Aber gegen eine Umgehung zu

Lande war die Pafsstellung nicht genugend gesichert. Uber ein Gebirge

pflegen stets mehrere, bequemere oder beschwerlichere Plade zu fuhren.

Auch Uber den Oeta fuhrte kurz vor den Thermopylen von Trachis

aus ein Fufspfad unmittelbar in den Rucken der Pafsstellung. Ein

anderer Weg, der von Trachis aus nach Doris ging, konnte ebenfalls

in weiterm Bogen zur Umgehung des Passes benutzt werden. Aufser-

dem gab es in etwas grofserer Entfernung mindestens noch einen dritten

Pfad. Das Heer des PerserkSnigs war stark genug, gleichzeitig alle

Ubergiinge anzugreifen, wenn es nicht gelang, den Pals durch einen

Frontangriff zu nehmen. Sobald aber die Perser an einer Stelle den

Ubergang erzwungen hatten, waren die Verteidiger des Passes ver-

loren 5
.

ausbreitet, welche in der heifsen Sommerzeit aostrocknet, so dab man dariiber

hinwegreiten kann. Aber im Friihjahre lauft noch ein unvoreichtiger Reiter Ge-

fahr zu versinken. Vgl. Leake, Travels in Northern Greece, vol. II, Chap. X,

7ff.; Gell, Itinerary of Gr. 239 sqq.; Rofs
,

Konigsreisen I, 89 ff.; II, 138 ff.;

W. Vischer, Reisen und Eindriicke aus Griechenland G36ff.; Bfideckers Griechen-

land von Lolling, S. 184.

1) Hdt. VII, 176. 20O.

2) Hdt. VII, 200.

3) Hdt. VII, 176; vgl. 208; Paus. IV, 35, 9. Vgl. Bd. 1', 699.

4) Hdt. VII, 176. Uber den Artemis-Tempel und die nach der Schlacht der

Gottin geweihten Stelen rait Epigramm vgl. Plut. Them. 8 ;
ntQt xax. 34 ;

vgl.

Simonides 135 Bergk, PLGr. IIP, 480. Das Artemision lag auf dem hcute Ai-

Giorgi genannten Platze westlich von Palaokastro, ungefahr zwei Stunden von

Xerochori und zehn Minuten vom Dorfe Kurbatsi. Vgl. Lolling, Mitt. d. arch.

Inat. VIII (1883), 7; Lambros, Athenaeum 1883 (25. August), 250 ff.

5) H. Dclbriick, Perserkriegc 85 ff.; D. bemerkt: „Verteidigung der Gebirge

-
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Auf die Nachricht, dafs die Perser in Pierien et&nden, trennte sick

der isthmiache Kriegsrat, und die Strategen begaben aich mit ihren

Streitkrfiften eilends nach den ihnen bestimmten Positioner! , die einen

nach Thermopylai, die andern nach Artemiaion K

g-

Xerxes hatte nach Uberachreitung dee Helleaponto* die Cherroneaos

durchzogen und war dann um den Meerbuaen Melas herum nach der

Ebene von Doriakoa an der Hebroa-Miindung marachiert », wo er eine

grofee Heer- und Flottenachau abhielt 3
. Die griechische Uberlieferung

passe hat nur dann einen Zweck, wenn roan den Feind nicht abaolut aufhalten
f

sondern ihn nur Zeit verlieren machen nnd zu verluatvollen Gefechten zwingen

will. Will man das Gebirge benutzen, eine uberlegene Invasion wirklich abm-

wehren, so mufs man aich mit geaamten Kraftcn gegentiber dem einem der Defiles

aufstellen, ana welchem der Feind zu debouchieren im Begriffe ist» Dann greift

man ihn an, in einem Augenblick, wo er erst mit einem Teile seiner Truppen das

Defile* Uberwunden hat." Die Verteidigung der Thermopylen war nach Delbruck

on rein militarischem Geaichtspunkte ana ein Fehler, eine Halbheit. Man hatte

die dort aufgestellten Truppen einer grofsen Gefahr aosgeaetzt, ohne dafs die

ctwaigen Verluste der Perser bei ibrer Masse ein Aaagleich oder relativer Gewinn

gewesen wttren. D. mufs aber zugestehen, dafs daa Verfahren der Griechen hocbst

nattirlich und erklarlich geweaen wiire. Man hatte die Barbaren auf keinen Fall

ohne Rampf in daa Land hineinlassen wollen und aich die unbestimmte Hoffnuug

orgespiegelt, dafs die Pafssperre viellcicht doch den Feind aufhalten wiirde. —
Es war in der That natiirlich, dafs man den von Natur unmittelbar stark ge-

schutzten Hauptzugang zum Lande nicht ohne Verteidigung preisgab. Gegtni

direkte Umgehung suchte man sich durch Besetzung dea Fufspfadea zu scbiitzen.

und brachen die Perser in Doris ein, so waren wohl die Verteidiger in der Lagc,

sich auf Umwegen zu rettcn.

1) Hdt. VII, 177.

2) Hdt. VII, 54—88. Uber die Angabe der Flusae , welche daa Heer ausge-

trunken haben sol), vgl. N. Wecklein, Trad. d. Perserkr. 44.

3) Hdt. VII, 69—100. HerodotoB zahlt alle Volkerschaften auf, welche Kon-

tingente gestellt hatten, und verbindet damit eine eingehende und, aoweit sich das

an Monumenten kontrollieren lafat, wahrheitagetreue Schilderung ibrer Bewatfhung.

Er nennt ferner die persischen Oberbefehlshaber, welcbe der Konig fur jede Vol-

kerschaft bestellt hatte, verzichtet aber darauf, die Unterfeldherren und die ein-

hcimischen Fiihrer der einzclnen Stadte und Stfimme zu nennen. Vgl. VII, 81;

9G, 3ff. Herodotos acbeint |alao mittel- oder unmittelbar aus amtlichen Verzeicb-

niasen geschopft zu haben, wie sie Xerxes bei der Heerschau anfertigen liefa. Hdt
VII, 100, 2: aniyqaqtov ol ygafifiauaxai i'tof 4$ iaxartov is l<r/erro anixixo ««J

zijc i'nnov xai rov n *Cov. Vgl. H. Matzat, Hermea VI (1871), 479. Dann mufaten

jedoch dieae Aufzeichnungen (was immerbin mbglich ist Vgl. IV, 87) nichta uber

die numerische Stfirke der Kontingente enthalten haben, denn Herodotos sagt ML
60: AW yUv vw fxaoroi napef/or nX^dos is n^ftov, ovx l/co tineir to thptxef
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§ 21. Der Kriegszug des Xerxes. 671

hat die Stfirke des Heeres aufserordentlich ubertrieben. Es feh-

len zwar die Anhaltspunkte zu einer auch nur einigermafsen sichern

Schatzung, doch z&hlte das Heer einsehliefslich des Trosses schwerlich

viel iiber 300000 Mann *. Jeder von einer oder von mehreren Vol-

ov yttq Xiyerai nQ0( ovdafiritv ay&QtoTitay. Dieser Ausdruck deatet daraaf hin

dais auch die Angaben fiber die Zusammensetzung des Heeres auf mtindlicher

Erkundigung beruhen. Als eine Hauptquelle wurde dann die Familie des bei der

Heerschau anwesenden Demaratos zu betrachten sein. Vgl. VII, 101—105; vgl.

ferner die Schilderung bei Aisch. Pers. 11—92. Bei Diod. XI, 3, 7—9 licgt dureh

Vermittelung den Ephoros nur eiu hochst diirftiger Auszug aus Hdt. tot.

1) HerodotOB kennt nicht die Starke der einzelnen Kontingente. Seine Be*

rechnung der Starke des Fufsvolkes im gaiizen beruht auf der fabelhaften Nach-

richt fiber die Zahlung mittelst Einpferchung von je 10000 Mann. Hdt VII, 60;

vgl. IV, 87. Die Angabe fiber ein &bnlicbes Verfahren des Dareioa Kodoman-

nos bei Curt. Ill, 2, 3 hat keinen selbstandigen QueUenwert. Das Fufsvolk soli

1700000, die Reiterei 80000 Mann stark gewesen sein. Indem Hdt. dann noch

die thrakischen Kontingente hinzurechnet und einen Uberschlag fiber die Starke

des Trosses und der Flottenmannschaften macht, kommt er zu der Gesamtzabl

von 5283220 Mann. Hdt. VII, 184—186. Vgl. Isokr. Panatb. 49. Ebenso

werden die Thermopylen gegen 3 Millionen verteidigt nach dem Epigramme bei

Hdt. VII, 228 (vgl. Simonides 91 Bergk PLQr. in 4
, 450). Vgl. fiber diese

Zahlen namentlieh die Bemerkungen Grotes, Gesch. Gr. IIP, 30 ff.; N. Wecklein,

Trad. d. Perserkr. 43 ff.; H. Delbrfick, Die Perserkriege 138 ff. (der die Unmog-
lichkeit derselben anschaulich beleuchtet). — Der rationalisierende Ephoro6

gab die Starke des Landheeres bei der Musterung auf fiber 800000 Mann an

(Diod. XI, 3, 7). Dieaelbe Zahl hat Ktesias Pers. 23. Vgl. L. Holxapfel, Philol.

Anzeiger XII, 21. Bei Iuslin H, 10, 18 sind es 700000 de regno et trecenta

milia de auxiliis; unter letztern sind ofienbar die Hilfsvolker aus den thrakischen

Kfistenlandem , aus Makedonien und Thessalien gemeint, die bei Hdt VII, 185

so hoch berechnet werden. Nepos Them. 2, wo dieselbe Quelle wie bei Iustin

zugrunde liegt, giebt 700000 Fafstruppen und 400000 Reiter an. Er hat

wohl , in romischen Anschauungen befangen , die auxilia seiner Quelle als

Reiter aufgefafst. Nur 700000 Krieger bei Isokr. Archid. 100; Panath. 49; Ail.

P. H. XIII, 3. Auf Grand der Angabe Hdts., dafs nach der Schlacht bei Salamis

Mardonios mit 300000 Mann zurfickblieb (Hdt. VIII, 100. 113), wahrend Xerxes

mit dem groTsern Teile des Heeres den Ruckzug antrat (Hdt. VIII, 100: rfjc

OTQtniijs dndytov to noXXoy. Athenische Gesandte bei Thuk. I, 73, 5: xara m'/oc

rip nXdovt toC aTQttTov flyf/aiQtjat) hat man vielfach die Angaben des Ephoros und

Ktesias fur im ganzen zutreffend erklart und die Starke des Heeres auf 7—800000

Mann veranschlagt (vgl. E. Curtius, Gr. Gesch. II
s

, 45; Duncker, VIP,

206, 1). Allein auch fur eine solche Masse war in Griechenland weder Raum
zum Operieren, noch hStte sic Monatc lang verpflegt werden konnen. Nach Hdt.

VIII, 126 wurde Xerxes von Thessalien nach dem Hellespontos von einem eigenen

60000 Mann starken Corps unter Artabazos begleitet, das dann nach Thes-

salien wieder zurfickkehrte. Hdt. benutzte in diesem Abschnitte augenscheinlich

Mitteilungen der Familie des Artabazos und ist gut unterricbtet. Der Marsch

dieses Corps wfirde keinen Sinn gehabt haben, wenn der Konig ein achtfach star-
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kerachaften gebildete Heereakdrper wurde von einem Perser befehligt,

die Kontingente der einzelnen Stadte und Stamme batten ihre ein-

heimiscben Fttbrer K An der Spitze dea geaamten Fufsvolkea mit

Auanahme der von Hydarnes befebligten Garde der Zebntauaend atan-

den aecba Oberfeldherren *, an der Spitze der ganzen Reiterei zwei

Sobne dea Datia 8
.

Die Kriegaflotte beatand aua 1207 Trieren *. Davon batten die

Pbonikier zuaammen mit den Pbilisterstaten nicht weniger als 300

geatellt, die Agyptier 200, die Kyprier 150, die Kilikier, Ionier und

Helleapontier je 100. Die beaten Schiffe der ganzen Flotte waren die

phonikiachen, und unter dieaen zeicbneten aich die aidoniacben aus 5
.

Den Oberbefehl Uber die Flotte fuhrten vier vornehme Peraer, darunter

keres Heer aufserdem urn sich gchabt biitte. Die Perser babcn auch gewifs

nicht die Thorheit begangen, Hunderttausende nach Griechenland zu acbleppen

urn sie dann wieder zariickzuzieben , weil sie nicht zu brauchen waren. Daber

haben schon Niebuhr, Vortr. uber alte Gesch. I, 412 und N. Weeklein , Tradition

d. Pereerkr. 43 angenommen, dais daa Heer dea Xerxes nicht viel starker war als

das des Mardonios. Die Starke des letztern konnten die Griechen ungefabr ricbtig

schXtzen, da es lange in ihrem Lande blieb. Naturlich waren sie geneigt, auch

dieses Heer fiir zahlreicher zu balten, als es in Wirklichkeit war. Etwa die Halfte

davon wird mit Hdt. VII, 186 auf den Trofs zu rechnen sein. Hdt. VII, 186 und

dazu Delbriick a. a. O. 141. Aus den Angaben Hdts. IX, 15. 65. 70 uber den

Umfang und die Bestimmung des befestigten Lagers des Mardonios, sowie aos

andern Umstanden schliefst D., dafs Xerxes etwa 65—75000 Krieger und einen

Trofs von mindestens 100000 Mann nach Griechenbind fuhrte. Doch sind die

Grundlagen der Bcrechnung nicht genugend gesichert und nicht einwandsfrel

Der Trofs ist wohl verhaltniBtnafsig zu hoch reranechlagt. Vgl. Hohn, Gr. Gesch.

II, 60. Auch H. Welzhofer, Jahrb. f. kl. Philol., Bd. CXLV (1892), 156 berechnet

auf Grund der Angaben Hdts. Uber die Dauer des Uberganges uber die beiden

bellespontischen Briicken die Starke des ganzen Heeres mit Einschlufs des Trusses

auf hochstens 150000 Mann. Nach Hdt. VII, 55 mufs man allerdings annehmeo,

dafs der Cbergang in zwei Tagen bewerkstelligt wurde, die sieben Tage und

sieben Nachte, von denen dann Hdt. VII , 56 redet , sind jedenfalls sagenbaft.

Wenn aber W. meint, uber eine Bruckc hatten an einem Tage nicht mehr aU

40000 Mann heriiberziehen konnen, so ist das in Anbetracht der aweifellos er-

heblichen Breite der Briicken, der langcn Maitage und anderer Umstandc nach

kompetentem militariscben Urteil durchaus unrichtig.

1) Hdt. VII, 81. 96.

2) Hdt. VII, 82.

3) Hdt. VII, 87-88.

4) Hdt. VII, 89; Aisch. Pers. 341. Die Zahl ist glaublich; auch konnten die

Kriegsschiffe leicht gezahlt werden. Persische Flotten von 600 Kriegsschiffen:

S. 575, Anm. 5. H. Welzhofers Zweifel (Jahrb. f. kl. Philol. 1892, Bd. CXLV,
S. 158) sind unbegrundet. Ephoros rundete die Zahl auf 1200 ab. Diod. XI, 3,

7; Nep. Them. 2; Isokr. Paneg. 93. 97. 118. Vgl. Plat. Nom. Ill, 699 B.

5) Hdt. VII, 96; vgl. 44, 8; 99, 12; 100, 8.
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Achaimenes und Ariabignes, zwei Briider dee Konigs. Unter ihnen

standen an der Spitze der Kontingente die einheimischen Vasallen-

ftlrsten l
. Auf alien Kriegsschiffen befand sich aufser der einheimischen

Mannschaft eine Anzahl Meder, Perser und Saken ala Seesoldaten ».

Die Zahl der Proviant- und Transportschiffe aller Art soil sich auf

dreitausend belaufen haben s
. Dazu kamen noch die Kontingente der

thrakiachen Stadte und Stamme, die wahrend dee Durchzuges mitge-

nommen wurden *.

Von Doriskos aus marschierte das Heer in drei Abteilungen, auf

verschiedenen Strafsen durch das thrakische Klistenland 6
. Bei Ennea-

hodoi ging Xerxes iiber den Strymon. In Akanthos trennte sich die

Flotte von dem Landheere, lief durch den Athos-Kanal und fuhr nach

Umschiffang der Halbinseln Sithonia und Pallene nach Therme, wo sie

die Ankunft des Heeres erwartete, das den geraden Weg mitten durch

das Land einschlug 6
. Im untern Makedonien hielt der Konig langere

ltast, wahrend eine der drei Heeresabteilungen im pierischen Wald-

gebirge die Wege zum Ubergange nach Thessalien bahnte 7
. Die Haupt-

mas8e des persischen Heeres drang wahrscheinlich uber den Volustana-

Pafs in das Gebiet der Perrhaiber und in die thessalische Ebene ein *.

Gegen Ende August 480 langte Xerxes bei den Thermo-
pylen an 9

.

1) Hdt. VII, 97-99.

2) Hdt. VII, 96. 184.

3) Hdt. VII, 97. 184.

4) Hdt. VII, 185; ygl. 108. 110. 115 Die Starke derselben ist bei Hdt. weit

uberschfttzt.

5) Hdt. VII, 121; vgl. 131.

6) Hdt. VII, 114-126.

7) Hdt. VII, 127. 131: o ptr ii n«e» J7**?<4' dtirftfit rpdQttf xrk.

Aufbruch von Therme: Hdt. VII, 179. 183.

8) Vgl. S. 665, Anm 3. Die persischen Heerftihrer mufsten sich dariiber klar

sein, dais sich ihre Masses in dem langen Engwege von Tempe verwickelt und

erst nach Wochen hindnrchgcwunden hatten.

9) Was die Zeit betriflft, so fielen nach der Anekdote bei Hdt. Vin, 26 die

Kkmpfe in den Pylen gerade mit den Olympien zusammen. Man wird dieselbe

freilich nicht mit Unger, Philol. XXXIII (1874), 232 zur geoauen Feststellung

der Chronologie verwerten diirfen, immerhin setzt die Moglichkeit ihrer Entstehung

eine ungefahre Gleichseitigkeit voraus.

Dafs die Spiele etwas friiher fielen, ergiebt sich aus Hdt. VII, 206. Die

Spartaner schickten ror* ttptpl Aentridip als ngoSgofiot voraus, fiMrd tii
,

KttQxtta

yttQ atpt r,v 4/jnwfwv, l/itAW 6ffTiioavTt( xai tpvXax«\ Itnorief iv rjj ZmtQtf) xaid

rd/o( poqMur navdnptl. Ebenso gedachten cs ihre peloponnesischen Biindner cu

machen, ^ y«9 '*'»" 'Qlvpnuic tovrotat rofa* nQfyfiaoi ovftntoovott. Beim

Buiolt. Ori^bl.che Geechleht* II. |. Aofl. 43
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Der Pafs war nur von einem kleioen Heere unter der Anfuhrun^

des spartaniachen Konigs Leonidas besetzt. Es bestand zunachat aus

300 Spartiaten, die von Leonidas ana der Zahl derer , welche Kinder

hatten, auagewahlt waren l
. Dazu kamen 1000 Perioiken, je 600 Te-

geaten und Mantineer, 120 Orchomenier, 1000 Arkader aus andern

Stidten und Gauen, 400 Korinthier, 200 Phliasier und 80 Mykenaier.

Dieeen 4100 peloponnesischen Hopliten > schlossen aich 700 Theapier an.

Ausmarsche des Leonidas stand also das Feat der Karneien (vgl. S. 580, Anm. 3)

anmittelbar beror oder batte bereits begonnen. Wenige Tage nach den Karneka

begannen die Olympien, da sie in diesem Jabre in demselben Monat, wie die Kar-

neien gcfeiert wurden, d. h. ill dem eleiiHcbeu Monat Parthenios, der dem Kar-

ueios and Metageitnion entspracb. Das Fest scblofs mit dem am Vollmondstag*

dargebracbten Opfer. VgL Bd. I', S. 708, Anm. 4, VoUmond war am 19. August

8 Ubr 41 Minuten. Demnach fanden die damals riertagigen Olympien zwischen

dem 16. und 19 (H. Nisaen, Rhein. Mas. 1885, Bd. XL, S. 352) oder zwi&chen

dem 17. and 20. August statt. A. Mommsen, Uber die Zeit der Olympien (Leipzig

1891), S. 83. Ala die Kunde von dem Falle des Leonidas nach der Peloponneso?

kam, zogen die Peloponneaier aus ihren St£dten eilig nach dem Isthmos (Hdt.

VIII, 71 : ovv^Qafiorjn (x Ttor noXltaf if jw lofydv i?orro), bXvftnut di xai Kb?

rtta nopot;ra>x<e fan. In der That mtissen damals die Olympien und Karneien

scbon etwa zebn Tage vorQber gewesen sein. Denn die Athener glaubten, als die

eidgenossische Flotte den Riickzug von Artemision antrat , dafs die Peloponoesier

mit ibrer gesamten Macht in Boiotien standen, und fuhlten sich arg enttfiuscbt-

als sie horten, dafs das keinesw.gs der Fall ware. Hdt. VIII , 40. Nach der Er-

klarung der Peloponneaier konnten sie aber deren Ausiuarsch vor der Heimkehr

on den Olympien nicht erwarten. Uber anderc Erwagungen, die zu demselben

Ergebnisse fuhren, vgl. Busolt, Jabrb. f. kl. Philol. CXXXV (1887), 43 ff.

Die Kiitnpfe bei den Thermopylen und Artemision fanden also in den letzteu

Tagen des August statt. Am dritten Tage nach dem Falle des Leonida*. brach

der Ronig auf. £r batte bis Athen etwa 30 gcogr. Meilen, die er in 9 bis 10

Tagen zuriickgelegt haben mufs (vgl. S. 680, Anm. 1). Er war also gegen den

10. September in Athen. Das stimmt mit den Angaben Herodots, dafs der Konig

im Friihjahre von Sardeis aufbracb, einen Monat am Hellespontos verweilte und

nacb weitern drei Monatcn Attika erreichte. Hdt. VII, 37; VIII, 51. Vgl. noch

Unger, Philol. XXXVII (1878), 14 ; XL (1881), 63 und Jabrb. f. kl. Philol. CXXXVII

(1888), 531 [U. setzt die Ankunft noch in den August].

1) Hdt. VII, 205: it 9tQfiom>kas tmXffaftivof uvfQn ( re xovf xitxeiumm

TQttjxoctovf xai roftrt itvyxavov naide< ioxxet. Da Leonidas zu dem Auszuge die

300 beaonders auswahlte, so konnen es nicht die 300 als Leibwache des Konigi

dienenden InneTc gewesen sein, da diese eine feststebende Truppe bildeten, aus der

alljahrlich die Altesten ausschieden. Vgl. Bd. I
a

, S. 537. Stein* bemerkt mit

Recht: „Feststehend war die Zahl dreihundert der erlesenen Truppe, die aster

der personlichen Ftihrung des ausziehenden Konigs stand

2) Nach Hdt. VII, 202 waren es nur 3100 gewesen, da Herodotos nicht* ron

den Perioiken sagt. Allein das Epigramm des 8imonides bei Hdt VII, 228 (Bergk

PLGr. Ill4, 450 Simonides, Fragment 91) sagt i* Jlsloaormrov ^iAmm?* xdxofK.

Damit wtirde die Augabe des Ephoros (Diod. XI, 4) stimmen, wonach Leonids*
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Ferner stellten die Thebaner 400 Mann unter Ftihrung des Leon-

tiades. Nach Herodotos hatte der spartaniscbe Konig zur Erprobung

ihrer Gesinnung von ihnen ein Kontingent gefordert und sie w&ren

widerwillig der Aufforderung nacbgekommen 1
. Die hellenischen Heer-

fuhrer entboten aucb die Phokier und opuntiscben Lokrer zur Ver-

teidigung des Passes, indem Bie die Lage als eine keineawegs bedenk-

licbe darstellten und die Ankunii des Bundesheeres, von dem sie nur

die Vorhut w&ren, fur jeden Tag in Auaeicht atellten. Es stielsen in-

t'olge dessen zu Leonidas 1000 Phokier und die Lokrer mit ibrem ge-

samten Heerbanne *. Erstere erboten aicb freiwillig, den Gebirgspfad

mit 300 Spartiaten, 1000 Lakecialmoniern and 3000 Biindnern ausriickte. Aucb
Isokrates Paneg. 90; Archid. 99 spricht von 1000 Lakedaimoniern. Die Zablen

des Ephoros finden sich ferner bei Ktes. Pers. 25, den Epboros benatzt baben

wird, da nocb andere Ubereinstimmungen vorkommen. Vgl. L. Holzapfel, Philol.

Anzeiger XII, 21. Herodotos durfte die 1000 Perioiken ttberseben baben. Anderer

Ansicbt ist Ad. Bauer, Jahrb. f. kl. Philol Supplbd. X (1878/9). 297.

1) Hdt. VII, 206, 11; vgl. 202 , 9. Die UberUeferung, der Herodotos folgt,

hat sich offenbar unter dem Einflosse der heftigen Feindschaft zwischen Athen

und Tbeben entwickelt und ist nicht ohne Grund von Plutarchos n«e« Hq. xax.

31, p. 865 bekampft worden. GehSssige Erfindung ist hochst wahrscheinlich die

Nachricht von der ZuruckhaltuDg der Thebaner durch Leonidas (VII, 222), ferner

die von ihrer Ubergabe und ihrer Brandtnarkung durch die Peraer. Leontiades,

der Vater des Eurymachos, welcher am Anfange des pelopounesiBchen Krieges ein

hochst einflufsreicber Mann war und beim Handstreiche gegen Plataiai eine Haupt-

rolle spielte (Hdt. VU, 233; Thuk. II, 2 und 5; vgl. [Demosth.] g. Neaira 99),

soil alien voran gebrandmarkt worden sein. Vgl. N. Wecklein, Trad. d. Perserkr.

70; Moritz Muller, Gesch. Thebens 40 ff. Nach Plut. negl 'Hq. xax. 33, p. 867

ware Leontiades gar nicht Anfuhrer der Thebaner gewesen, sondern Anaxandros

t&i ligtaioffniffie 4x rtov xarct af/ovraf vnofivtipaiw latoffqot , xal Mxartiqoc 6 Ko-

XorpaiiHOf. Da die Abfassungszeit dieser Jahrbiicher und die Art ihrer Benutzung

durch Aristophanes unbekannt ist, so kann man fiber den Wert dieser Nachricht

kein sicheres Urteil fallen. Ephoros (Diod. XI, 4, 7) berichtete, dafs die 400

Thebaner and rfc kii^oc peptfor, also nicht von der medisch gesinnten Oligarchie

gewesen waren. Leontiades gehorte aber ohne Zweifel zu den Oligarchen. Vgl.

S. 659, Anm 5.

2) Hdt. VH , 203: tit opt<A fthr fjxw8v nQoSQOfioi tdSr aXXatv , ol dh Xotncb

itSr nv(A(juixttv JtQoodoxtfioi n&oav titv i^i/^ijk xrX. Ephoros giebt die Starke der

Lokrer auf 1000 Mann an und lafst aufserdem 1000 Malier zu Leonidas stofsen

(Diod. XI, 4, 7), aber bei Paus. X. 20, 2 wird die Zahl der waffenfahigen Lokrer

auf 6000 geschfttzt. Diese Liste mufs aucb Rtesias gehabt baben. L. Holzapfel,

Philol. Anzeiger XII, 21. Da die Malier zu den tt^orttt gehorten (Hdt. VII,

132) und durch die Thermopylen-Stellung nicht gedeckt wurden, so ist die An-

gabe uberaus unwahrscheinlich. Ebenso wenig Wert bat (Demosth.) g. Neaira 85,

wo es heifst, dafs auch ein Teil der Plataier sich am Kampfe beteiligt und mit

Leonidas umgekommen ware. Das Schweigen Herodots beweist bier genug, und

43*
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Anopaia zu bewachen, der vom Asopos iiber den Kamm des Gebirge*

ftthrte ».

Ala die Massen des Perserheeres anriickten, entsank vielen im

hellenischen Lager der Mut. Man beriet Uber den Abzog. Die Pelo-

ponnesier drangen darauf, nacb dem Isthmos zuruckzugehen , worube:

die Phokier und Lokrer nicbt wenig aufgebracht waren. Leonids* be-

schlofs zu bleiben und Boten abzuschicken, welcbe die St&dte zur AV
sendung von Verstarkungen auffordern sollten, da seine Streitkrafte zu

gering waren, um den Paf8 zu halten *

Herodotos erzahlt, dafs die Spartaner den Leonidas mit seiner

Schar vorausgescbickt hatten, um die Bundesgenossen ebenfalls zuir

Ausrticken zu veranlassen und zu verhindern, dafs sie medisch gesim;i

wiirden, wenn sie horten, dafs ihr Vorort zdgerte. Sie waren durch

die Karneien verhindert worden, mit ihrem ganzen Heerbanne ins Felc

zu ziehen, h&tten aber beabsichtigt, nach dem Feste eilends dem Leo*

nidas zuhilfe zu ziehen und nicht geglaubt, dafs der Kampf bei dec

Thermopylen so rasch entschieden werden wurde. £benso bitten e*

auch die Bundesgenossen zu thun gedacht, denn es waren in die*-

Zeit die Olympien gefallen 8
.

Diese Erzahlung zeigt die Lakedaimonier vom besten Willen be-

aeelt und ist sichtlich bemiiht, haupts&chlich die Bundesgenossen ftr

die Katastrophe verantwortlich zu machen. Sie trftgt das Gepra^'

einer durch die spartanische Regierung verbreiteten Darstellung *. Di--

aufserdem befanden sich die Plataier an Bord der atheniscben Schiffe Bdi

VIII, 1).

1) Hdt. VII, 216—217. Die Griechen erfuhren von dem Pfade erst bei Qun

Ankanft in den Thermopylen durch Trachinier (Hdt. VTI, 175). VgL fiber des

Pfad noch Plat. Cato maior 13; Liv. 36, 18 und die S. 668, Anm. 7 aiigeruhr*

Reiselitteratur.

2) Hdt VII, 207. Diese Thataache beweist die Unrichtigkeit der Angtt-

des Ephoros (Diod. XI, 4,2), dafs Leonidas troU der Vorstellung der Epfcor«

nicht mehr als 1000 Lakedaimonier mitgenommen hfttte, weil er ron vomhereb

entschlossen gewesen ware, fur das Vaterland zu sterben. Es hangt diese Relator

rait dem Orakel zusammeu, dafs Sparta zugrunde gehen oder einen Konig »er

lieren wiirde. Hdt. VII, 202. Der Sprnch ist aber ein vaticinium post ercnmnc

Vgl. S. 661, Anm. 4 und Ad. Bauer, Jahrb. f. kl. Phil. Supplbd. X (1878/9), 296

Obwohl u. a. E. Curtius, 6r. Oesch. IP, 828, 34 und Welxhorer, Jahrb t kl

Philol. CXLV (1892), 662 diese Uberlicferuug im wesentlichen fur geschichilk't

halten, so ist sie doch augenscbeinlich nur vom Ephorat in Umlauf gesetrt wo*

den, um die Verantwortlichkeit fur die Katastrophe dem Konige selbst zaznadue-

ben. Vgl. Busolt, Die lakedaimonier I, 420 und 430.

3) Hdt. VII, 206.

4) Die Bundesgenossen scboben die Olympien, wekhe die Spartaner *»Jb*
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§ 21. Der Kriegszug des Xerxes. <w7

Karneien waren wohl fur die Lakedaimonier ein ebenso erwiinschter

Vorwand, wie es die Olympien ohne Frage fur die iibrigen Pelo-

oonnesier waren. Von vornherein waren die Lakedaimonier und ihre

Bundesgenossen darauf bedacbt, ihre Mannschalten in der Peloponnesos

zur Verteidigung des Isthmos zusamroenzuhalten l
. Da aber die spar-

tanische Regierung gendtigt war, auf die Athener, ohne deren Flotte

der Isthmos unhaltbar gewesen ware, Riicksicht zu nehmen, so konnte

*ie das Einfallsthor nach Mittelhellas nicht ohne weiteres preisgeben

and mufste wenigstens anscheinend guten Willen zeigen 8
. Das Ephorat

wird von vornherein entschlossen gewesen sein, sich mit moglichst ge-

ringen Streitkraften bei den Thermopylen zu engagieren. Und wenn-

gleich die Moglichkeit nicht ausgeschlossen war, dafs Leonidas die

SteiluDg hielt, so wurde er doch im Grunde auf einen verlorenen Posten

gestellt und mit seiner Schar vom Ephorat den Interessen der pelo-

|>0Dne8ischen Politik Spartas geopfert 3
.

Die Flotte der Eidgenossen hatte dagegen zum grofsten Teii

nicht aU Hindernis betrachtet hatten, als ihr xuikvpa vor. Der Bericht hat sicbt-

lich eine offizielle Ffirbung. Vgl. K. VV. Nitzsch, Khein. Mus. XXXVII (1872),

248 and 252 ff.

1) Die Karneien konnen schwerlicb die Lakedaimonier gehindert haben, em
>>tarkeres Heer nach den Thermopylen zu schickeu, denu wenn uberbaupt ein

Corps ins Feld rucken konnte, so hing doch am Ende die Bestimmung der Stiirke

Jerselben von den Bel 'irden ab , mochten auch immerhin dem Ausrucken des

gaoxen Heerbannes religiose Bedenken entgegenstehen. Dafs die Lakedaimonier

tei ihren Kriegsoperationen ernste Rucksichten auf die Karneien nabmen, ist nicht

zu bezweifeln (vgl. S. 580, Anm. 3 und 4\ ebenso steht es aber auch feat, dais

«* Mittel und Wege gab. die Festzeiten zu politischen Zwecken zu mifsbrauchen.

Vgl. Thuk. V, 54; Xen. Hell. IV, 7, 2 : V, 1, 29; 3, 27. Vgl. auch die Aufceruug

*on Ly8 g. Erat. 59 und Ad. Holm, Gr. Gesch. II, 57. Die Aufatellung der

gesamten Flotte wurde, wie Nitzsch a. a. O. 252 betont, durch die Feste nicht

>erz6gert. Freilich befanden sich auf dem lakouischen Geschwader nur sehr

*«rige Spartiaten.

2) Als sich die Flotte nach Artemision zuriickzog, glaubten die Athener in

Jer That, dafs die gesamte Macht der Peloponnesier bcreits in Boiotien stiinde.

Hdt. VIII. 40.

3] Vgl. Busolt, Die Lakedaimonier I, 419 ff.; Dnncker VIP, 254. Nach Hdt.

VIII, 40 erfuhren die Athener nach der Schlacht bei Artemision, als sie die Pelo-

ponnesier in Boiotien zu findeu dachten, toy 7<*fyioV nrrovc tttxionaf, ulc r»> flrXo-

^fwrfiirv tmqi nUiarov re noifvpevov; ntgnhai xot ravrrp f/ovr«s
- iy yvAaxrj, td

Ml* di «Wv«*. Man darf jedoch die lakedaimonische Politik nicht einseitig ver-

urteilen. Die Lakedaimonier hatten nicht nur mit der Fcindschaft der Argeier,

sondern auch mit der Stimmung ihrer Bundesgenossen zu rechnen, die zu aufser-

pdoponnesischen Feldziigcn widerwillig ihre Kontingente stellten oder gar der

Heeresfolge sich ganz entzogen. Vgl. Busolt, Die Lakedaimonier I, 4U»; Vol-

Huardsen, Burs. Jahresb. 1879 III, 83.
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rechtzeitig Stellung genomraen. Eg lagen bei Artemiaion unter dew

Oberbefehl dea Spartiaten Eurybiades 271 Trieren and 9 Pentekonteren.

Die Athener waren , einem von Themiatoklea seinen Planen gemais

ausgelegten und vielleicht auch vermittelteni Spruche dea delphkehec

Orakela folgend, mit ihrer gesamten Mannschaft an Bord gegangen

Ihre 147 Trieren, von denen sie 127 aelbat bemannt, 20 den Chal-

kidiern zur Bemannung ubergeben hatten, bildeten von voroeherein die

groTaere Half'to der ganzen Flotte. Auch die Plataier nabmen, obwohl

des Seewesena unkundig, an der Bemannung teil, natiirlicb ala Epi-

baten. Die Korinthier hatten 40 Scbiffe gestellt, die Megarier 20, die

Aigineten 18, die Lakedaimonier 10 *. Daza stiefsen dann nach Be-

ginn der Seekiirapfe noch weitere 53 atheniache Trieren *. Die ubri-

gen Schiffe der Eidgenoaaen aammelten aicb in dem troizeniachen Hafeo

Pogon 4
.

Das erate Gefecht zwischen Persern und Hellenen fand zur See

atatt. Zehn von Therme zur Untersuchung des Fahrwasaers abge

sandte aidoniache Schiffe aticlsen unweit der Peneios-Miindung auf drei

bellenische Wacht&ehiffe, von denen zwei genommen wurden, wiahrend

das dritte, ein attiachea, den Strand erreichte, ao dafa die Mannacbatt

aich retten konnte 5
. Die Nachricht von dieaem Gefecht xnachte auf

die helleniachen Flottenfuhrer einen ao deprimierenden Eindruck, dais

aie unter ZurUcklaaaung von Spahern ihre Stellung autgaben und nach

Chalkia zuriickfuhren, um den Euripoa zu bewachen.

Am zw5lften Tage nach dem Aufbruche dea Landheerea ging die

peraiache Flotte von Therme in See und gelangte unter giinatigem

Winde den ganzen Tag Uber segelnd, am Abend nach der mag
neeiachen KUate, wo aie zwiachen der Stadt Kaathanaia und dem

1) Hdt. VII, 140-144. Vgl. S. 661, Anm. 4. Duncker VII 6
, 223, 1 bat be-

merkt, daft die Orakel erst nach dem Rtickzuge von Tempe erteilt worden wireu.

weil sonst die Athener gewifs ebenso wenig, wie nach den Thennopylen nach

Thessalien ein Kontingent geschickt hatten.

2) Hdt, VIII, 1—2; vgl. 42, 6. Da die einst seemachtigen Chalkidier
keine eigenen Kriegwschiffe besnfsen, so hatten sie wohl im Jahre 506 (vgl.

8. 443) ibre Schiffie ausliefern muasen. Uber die Unaelbstandigkeit des Eury-
biades, der bald den Peloponneaiern, bald dem Themistoklea folgte, and die

darch den fortw&hrenden Widerstreit der athenischen and peloponneaischen Inter-

esson bedingte Schwierigkeit seiner Stellung vgl. Buaolt, Die Lakedaimonier I, 430

Ephoros ubertreibt den Einflufs desThemistokles, dem alle bereitwillig ge-

horcht baben sollen. Diod. XI, 12, 5. Vgl. auch Isokr. Panath. 51.

3) Hdt. VIII. 14.

4) Hdt. VIII, 42. Vgl. E. Curtius, Peloponnesos II, 444.

5) Hdt. VII, 179-182
; VIII, 92.
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§ 21. Der Kriegszug des Xerxes. 679

Gestade von Sepias vor Anker ging. Die Perser waren gendtigt, ihre

Schiffe in acht mit der Kiiste parallelen Reihen hinter einander zu

verankern, da der schmale Strand der hafenlosen Felsenkuste zur

Aufhahme der grofsen Flotte keinen gentigenden Raum bot Nur die

erste Reihe war unmittelbar am Strande befestigt ». Am frtihen Mor-

gen erhob sich nach heiterm, windstillen Wetter ein gewaltiger Nord-
oststurm, den die Bewohner der dortigen Kiiste Hellespont^ nann-

ten *. Diejenigen Schiftstuhrer , welche noch zeitig genug die Gefahr

bemerkten und einen Platz am Gestade fanden, konnten ihre Fahr-

zeuge auis Land ziehen und retten, aber hunderte von Schiffen, dar-

unter auch viele Kriegsschiffe, warden an die Felsen geworfen und

gingen mit der Mannschaft zugrunde. Als sich endlich am vierteii

Tage der Sturm legte, war die ganze Kiiste von Meliboia bis Sepias

mit Triiramern bedeckt *.

Die Hellenen brachten auf die Nachricht von der Katastrophc

dem Poseidon Soter ein Dankopfer dar und fuhren eiligst nach Arte-

mision zuriiek. Sie hielten die Verluste des Feindes fur grofser, als sie

in Wirklichkeit waren und erwarteten, dafs ihnen nur wenigo Schiffe

entgegenfahren wiirden *. Indessen das Gros der persischen Flotte

hatte sich gerettet und umschiffte, nachdem der Sturm voriiber war, die

Spitze von Magnesia, um sich bei Aphetai an der Einfahrt in den

pagas&isehen Meerbusen vor Anker zu legen 5
. Dabei gerieten 15 Schiffe,

welche eine Strecke weit zurttckgeblieben waren, unter die griechisohe

Flotte
1

und wurden mit leichter Muhe genommen •.

Als die Flotte bei Aphetai anlangte, befand sich Xerxes mit dem
Landheere bereits am dritten Tage im Lande der Malier und lagerte

im Gebiete von Trachis vor den Thermopylen. Er hatte die Strecke

1) Hdt. VII, 188; vgl. Strab. IX, 443.

2) Hdt. a. a. 0.; vgl. 189; VI, 44; Pirn. II, 121.

3) Kdt. VII, 189—191. Nach den niedrigsten Angabeu sollen aufser einer

uozahlbaren Menge von Last- and Transportacbiffen nicht weniger ala 400 Kriegs-

schiffe zugrunde gegangen sein. Hdt. VII, 190. Bei der Umsegelung Euboias

gingen weitere 200 unter. Hdt. VIII, 7—8. Dann aber lafot Hdt. VII , 236 den

Achaimenea nach den Schlachten bei Artemision aagen, dais 400 Trieren Schiff

bruch erlitten hatten. Nach Ephoroa (Diod. XI, 12, 3) gingen nur 300 Schiffe

unter. Dafs die Verluste jedenfalls sehr betrachtlich waren
,
zeigt die Thatsache,

dafs von den zwolf paphischen Schiffen nur ein einziges tibrig blieb. Hdt.

VII, 195.

4) Hdt. VII, 192; VIU, 4.

5) Hdt. VII, 193. Vgl. Strab. IX, 436; HeUanikos 35, Miiller I, 49 (Steph.

By*, v. ktpetat); Pherekydes 67, MUUer I, 88 (Ps. Apollod. I, 9, 19).

6) Hdt. VII, 194-195.
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von THenne an in etwa vierxehn Tagen anruckgeiest 1 Dm gne-

chische Heer stand rm Paaae binter der wiefiertienreaieiitm Maoer

Vier Tage lane wartete Xerxes in der Hotfnumr. dais die Heilaien ien

Pais ohne Kampt ranmen w-urden *. am tnnften iieia er die Metier ind

Kiasier mm Angritfe vorgrehen. Sie warden jedoch inter prolan

Verlusten zartickgesenia^en , ebenso andere Heernanlen . weiche nach-

ruekten 1 Aach die penischen Garden , die „ zehntausend L~as*ert>-

lichen u . moisten aach blntigem Kampte weichen V Denn im Hami-

jremenge waren die hellenischen Hopliten nicht nor dnrch ihre Be-

watrnung: d*m leiehten percischen Foisvolke weit dberieg»*n . *>ndera

aach darch taktische Lining. Sie kamprten in geschi* *»-»?ner

wahrend die Perser in ongeordneten Haofen r.«chten- Ihre aumenache

1, Hdt VII, 196. Dai* Xerxes U Tage fur den Marseh ?on Thexme bis ia

den Thermopylen branchte, ergiebt •uch sua den Angaben bei Hdt VII, 183. IS
192-194. 1%; VTU, 6.

2
;
Hdt VII, 210. Xerxes war gewiis nicht in seinem Hochmure so verbiendec

dais er im Zorne darfiber. dais die Hellenen a-pauftig ni ajo»i*ij Jur/actuatr .

blieben, die Meder nnd Kissier abschickte irtttX*u**v<; «9«c,- Qmy^^amwrm^ ij*t*

if oHii* tr
tt tnn r .r Ea lag klar vor Aogen. dais die hellenische Steilung dnrch

einen Frontangriff nicht leicht zn nehmen war, wenn die Verteidiger aach nor

^inig^rmaisen stand hielten. Vgi Grote. Gcsch. Gr. HP, 70: Duncker VIPt 248

N'ach Diod. XI, 5 Ephoros j hels der K5nig die Hellenen aoffurdern. die Walfen

niedcrzaiegen, in ihre Stidte zurfickzukehren and Bundesgenoasen der Perser as

nein. Wenn sie das thafen, so wurde er ihnen ein groiseres and besseres Land

gebeu, als tie jetzt besafsen. Aagenscheinlich hat Ephoros zn dieser Beracheruo^

der Darstellang Herodots nor die Botschaft des Hardonios an die Athener Hdt

VIII, 140, benntzt. I'ber die Umgestaltunjr des herodotischen. wohl auf die Nsch-

kommen des Demaratos zurfickjrph^nden Berichtes fiber dessen I'nterredung mi:

Xerxes vgi. Ad. Bauer, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. X 1878 9 , 298. B. Web-

hofer, Jahrb. f. kl. Philol. CXLV ,1892;, 664 rerkennt vollig den Cbarakter der

I.'berlieferuog and der koniglichen Herrschaft, wenn er glaabt, der Konig hitte

wirklich ..nicht Lnterwerfung , sondern Friede and Bandesgenos»enschaft rerlaiurt

and fiberdies eine grofse Belohnnng angeboten". Nacb W. schob der Konig d«-

haih Tier Tage lang den Angnff auf, weil er n aufrichtige Zuneigang rum grie-

cbiscben Wesen" hatte and n such jetzt noch den Griechen den Weg zum Friedec

zeigen wollte". Richtiger charakterisiert Noldeke, Aufsatze zur persischen G«-

schichte Berlin 1887), 46 den Xerxes als „ einen ganz gewohnlichen persischen

Despoten -
. Das „Neue" in den Ausfuhrungen Ws. fiber die Schiacht in dei

Thermopjlen besteht in hochst zweifelhaften Ergebnissen, die darch eine grand-

satzliche Reaktion gegen die griechische Cberlieferung gewonnen sind.

3 Hdt. VII. S10. Die Zusatze und Abanderungen des Ephoros Diod. XI.

6—7 sind ohne historischen Wert. Die Mache tritt fiberall deutlicb berror

Bauer a a O. 299. Selbst scheinbar unrerfangliche Angabcn sind unter diesen

Umstanden verdachtig.

4) Hdt. VII, 83.
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§ 21. Der Kriegszug den Xerxes. 681

• *

Uberlegenheit konnten letztere in dem Engpasse nicht zur Geltung

bringen *.

Am n&chsten Tage eraeuerten die Perser ihre Angriffe in der

Meinung, dafs die bisherigen Kiimpte das kleine belleniscbe Heer stark

mitgenoramen und erscbuttert batten. Allein sie stiefsen auf denselben

geordneten und energischen Widerstand und kUmpf'ten mit keinem

bessern Erfolge ala am vorhergebenden Tage

An denselben Tagen begannen aucb die Seekftmpfe*. Als

1) Hdt. VII, 211. Uber die persische Bewaftnung vgl. S. 591 , Anm. 1.

Mangel an taktischer Ordnung: Hdt. VII, 210; VIII, 86; IX, 62. Ausfuhrung der

Angaben Herodota bei Diod XI, 7, 3—4.

2) Hdt. VII, 200. Da schon am vorhergehenden Tage die Rerntruppe der

Zehntausend im Gefecht gewesen war, so lafst Ephoros, um eine Steigerung des

Eflekts zu erzielen, den Konig aus alien semen Volkern die Tapfersten ausw&hlen.

Die Schilderung des Kampfes selbst bewegt sich in dem tiblicben Phrasenwcrk.

Diod. XI, 8, 1-4.

3) Hdt. VIII, 15: awimnit d*i wots xac avtds qpiioas tk( re rav/uaftaf yirt-

o&at taitat xai ra( ntZofta^at r«c ir SsQfionvXjjot. Nach Herodotos ergiebt sich

folgende Reihe von Ereignissen: Nach dem Abtnarsche dee Konigs von TheTme
blieb die Flotte elf Tage liegen, fuhr am zwolften Tage friih ab und erreichte am
Abend die magnesische Kuste zwischen Kasthanaia und Sepias (Hdt. VII, 183).

Am Morgen des 13. Ausbruch des Stnrmes, der drei Tage hindurch (den 13ten
,

14(en und 15**'») anhielt. Am vierten Tage (den 16ten) horte der Sturm auf, die

Flotte ging in See (Hdt. VII, 188—191) und kam zeitig am Nachmittage in

Aphetai gegeniiber Artemisiou an. Hdt. VIII, 6. Xerxes stand bei der Ankunft

der Flotte bereits am dritten Tage im Lande der Mab'er (Hdt. VII, 196), war

also am 14. Tage seit dem Aufbruche von Therme daselbst angelangt. Am funften

Tage nach seiner Ankunft, also am 18**", erfolgte der erste Angriff auf die Ther-

mopylen (Hdt. VII, 210), am 19ton der zweite und am 20*«> der Untergang des

Leonidas. An denselben Tagen wurde nach Hdt. a. a. 0 bei Artemision gekampft.

Die Flottenfuhrer batten nach dem dritten Treffen den Kiickzug beschlossen und

trafen die Vorbereitungen dazu, als am Abend, nachdem bereits zur Tauschung

dea Feindes Lagerfeuer angeziindet waren, das bei den Thermopylen stationierte

Schiff eintraf und die Kataatrophe meldetc. Hdt. VIII, 19-21. Da nach dem

ganzen Zusammenhange der Ereignisse (vgl. auch Hdt. VIII, 15: 'prp rp qpt'Qtf

xrl.) bei Artemision an drei auf einander folgenden Tagen gekiimpft wurde, so

raussen die Flotten vom Nacbmittag des 16tou bis gegen Abend des 18. Tages ein-

ander gegeniiber gelegen haben, obwobl man aus Hdt. VIII, 6 schliefsen kdnute,

dafs das erste Gefecht schon am Abend des 16»«n stattfand. Die persische Flotte

bedurfte nach dem Sturme einer taktischen Reorganisation, es wurde eine Muste-

rung veranstaltet (Hdt. VIII, 7), nachdem 200 aus der ganzen Flotte erleaene

Schiffe zur Verlegung des Rttckzuges um Euboia herum geschickt waren. Das

konnte alles nicht im Laufe einiger NachmittagBstunden eben nach der Ankunft

gescheheu. Dazu kommt noch ein Urnstand. Das Umgehungsgeschwader wurde

in der dem ersten Gefecht folgenden Nacht vom Sturme uberrascht und zwar xata

ni Koika irti Evpoin (Hdt. VIII, 12-13), d. h. bereita westlicb vom Kap Ge-
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Funftea Kapitel.

die persiachen Schiffe bei Aphetai vor Anker pingen , woiicen . me
Herodotos erzahlt, Eurybiades and andere Flottentuhrer . namentiich

der Korinthier Adeimantos, unter dem Eindrucke des Anbiiekes der

machtigen Flotte, von der sie nor geringe Uberreste zu aeben enrar-

teten, abermals den Riickzug antreten. Die Euboier baten jedoch. die

Ausfuhrung desaelben auf kurze Zeit aul'zuschieben . damit =ie wenig-

stens ihre Familien and tahrende Habe in Sicherbeit bringen konnten

Tbemistoklea nahm aicb ihrer energiseh an and setzte es daxch, dais

die Flotte blieb Sie geriet aber dad arch in Geiahr, die Ruckzugs-

linie zu verlieren. Denn die Perser sandten ein erleaenes Geachwader

von zweihundert Trieren ab, welches am Eaboia nerumiahren and in

den Earipos einlaufen sollte. Die persiscben Admirale wollten erst

raiatos vgl. S. 683, Anm. 3
;

. Das Geachwader hatte den I'mweg am Skiatho*

gemacht and somit tod Apbetai aber 30 geographiscbe Meilen zuruckgeiegt. Ls

ware das unmoglich geweaen, wenn das Geachwader erst am Nachmittag des lb**"

aoagefahren and schon in der daranffolgenden Nacht lb1** anf 17*") Tom Uo-

wetter ereilt ware. Ein langerea Gegenuberiiegen der Flatten ergab sich aos den

beiderseitigen Dispoaitionen. Die Perser wo 11ten sich erst reorganisieren and die

Meldang von der Umgehang abwarten. bevor sie zum Angrifie vorgingen. Die

Hellenen gedachten oftenbar den Angrift* abzawarten Tgl. Hdt. V LU, 9 : Diod

XI, 12, 5) and erst als sie Rande von der beabsichtigten L'mgehang erhiehen.

zuriickzagehen , dann aber noch am Abend eioen Vorstofs za wagen. Die Aas-

fuhrung des in der Nacht beabaichtigten Ruckzuges warde infolge des Stunne?

aafgeschoben. Die Aussendung des L'mgehungsgeschwaders wird etwa bei Tagee-

an orach des 18 Tages erfolgt sein. das erste Seegefecht fand am Abend dieses

Tagea atatt.

1) Hdt. VIII. 4—5. Bedenken gegen die Erzahlung Herodota bei Beloch. Gr

Geach. I, 372, Anm. 3, der mit Recht geltend macht, dafs Eurybiades die Stellong

bei Artemision mit alien Kraften ha 1ten mufste, so lange Leonidas in den Thermo

pylen stand. Die Euboier sollen sich die Fursprache dea Themiatoklea mit dreuaig

Talenten erkaaft haben. Acht Talente hatte dieaer zor Bestechung dea Eury-

biades and Adeimantos verwandt, den Rest aber for sich behalten. Herodotos er-

zihlt die Geachichte als Thatsache. nicht ana Boebeit Plat rteo* Ho. nx 34 .

sondern weil er sie horte and an ihrer Wahrheit nicht zweifelte. Eat rat indeaseo

aogenscheinlich eine boswilJjge, Ton den Feinden dea Themiatoklea rerbreitete Er-

findung. Vgl. Bauer. Themiatoklea 25; Duncker VII '. 239, 2. Bei Plat. Them.

7 liegt der Bericht Herodota in einer I'berarbeitang vor, die aach den Xamen des

Agenten der Euboier Pelagou: kannte. Vermutlich benatzte an dieaer Stelle

Plutarchoe den Ephoros, obwohl er Herodotoa ,aber anacheinend nor aos dem Ge-

dichtnis.se
, citiert Vgl. M. Mohr a a O. 28 ; Albracht a. a. 0. 32. Ad. Schmidt.

Perikl. Zeit II, 136* sucht naturlich die I'bereinstimmungen zwischen Plat and

Hdt. auf gemeinaame Benutzang dea Steaimbrotos zurackzuTuhren. Wie die Er-

zahlung Herodots too spatern Autoren weiter auagesponoen und mit Detail *er

setzt wurde, zeigt die Beatechongsgeachichte dea Trierarchen Arcbitelea, too der

nach Plut Them 7 Phainias berichtete. Vgl. Bauer, Themiatoklea 134.



§21. Der Kriegszug des Xerxes.

dann angreifen, wenn ihnen ein Zeicben die Ankunft des Geschwaders

an Ort und Stelle gemeldet h&tte.

Als die Eidgenossen durch einen Uberl&ufer, Skylliaa aus Skione,

die Absendung des Umgehungsgeschwaders erfuhren, beschlossen sie,

den Tag Uber, an dem die Meldung einlief, nocb im Schiffslager zu

bleiben , urn Mitternacht aber aufzubrechen und dem Umgehungs-

geschwader entgegenzufahren *. Dann ftnderten sie ibren Beachlufe

insoweit, als sie noch am spaten Nachmittage zur Erprobung der

Kampfesweise des Feindes einen Angriff machten. Die hellenisohen

Schiffe nahmen eine kreisformige Aufstellung, bei der die Scbiffshinter-

teile nach der Mitte zusammengedriingt waren, wfthrend die Vorderteile

strahlentormig nach aufsen standen. Den Persern kam der Angriff

ganz unerwartet, so dais es den Hellenen zunachst gelang, dreifaig

t'eindliche Schiffe zu nehmen. Dann kam das Gefecht zum Stehen und

wogte unentschieden hin und her, bis die Dunkelheit die Kampienden

trennte *. Nachts zog ein furcbtbares Unwetter herauf, das bis zum

Morgan anhielt. Die heUenische Flotte war durch die Kiiste gegen

den von Siiden her wehenden Sturm geschiitzt, der die Leichen und

Schiffstruramer gegen Aphetai hintrieb und die Perser nicht wenig be-

helligte. Schlimmer erging es dem zur Umgehung bestimmten Ge-

schwader, das auf der Fahrt an der kJippenreichen Siidwestkiiste Euboias

vom Sturme Uberfallen und angeblich total vernichtet wurde 8
.

1) Hdt. VIII, 7-9. Die Darstellung Herodots ist hier nicht ganz klar. Vgl.

Duncker VII 4
, 241, 2. Die Absendung des Umgehungsgeschwaders halt Bcloch,

Gr. Gescb. I, S. 372, Anm. 3 fur ungeschichtlich. ftber das von den Amphik*

tyonen in Delphi aufgestellte Standbild des Skyllias vgl. Pans. X, 19, 1. Vgl.

noch Uber die sich an ihn kniipfenden Legenden Hauvette, Rev. d. philol. litte'ra-

ture et d'histoire ancienne X (1886), 132 ff.

2) Hdt. VIII, 9. Eine kreisformige Aufstellung formierte die Bchwerfallige

peloponnesische Flotte gegen die beweglichern attischen Trieren im Seetreffen bei

Parrai im Jahre 429. Vgl. Thuk. II, 83—84. Bei Artemision wurde das Manover

unter denselben Umstanden augewaudt. Herodotos bezeichnet die koniglichen

Schiffe als afittvov nktovcas (Hdt. VIII, 10, 7) und zwar mit Recht. Vgl. Hdt.

VH, 179—180. Namentlicb batten die phonikiscben Schiffe eine besser geiibte

uud starkere Bemannung; auch werden sie in der Bauart die bellenischen ttber-

troffen baben, da man in Hellas erst vor kurzem eine grofsere Zahl von Trieren

zu bauen begonnen hatte. Vgl. Hdt. VIII, 60, 13. - Nach Ephoros (Diod. XI,

12, 5) bestimmte Themistokles die FlottenfUhrer zum Angriffe. Das ist nicht un-

wabrscbeinlich , allein Ephoros hat in seinem Berichte iiber die Schlacht nur

Herodotos benutzt und mit eigenen Zuthaten bereichert. Themistokles that

nach ihm uberhaupt alies. Vgl. Bauer, Jahrb. f. kl. Philol Supplbd. X (1878/9),

303.

3) Hdt. VIII, 12-13. Die Katastrophe erfolgte nach Hdt. ««r« r« Korto r<j*
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Im Laufe des nacbsteu Tages traf bei der hellenischen Flotte erne

Verstiirkung von dreiundfUnfzig athenischen Trieren ein, und zugleich

wurde der Untergang des Umgehungsgeschwaders bekannt Dadurch

ermutigt, machten die Hellenen wiederum in sp&ter Nachmittagsstunde

einen Angriff. Sie fielen iiber die kilikischen Scbiffe her nnd brachten

ihnen schwere Verluste bei. Beim Einbrucbe der Nacht kehrten sie

nach Artemision zurtick

Am nachsten Tage, dem dritten der Seekampt'e, gingen die Perser

selbst zum Angriffe iiber und fuhren urn Mittag gegen die hellenische

Flotte heran, die sie in einer halbmondf&rmigen Linie umfafsten. £a

entwiekelte sich ein heftiges Gefecht, aber es kam zu keiner Ent-

scheiduDg. Die Hellenen hatten zwar geringere Verluste ale ihre Geg-

ner, blieben auch im Besitze der Leichen und Schiffstrummer, waren

aber eben tails hart mitgenommen worden. Die Halfte der atheniscben

Schiffe hatte Besch&digungen erlitten *

Unter diesen Umstanden entschlossen sich die hellenischen Flotten-

fuhrer zum Riickzuge. Als bereits die Lagerfeuer angezundet waren,

um dem Feinde die Absicht des Riickzuges zu verbergen, uberbrachte

die bei den Thormopylen stationierte attiache Triere die Nachricht von

dem Untergange des Lconidas. Ohne weitern Aufschub zog sich nun

die Flotte durch den Euripos nach dem saronischen Golfe zurUck 5
.

Als Leonidas auch am zweiten Tage den Pafs behauptet hatte,

und man im persischen Kriegsrate zur Uberzeugung kam, dafs die

Thermopylen durch blofse Sturmangriffe nicht zu nehmen waren,

scheint der thessalische FUrst Thorax dem Konige zu einer Umgebung

Fvpott)t. Ea ist das die Ktiatc von Geraiatos bia zur Hohe von Rhamnus in Attika.

Vgl. Strab. X, 445; Liv. 31, 47; Val. Max. I, 8, 10.

1) Hdt. VIII, 14 redet von der Vernichtung der (100: Hdt. VII, 91) kilikischen

Schiffe. Das ist achwerlich w<5rtlich zu nehmen.

2) Hdt. VIII, 15-18. Ephoroa halt sich an Hdt., bezeichnet jedoch nicht die

Agyptier, aondern die Sidonier als diejenigen, welcbe sich auf persischer Seite

am meisten hervorgethan hStten (Diod. XI, 13, 2), wahrscheinlich , weil cr bei

Hdt. wiederholt gelesen hatte, dafs die sidoniachen Schiffe am beaten geiresen

waren. Vgl. Ad. Bauer, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. X (1878/9). 304. Uber die

Tapferkeit der Athener bei Artemision und ihre Verdienste um die Freiheit von

Hellas vgl. Pindar. Dithyramb. Frgm. 77 Bergk PLGr. P, 397
;
Aristoph. Lysistt

1250 ff.

3) Hdt. VIII, 19-22. Ober die von Themistokles an die Ionicr durch Stein-

inschriften gerichtete Auffbrderung vom Konige abzufallen, vgl. noch Pint. Them.

nach Epboros (vgl. Iustin II, 12, 2), der seinerseits Herodotoa benutzt bat

Vgl. L. Holzapfel, Unters. iiber die Darat. d. griech. Gesch. bei Ephoroa u. a. w. *53;

Ad. Bauer, Themistoklea 115.
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auf dem Gebirgspfade Anopaia geraten zu haben. Herodotos bezoich-

net den Malier Epialtes als Verrater und Ftibrer dea peraiachen Um-
gehungscorps und verwirft eine andere Uberlieferung, der zufolge Ona-

tas aua Karyatos und Korydallos aus Antikyra die Schuldigen gewesen

waren, denn die Pylagoren, die das Genaueste darUber erkundet, batten

nicht auf diese, aondern auf Epialtes einen Kopfpreis ausgesetzt. Nach

Ktesias waren zwei Trachinier die Fiihrer gewesen ».

Sobald ea dunkel geworden war, begann Hydarnea an der Spitze

der „ Zehntausend " mit dem Anatieg ». Dichte Eichenwalder entzogen

die Peraer den Blicken der Hellenen s
. Beim Anbruche der Morgen-

rote waren sie unbemerkt auf der Hdhe dea Gebirgea angelangt, wo
tauaend phokiache Hopliten Wacbe bielten. Das Gerauach der nieder-

getretenen Blatter machte die Phokier aufmerksam , sie legten die

Riistangen an, bielten aber nicbt stand, sondera flohen, als sie von

zablreicben Geschossen uberscbUttet wurden, nach dem Gipfel des Kal-

lidromos-Gebirges. Ungehindert konnten die Perser eiligst ibren Marsch

bcrgabwarts antreten.

Leonidas war schon in der Nacht durch Uberlaufer von der Urn-

gchung benachrichtigt worden 4
. Als der Tag anbrach, kamen die auf

den Hohen verteilten Sp&her herabgelaufen und bestatigten die Mel-

dung. Es fand darauf ein Kriegarat statt, in dem die Meinungen ge-

teilt waren; die einen wollten abziehen, die andern bleiben. Schliefs-

1) Hdt. VII, 213—214. Auf Epialtes blieb der Ruf des Verrater* haften.

Vgl. Ephoros (Diod. XI, 8, 4-5; Polyain. VII, 15, 5); Paus. 1,4, 2 u. a. St.

N. Wecklein, Trad. d. Perserkr. 52 hat darauf hingewiesen, dafs es gar keines

beaondern Verraters bedurfte, da der Bergpfad kein Geheimnis, vielmehr den Ma-

liern and Tbessalern bekannt war. Vgl. Hdt VII , 215. Die Hellenen batten

aucb yon vornherein die Moglicbkeit einer Umgehung ins Auge gefafst, und diese

gelang hauptsachlich infolgc der Nachlassjgkeit und schlechten Haltung der Pho-

kier. Aber die Umgehungskolonne bedurfte doch eines Ftihrers. Da die Thessaler

den Pfad kannten, so ist die Angabe bei Ktes. 24 beachtermwert, dafs Thorax und

Demaratos auf die Notwendigkeit einer Umgehung aufmerksain gcmacbt bitten.

2) Hdt. VII, 215, 3: opplaro mqI ir/i-«t dyac 4» rov orqoton66qv. Ephoros

iibersab, dafs das Corps des Hydarnes aus den „ Zehntausend " bestand und rer-

stfirkte es nach eigenem Befinden auf 20000 Mann. Vgl. Diod. XI, 8, 5 ; Polyain.

VII, 15, 5.

3) Hdt VII, 218.

4) Bei Hdt VII, 219 spricht nur allgemein von Uberlaufern. Ephoros erzahlte,

dafs der Kymaier Tyrastiadas diese Nachricht iiberbracht hatte (Diod XI, 8, 5)

und gab dann cin Hauptsttick seiner Phantasie, die Darstellung des nachtlichen

Ausfelles der Spartauer und Thespier, bei dem sie bis sum Zelte des Xerxes vor-

drangen and das ganze feindliche Lager nach dem entflobenen Kdnig durchsuchten.

Diod. XI, 9-11; Iustin II, 11, 11-18.
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lich zogen die Bundeagenosaen mit.Ausnahme der Thespier ab and

zerstreuten sich in ihre Stfidte. Man sagte aber auch, wie Herodotos

berichtet, dafs Leonidas selbst die Bundesgenossen fortgeschickt h&tte,

da er besorgte, sie mochten urakommen. Ihm selbst und seinen Spar-

tiaten hatte es sich jedoch nicht geziemt, ihren Posten zu verlassen.

Herodotos schliefst sich dieser Auffassung an und meint, Leonidas

babe den Bundesgenoasen den Befehl zum Abmarsche gegeben, als er

gesehen, dafs sie abgeneigt w&ren , zu bleiben und die Gefahr zu

teilen ».

Xerxes wartete nach Sonnenaufgang einige Stunden, um dem Hy-

darnes Zeit zum Abstiege zu laasen. Oegen 10 Uhr liefs er seine

Truppen gegen den Pafs vorgehen *. Leonidas wartete den Angriff

1) Hdt. VII, 220: at/r^J xal Jnapriqrlaiv roiot naQtovot ovx I/*** ei'n(?f-

nitag ixXmtiv njv ra'ftv is xqv tjX&oy tpvXatovtts a^/fjv. Man hat den letzten

Kampf des Leonidas als „nutzloses Blutvergiefsen M (N. Wecklein, Trad, der

Perserkr. 40) oder gar ab „ Donquixoterie " bezeichnet (F. Buhl, Lit. Zeotralbl.

1877, Nr. 33, S. 1095) und gemeint, Leonidas hatte sich and seine Spartaner

einem von Jugend auf eingeimpften , falschen kriegerischen Ehrgefuhl aufgeopfert

(F. Riihl, Jahrb. f. kl. Philol. 1883, Bd. CXXVIII, S. 746 ff.). Diese Beurteilung

geht jedoch von modernen Anscbaunngen aos, die niemals zum Mafsstabe des

historischen Urteils fiber ein sittliches Verhalten genommen werden durfen. Vgl.

Bosolt, Die Lakedaimonier I, 429, 143; Duncker VII6
, 256, 2. - Kbchly und

Riistow, Gesch. d. gr. Rriegswesens 61, deren Ansicht sich H. Welzhofer, Jahrb.

f. kl. Philol., Bd. CXLV (1892), 668 anschliefst, meinen, dafs Leonidas geblieben

sei, um den RUckzug des ubrigen Heeres zu decken. Nach H. Delbriick, Die

Perserkriege 90 hfitte Leonidas die Absicht des Kampfes (den Grofskonig auf deu

Boden von Hellas mit einer Probe griechischen Heldenmutes zu empfangen) auf

die Spitze getrieben und damit zugleich den Riickzug gedeckt. Dagegen hat

W. Vischer, Erinnerungen und Eindriicke aus Griechenland (Basel 1857) 647 ff.

mit Recht bemerkt, dafs weun Leonidas nur auf die Deckung des Riickzuges aus-

gegangen wfire, er einen Teil seiner Schar dadurch hatte retten konnen, dafs er so

weit zuruckging, dafs er den heranziehenden Hydarnes nicht im Riicken , sondern

in der Front hatte. Denn das Terrain wfire auch weiterhin zum blofsen Auf-

halten des Feindes durchaus geeignet. Bei Hdt. verlautet auch nlchts von einer

solchen Absicht. Ahnlich Riihl a. a. O. 747. Indem Leonidas mit Beinen Spar-

tiaten auf dem Posten blieb, dessen Verteidigung ihm aufgetragen war, erfullte

er einfach seine gesetzliche Pflicht („^/uao» net&6ftiyot
li Simouides 92, Bergk

PLGr. IIP, 451). Den Spartiaten, der seinen Posten verlassen hatte, traf Atunie.

Vgl. Hdt. VII, 229-232; IX, 71; Thuk. V, 34, 2; Xen. Aax. noX, IX, 4; Plut.

Ages. 30. Cber einen Khnlichen Fall vgl. Xen. Hell. IV, 8, 38. In diesem Sinne

wird Leonidas beurteilt von Grote, Gesch. Gr. IIP, 72 und E. Curtius II», 70.

Die Thespier zeigten im Grunde noch mehr als spartanischen Heldenmut, da sie

nicht unter so starkem gesetzlichen Zwauge standen. — Ober die angebliche Zu-

ruckhaltung der 400 Thebaner. Vgl. S. 675, Anm. 1.

2) Hdt. VII, 223: iW/cuV xqovov is ayoQtjs xov paXtora nkf&vQijy npoWo»-
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nicht ab, sondern machte einen Vorstofs ttber den westlichen Engpafs

hinaua. Eb gait nur noch, dem Feinde moglichst grofae Verluste bei-

zubringen, und zu diesem Zwecke war der Ansturm der Hopliten

wirksamer, als wenn sie stehenden Fufses den Feind empfangen batten

In dem wtitenden Handgemenge tielen zahlreiche Barbaren, darunter

zwei Sonne des Dareios, aber auch Leonidas tiel und mit ihm andere

angesebene Spartiaten *. Den meisten Hellenen zerbrachen allm&hlich

die Lanzen, so dais sie rait dem Schwerte kampfen moisten. Viermal

hatten sie die PerBer geworfen, als Hydarnes im Rticken erscbien.

Nun zogen sich die Uberreste der Spartaner und Thespier durcb die

westlicbe Enge hinter die Mauer auf einen Htigel beim osttichen Ein-

gange in die Thermopylen zurtick, wo spater zu Ebren des Leonidas

ein 8teinerner Ldwe errichtet wurde. Hier wurden sie umringt und

nacb tapferm Widerstande bis auf den letzten Mann getotet. Dem
Konige soil der Kampf urn die Thermopylen nicht weniger als 20000

Mann gekostet haben *.

inotitto. Uber die Zeitbestimmung vgl. Hdt. IV, 181; III, 104; II, 173; Aug.

Mommsen, Chronologic (Leipzig 1883) 37.

1) Duncker VII\ 257; H. Welzhofer, Jahrb. f. kl. Philol., Bd. CXLV (1892),

S. 670 meint, Leonidas hatte den Vorstofs in der Hofrhung gemacht, dais er sich

auf der vorderu Seite des Passes durehschlagen kciunte.

2) Hdt. VII, 224. Der Konig liefs alle Leichen der Hellenen auf den HBgel,

wo der letzte Kampf stattgefunden hatte, zusammentragen. Udt. VIII, 25. Nach
Hdt. waren 4000 Hellenen gefallen. Zu den 300 Spartiaten und 700 Thespiern

kommt allerdings noch eine Anzahl Heloten (Hdt. VIII, 25, 6; vgl. VII, 229, 11),

aber es ist nicht wahrscheinlich, dafs dieselbe betrachtlich war. Ware Hdts. An-

gabe richtig, so mUfste an den beiden ersten Schlacbttagen etwa die H&lfte der

Verteidiger den Passes den Tod gefunden haben (Welzhofer a. a. 0. 669). Ver-

mutlich handelt es sich aber nur am eine Ubertragung der /Uwicfef r&oQtc, welche

nach der Grabinschrift bei Hdt. VII, 228 <>«>ovto auf die Zahl der Gefallenen.

3) Hdt. VU, 225; VIII, 24. Uber den Htigel vgl. namentlich W. Vischer,

Erinn. und Eindr. aus Or. 640. Uber die Denkm&ler und Weihinscbriften Hdt.

VII, 228; Bergk PLGr. IIP, 542. Vgl. Monatab. Berl. Akad. 1879, 3ff. Denk-

Baule der opuntischen Lokrer mit Epigramm: Strab. IX, 425. Vgl. Bergk, PLGr.

Ill 4
, 437. Die Gebeine des Leonidas soil man geraume Zeit nachher in den Ther-

mopylen gefunden und nach Sparta gebracbt haben (Pans. Ill, 14, 1 wo an-

scheinend das Zahlzeichen /»' aus ri yerschrieben ist. Vgl. Ad. Bauer, Herodots

Biogr. Ber. d. Wien. Akad., LXXXIV, Jahrg. 1878, S. 420). Ob es wirklich die

des Kdnigs waren, ist mehr als fraglich. Vgl. Welzhofer a. a. 0. 674. Aber man
erricbtete in Sparta dem Leonidas ein Grabdenkmal, bei dem alljiihrlich eine mit

Reden und Wettkampfen verbundene Ged&chtnisfeier stattfand. Auf einer Stele

waren die Namen der Dreihundert verzeichnet. Pans. a. a. O. Hdt. kannte diese

Namen. VII, 224. Duncker VIP, 258, 1 und N. Wecklein, Trad. d. Perserkr.

47 betrachten es als hellenische Erfindung, dafB Xerxes dem Leichname des Leo-
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Am iolgenden Tage fuhr mit Sonnenaufgang die persiscbe Flotto

nach Artemision und von da um die Mittagszeit nach Hestiaia. Die

Stadt wurde besetzt und die Kuste gepliindert. Einer AufForderung

den Konigs folgend, aetzien viele Mannsehaften am nachsten Tage nach

den Thermopylen iiber, am das Scblachtfeld zu besichtigen l
.

W&hrend die Flotte noch drei Tage lang bei Hestiaia liegen blieb,

trat das Heer schon am nachsten Tage, dem dritten nacb dem Falle

des Leonidas, den Weitermarsch an *. Es Uberscbritt wabrscheinlich auf

verechiedenen Passen und in mehrere Kolonnen geteilt das lokrische

Oebirge und brach, alles auspliindernd und niederbrennend, in das Thai

des Kephisos ein 3
. Aus alter Feindschaft gegen die Phokier, die zum

Teil auf den Hdhen des Parnassos eine sicbere Zaflachtsst&tte get'unden

batten, dienten die Thessaler den Persern als Wegweiser 4
.

Bei Panopeus trennte sich ein Corps vom Hauptheere, um nacb
Delphi zu Ziehen und das Heiligtum zu pltindern, von dessen Schatzen

der Kftnig viel geh&rt hatte. Als die Delpher von dem Anrucken
dieser Heeresabteilung horten, brachten sie ihre Weiber und Kinder

iiber den Qolf nach Acbaia in Sicherheit und zogen sich selbst zum
grofsten Teil nach dem Gipfel des Parnassos und der korykischen

nidas den Kopf abschlagen und ihn krcuzigen iiefe. Hdt. VII, 238; IX, 78 ff.

Dafs es gegen die Gewohnheit der Perser war, bemerkt Herodotos selbst und

meint, Xerxes mUsse auf Leonidas ganz besonders erzurnt gewesen sein. Es ist

su beachten, dafs die Spartaner aich durch die Hinrichtung der persischen Abge-
sandten schwer vergangen batten. Vgl. Welzhofer a. a. O. 672.

1) Hdt. VIII, 23-26.

2) Hdt. VIII, 25. Vgl. VIII, 66. Demaratos soil nach der Einnahme der

Thermopylen dem Kcinige geraten haben, 300 Schiffe nach dem lakoniscbcn Meer-

busen zu senden und Kythera zu besetsen. „Ar row'r^ rfc r»>ov o#«#o>«r<M <po-

ftovruy rovt AaxedeufioviovS
u

. VII, 23&. Die Lakedaimonier sollten dadurch ver-

hindert werden, ihr Hecr ausrucken zu lassen. Das entspricht so sehr den athe-

nischen Kriegspliinen und Unternehmungen wShrend des peloponnesiscben Krieges

(Thuk. IV, 62 ff.), dafs starke Zweifel berechtigt sind, ob Demaratoe dieeen Rat

wirklich erteilte. Vgl. N. Wecklein, Trad. d. Perserkr. 10.

9) Nach Hdt. VIII, 31, 3: i* /tir *n t*c Tqw*K *c *n" ^»e<<fo Mfi^Xoy
(vgl. VIII, 118, 2; Aisch. Pers. 486). Vgl. W. Vischer, Erinn. and Eindrficke aus
Or. 645. Da auf dem Manche Elateia and Hyampolis serstort warden, so mas&en
wohl Kolonnen iiber diese Passe gezogen sein. Far Reiterei scheint uberhaupt
nor die Strafse yon Hyampolis brauchbar geweseu zu sein. Vgl. Hdt. VID, 88.

4) Hdt. VIII, 27. Uber die Verfeindung der Thessaler and Phokier and die

schweren Niederlagen, die jene auf einem Feldzuge gegen diese „nicht viele Jabrv
or dem Zuge des Konigs" erlitten, vgl. Bd. I», 8. 699. Uber die Zafluchtastktte
der Phokier vgl. auch Plot. Sulla 16; UrUchs, Rhein. Mas. II, 647.

i
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Crotte zurtick. Nur etwa sechzig Manner und der Prophet Akeratos

blieben beiin Heiligtume l
.

Die Perser verbrannten auf ihrem Zuge nach Delphi Daulis und

Aiolideis *. Sie haben sich also bis auf zwei Stunden Delphi ge-

oahert. Was aber weiter geschah, ist durch die delphische Tempel-

iegende in den Bereich des Wunderbaren gertickt 8
. Herodotos erziihlt,

1; Hdt. VIII, 34—39 giebt iiber die Errettung des Heiligtums eine delphische

Tempellegende. Der Gott schiitzt durch allerlei Wunder selbst sein Heiligtum.

Vgl. R. Pomtow, Quaest. de oraculis cap. select. (Berlin 1881, Diss.) 19. Ephoros

erzahlte die Geschichte Herodots in rationalisierter Form und fiigte aufserdetn eiu

Epigramm hinzu. Diod. XI, 13; Iustin II, 12, 8. — Unabhitogig von Herodotos

berichtete Ktes. Pers. 25 , dafs Mardonios nach Delphi gesandt worden ware.

Dichtes Hagelwetter hiitte die Perser iiberfallen und den Zug vereitelt. Mardo-

nios ware dabei umgekommen. Xerxes hatte aber nach seiner Ruckkehr nach

Sardeis den Eunuchen Matakes nach Delphi gesandt, und dieser das Heiligtum

ausgepltindert. Es ist das eine persische Erfiudung. Vgl. Pomtow, Jahrb. f. kl.

Philol. CXXIX (1884), 234ff. Dieser Uberlieferung folgt trotz bessern Wissens

gedankenlos Plut. Num. 9. Vgl. dazu Pomtow a. a. 0. 230.

2) Hdt. VIII, 35.

3) Die Ansichten der neuern Forscher gehen daher weit auseinander. N. Weck-

lein. Die Tradition der Perserkricge, Ber. d. bayer. Akad. 1870 I, 265, betrachtet

den Zug als blofse Tempellegende, er hiitte gar nicht etattgefunden (vgl. Hdt.

IX, 42). E. Curtius, Gr. Gesch. IP, 75 glaubt, daft die Priester durch kluge

Unterbandlungen das Heiligtum gerettet hatten. Grote, Gesch. Gr. III s
, 92 be-

schrankt sich im wesentlichen auf die Wiedergabe des herodotischen Berichts.

Duncker VII*, 270 ist der Ansicht, dafs die Perser durch die auf den Hohen

des Parnaasos angesammelten Delpher und Phokier, zuruckgeworfen wurden. Ein

Unwetter moge hinzugekommen sein. Ahnlich urteilt H. R. Pomtow, Die Perser-

expedition nach Delphoi, Jahrb. f. kl. Philol. CXXIX (1884), 227 ff. Pomtow
sucht jedoch nachzuweisen, dafs nicht eine auf unmittelbaren Befehl des Konigs

tbgesandte Expedition, sondern ein betrachtlicher, mindestens 4000 Mann starker

Haufe von Pliinderem nach Delphi gezogen ware. Dagegen spricht gleich Hdt.

VIII, 34: tlaQftnorafAiovc dk naQafiH^ofifvot ol pritfaQot un(xovxo is Ilttvonias.

ivDkvttv tt$ ij<fij &iaxQivo(iivT) t) OTQau>) avraiy in^iCero to plv nXttorov xai

dvynroixaroy xov oxottxov fifttt ttvxui Seg^p nopen!fitvov in' U#ijV«c xxX. Ebcnso

hat Ephoros den Herodotos verstanden, er fiibrt die Expedition auf den Befehl des

Konigs zurtick. Diod. XI, 14, 2; lust. XII, 1, 0 (die Zahl 4O0O beruht nur auf

Iustin-Ephoros und ist selbstverstandlich ohne Wert). Ein Hauptgrund Pomtows

ist der angebliche Widerspruch , in dem die Hdt. IX, 42 erzahlte Unterhaltung

dea Mardonios mit den Fiihrern der griechischen Hilfskontingente vor der Schlacht

bei Plataiai mit den Hdt. VIII, 35—40 berichteton Vorgangen stiinde. Mardouios

spricbt von einem Orakel, m ZQe° y *aTi Meaa< I'ruxoftiyovs is xrjv KXXudtt dutQ-

xtiatti to Iqov xo iy JeX<poT<n
,
pern <fi tjjV 6taonayt\y ajxoXia&ta n«Vr«$ • r^tts

roivw avro xofxo imoxafityo* ovie tpev inl to igoy xovxo ovxt inix^Q^aouev diag-

7ttiC$iy, xtX. Herodotos erklart dagegen, er wisse, dafs sich das Orakel nicht auf

die Perser, sonde™ auf die Illyrier und Encheleer beziehe. Abgesehen vou deu

Bunolt. Ori«chUche OMcbichU. II. 2. Aafl. 44
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dala die Peraer, ala sie beira Heiligtume der Athena Pronaia anlangten,

von Blitzen getroffen wurden , wahrend zugleich xwei Giptei des Par-

naaaoa mit grofaem Getose herabatiirzten and viele toteten. Da wandten

aich die Peraer entaetzt zur Flucht, ea Helen nun anch die Deipher

tiber sie her and toteten eine Menge von ihnen. Die abrigen entkamen

nach Boiotien. Ephoroa hat die Legende wie gewohnlich rationalisiert.

Ea hatte aich plotzlich ein gewaltigea Unwetter erhoben, daa grolse

Felablocke vom Parnaasos loarifa and aaf die Barbaren herabschleu-

derte. „ Zam Gedachtniaae dea Kriegea and Zeagen des Sieges u er-

richteten die Deipher beira Heiligtame der Athena Pronaia ein Tropaion,

deaaen Epigramm aich durch Ephoroa erhalten hat In demaelben

heifat ea, dafa die Deipher daa Tropaion, dem Zeus dankend, anigestellt

hatten, nachdera aie mit Hilfe Apollona die atadtezeratorende Rotte der

Meder zuriickgeworfen and daa erzumkranzte Heiligtam gerettet hatten l
.

Der Inhalt dea Epigramma ateht inaoweit im Einklange mit Herodet»
Bericht, ala die Deipher dem Zeua danken , der die Blitze gesandt

hatte and der Hilfe Apollona gedenken, der nach Herodotoa aein Hei-

ligtum aelbat za achtitzen veraprochen hatte. Aber daa Epigramm setzt

doch eine aelbatthatige, wenngleich vom Gotte unterstutzte Verteidigung

der Deipher voraaa. Wahracheinlich haben aie, durch phokischen Zu-

zug veratarkt, auf den die Strafae iiberhangenden Felawanden der

Hyampeia und hinter dem Oatthore der atarken Umfa38ungsmauer des

Heiligtama die Peraer erwartet and dann Felablocke auf sie herab-

gewalzt. Ala der Feind wankte, brachen aie hervor und trieben ihn

Redenken, wclche diese Erzahlang erregt (Duncker a a. O.) , redet hier Mardo-
nios doch blofa von dem kunftigen Verhalten der Peraer. Er durfte von dem
Orakel erst Knnde erhalten haben , als er im Winter 480/79 den Rarer Mys
anf Orakelauche aasschickte. Erfallt war das Orakel bis dahin nicht, denn seine

Erfullang hing doch von der Pltindernng des Heiligtums ab, die man rwrar beab-

sichtigt, aber nicht aasgefuhrt hatte. Fur die Echtheit des Orakels diirfte ubrigens

der I'mstand sprechen, dafs es unerfullt blieb. Es liegt der Gedanke nahe, daf»

es in Umlanf gesetzt wnrde, als Mardonios in Hellas znrackblieb, am ihn, der aaf

helleDische Orakelweisheit etwaa gab (Hdt. VIII, 133 ff.), von jedem Versuche anf
daa Heiligtum abznachrecken. Als es dann nicht in Erfullang ging, bezogen es die

Priester aaf die IHyrier and Encheleer. Euripid. Bakch. 1330 eine Stelle, die an
Hdt. erinnert) beweiat nichts dagegen. Vgl. noch znr Sache Hdt. V, 61; I, 56:
Strab. VII, 326; Ps. Apollod. bibl. Ill, 5, 4.

1) Diod. XI, 14: fifSfid t' dXeZd*ti(>ov noXiuov xal uaoxvqa vixu;
\

, u <

araottv, Znvi -/ttoi^uEvrti -

| air *o^ou -nroXinogSov dnmodptvoi gti'/« Midair \ xci

XaXxooriyayov QtMsaptvoi itutvo; Uber die Interpretation vgl. Pomtow a. a. 0.

239. Za Herodots Zeit hat das Tropaion vielleicbt noch nicht existiert, denn eine

Erwahnung desaelbcn lag VTII, 39 sehr nahe. Vgl. Bergk , PLGr. Ill4
, 516;

Pomtow a. a. 0. 241.

by Google



§21. Der Kriegszug des Xerxes. 691

zurlick. Ein Unwetter, von dem auch Ktesias redet, mag seine Ver-

wirrung gesteigert haben. Bis lag naturlich ebenso im Interesse der

Fliichtigen, wie in dem der delphischen Priesterschaft, die Wirkung
von Natorereignissen hervorzuheben und zu vergrofsern.

Die Hauptmasse des persischen Heeres drang inzwischen Uber Or-

chomenos in Boiotien ein. Die boiotischen St&dte, die sich unterworfen

hatten, blieben angeblich infolge der Fiirsorge des makedonischen Konigs

Alexandras verschont, dagegen wurden die von ihren Bewohnern ver-

lassenen Stadte Thespiai und Plataiai zerstfirt l
. Das persische Heer

erreichte nun das ibm schutzlos preisgegebene attische Gebiet.

Die Athener hatten beim RUckzuge von Artemision geglaubt, dafs

sie die Peloponnesier mit ihrer gesamten Macht in Boiotien finden wiir-

den. Zu ihrer bittern Enttftuschung erfuhren sie aber, dafs diese mit

der Befestigung des Isthmos beschaftigt waren und nur noch an die

Verteidignng ihrer Halbinsel dachten 2
. Sie mufsten jetzt darauf be-

dacht sein, rasch ihre Angehorigen und ihre fahrende Habe zu retten.

Auf ihr Ansuchen steuerte Eurybiades nach Salamis, wahrend sie selbst

nach der attiBchen Kiiste fuhren. Nach ihrer Ankunft liefsen sie durch

Heroldsruf bekannt machen, dafs ein jeder, wie er es vermoge, seine

Angehorigen in Sicherheit bringen solle 8
.

1) Hdt. VIII, 34. 50; vgl. 44, 4. Das las bereits Ephoros bei Hdt. (ygl. Diod.

XI, 14 und Iustin II, 12), trotzdem soil es nach H. Wiegand, Plataeae zur Zeit

des Einfalles der Perser in Boiotien, Ratzeburg 1886, Progr., eine fruhzeitige, ten-

denziose Veranderung des ursprtinglichen Textes sein. Plataiai soli von den Per-

sern nach Thuk. Ill, 67 belagert und zur Kapitulation gezwungen worden sein.

Hdt. VII, 233 bezoge sich auf die Zeit nach dem RUckzuge des Xerxes, nicht auf

die Ereignisse im Jahre 431. Das Programm ist unbrauchbar.

2) Hdt. VIII, 40; vgl. Thuk. I, 74, 2.

3) Hdt. VHI, 41: f*(xd de xr
t
v ttnt^y xfavypa inotfoavxo ,

'A9qvattov rp rtf

6vvaten atpfytv xixvtt re xal xovc olxtxac. Aristoteles Afhi. 23, 1 sagt: Mxxd dh

xd Mnoutd ndXtv laxvcev 4 tV Aotitf ndytp fiovXq xai dufxei xijy noXtv, ovdsvi

doyfiaxi Xapovoa xtp> ty{i(JLo)viav , dXXd did to yevitrdai xijc n$oi laXaptva yav-

paxtttg airta' xeSv ydff OXQaxr/ywv i$ttnoQT)tidvxtoy xolc nQaypaai xal xrjQvtttvttov

owttiv ixaaxov iavxdv, nooiaaaa dQaxpdc ixdaxtp oxxto dtddtuxt xai fyfjHpaeev tic

xde vtxvc, Es ist hochst unwahrscheinlich, dafs die Strategen, an deren Spitze ein

Mann wie Themistokles mit aufoerordentlichen Vollmachten stand, gar nicht ge-

wufst hatten, was sie thun sollten und „rette sich wer sich kann" verkundigt

hatten. Die Proklamation betraf nach Hdt. nur die Rettung der Familien- Ange-

horigen. Bestatigt wird Hdts. Bericht durch Plut. Them. 10, wo es heifst, dafs

Themistokles einen Volkebeschlufs durchsetzte: xqv ftlv ndXtv naQaxaxa&ia&ai xfi

'A&nvif rp 'A^nvdtoy fiedtovap, xovs d' iv xjj qXixtq ndvxac ippaivetv ei( raj rptij-

Qtif, naldac dh xai yvvaixac xal dvd(Htnoda ata^iiv htaoxoy aly dvvaxav (Zusammen-

stellung der in Betracht kommenden Parallelstellen anderer Autoren bei Bauer,

44*

Digitized by Go



Ftinftes Kapitel.

Die meisten sandten ihre Familien nach Troizen, die ubrigen nach

Salamis und Aigina x
. Der Areopag zeichnete sich in diesen Tagen

durch entschlossenes Handeln aus. Namentlich wirkte er bei der Ein-

bchiffung der wehrfahigen Mannschaft mil Er liefs unter die an Bord

Ausg. von Plutarchs Themistokies, S. 37). Plutarchs Erzahlung beruht schwerlich

auf Krateros, sondern geht gewifs auf eine Atthis zurtick (vgl. S. 628, Anm. 3).

Ad. Bauer, Themistokies 130 meint, dafs der Volksbeschlufs nach Hdt. VIII, 41

erdichtet worden Bei, indeasen mancherlei Anzeichen sprechen dafiir, dafs in der

That ein solcher Volksbeschlufs gefafst wurde. Vgl. Demosth. d. f. leg. 303 mit

den Bemerkungen von Krech, De Crateri ^(futfuiraty owaywyjj 45 und Szanto,

Archaeol.-epigr. Mitteil. aus Osterr. XIV (1891), 118 ttber die in Inschriften ror-

kommende 'A9nvii ptdeovoa. Wie es sich aber auch mit dem Volksbeschlusse, auf

Grund deBsen die Proklamation erfolgt sein konnte, verbalten mag, jedenfalU ist

bei Plut. nur von der Rettung der Familien die Rede; die wehrfahige Mann-

schaft sollte an Bord gehen. Als Urheber der Einschiffung der gcsamten Mann-

schaft eracheint dann Themistokies in einer vielleicht nicht historischen . indeasen

miudestens gut erfundenen (Wilamowitz, Aristoteles I, 136, Anm. 26) Geschichte

uber das Verhalten Kimons bei dieser Gelegenheit. Plut Kim. 5 sagt: '6u

yuQ tov tirifiov iniovrmv Mtjdutv StfuoToxXije IntiSt nQot/itvov rijr noXiv xai rijr

XtoQitv ixXwovra ngo tijc ZttXajjivos ^ r«*f vavcl id onktt dio&m xai o*ia~

yatv/oa<j9tu xajd {tdXarrav. Die Quelle Plutarchs ist unbekannt, jedoch von

Hdt. unabhangig. Nicht der Areopag, sondern Themistokies wird ferner von dem

Sokratiker Aischines, Frgm. 3 ed. Fischer, p. 173 als Leiter der Biirgerachaft be-

zcichnet: ixXinonts (die Athener) tjjV y^Qav fi( 2«X<*f*iva fopvyox, iXofienu Gt~

uiOjoxXia aTQftt>iy6y
y
xal inirQUf/av, S ri fiovkoito, toi( iavrioy nQayfiaoi ygrottofan.

Die Daratellung des Aristoteles, der zufolge der Areopag den Staat rettete und

dadurch ein so grofses Ansehen erlangte, dafs er seitdem ohne vt rfassungsmafcig*.'

Vollmacht, thatsachlich siebenzehn Jahre hindurch die Regierung in Handen hatte,

beruht unzweifelhaft auf der tendenziosen Uberlieferung der Atthis Androtions, die

durch Anschauungen und Vorgange der damaligen Zeit, die auch auf Aristoteles

einwirkten, bestimmt wurde. Vgl. S. 145, Anm. 4. Thatsache wird es dagegen

sein, dafs der Areopag unter die an Bord gehenden Burger acht Drachmeu
pro Kopf verteilte. Er konnte unzweifelhaft uber erhebliche Bestande der

von ihm beaufsichtigten Kasse der Schatzmeister der Athena verfiigen. Vgl. S. 281.

Anm. 2. Dicse Thatsache bildete wohl auch den Kern, aus dem sich die Uber-

lieferung von der Staatsrettung durch den Areopag entwickelte. Freilich scbreibt

cin alterer Atthidograph Kleidemos bei Plut. Them. 10, auch das Verdienst der

Gcldbeschaffung einem axqattiy^u des Themistokies zu. Aber dieses Strategema

tragt, wie alle derartigen Erzahlungen. einen durchaus anekdotischen Charakter

und Icidet auch an sachlicher Unwahrscheinlichkeit.

1) Hdt. VIII, 41. Plut. Them. 10 berichtet uber einen von Nikagoras bean-

tragten Volksbeschlufs der Troizenier, die Fluchtlinge auf Staatskosten eu unter-

halten. Jeder sollte zwei Obolen erhalten, die Kinder sollten iiberall Obst nehmen

dtirfen und ihre Lehrer besoldet werden. Dieser Volksbeschlufs ist indeasen nicht

unverdiichtig. Vgl. Bauer, Them. 131. Analogieen zur Raumung Attikas aus der

neuern griechischen Geschichte bei Grote, Gesch. Gr. IIP, 87, 14.
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gehenden Burger ein Kostgeld von je acht Drachmen verteilen und

zwar sicherbcb aus der Kasse der Schatzmeistcr der Gottin *.

Wahrend die Athener ihr Land raumten, stiefsen zur Bundesflotte

bei Salamis die tibrigen Schiffe der Eidgenossen, welche sich inzwischen

in Pogon gesammelt batten * Die Verstarkungen ersetzten nicht nur

die bei ArtemisioD erlittenen Verluste, sondern erhohten sogar den Be-

stand der Flotte auf 378 Trieren und 7 Pentekonteren 8
. Die Athener

stellten allein zweihundert Trieren, von denen wiederum zwanzig von

den Cbalkidiern bemannt waren. Die nachst Athen bedeutendsten

Seemachte der Eidgenossenschaft : Korinthos, Aigina und Megara hatten

nur je 40, 42 (30) und 20 Trieren zur Bundesflotte stofsen lassen *.

Die Peloponnesier waren auf die Kunde von dem Fallo dea Leo-

nida8 gegen Anfang September in hochster Eile mit vollem Aufgebot

zur Verteidigung ihrer Halbinsel nach dem Isthmos ausgerlickt 6
. Bald

war dort ein stattliches Heer versammelt, denn aufser den Megariern

hatten alle peloponnesischen Biindner: samtliche Arkader, die Eleier,

Korinthier, Sikyonier, Phliasier, Epidaurier, Troizenier und Hermioneer

1) Vgl. die vorhergehende Anm. und dazu Aristot. Pol. V, 4, p. 1304 a, v. 20:

otoy ij iv 'AQtha mtyy povXr, tvdoxifidaaaa ev rots Mydutotc, tdo(e ovvioyaiTt'oav

not^atu tijv noXijtlav . Vgl. Cic. de off. I, 22. 75.

2) Hdt. VIII, 42. Vgl. 678, Anm. 4.

3) Eine Addition der von Hdt. angegebenen Zahlen der einzelnen Kontingente

ergiebt freilicb nur die Summe von 360 Trieren, wahrend es VIII, 48 beifst:

ctQi9fj6( dl iyivexo 6 nae tiuv yftoy, naoii rolv ntvirjxovtiotuv, TQiqxooiai xal ipdo-

fiixorjtt xal e'jtrw. Ebenao VIII, 82, 9. Es ist entweder die Zahl der aiginetischen

Schiffe (30) falsch uberliefert oder 46, 2 hinter uXXtti nenlwotpiytu y(ee ein cfwo-

xafdexa ausgefallen. So erklart sich Paus. II, 29, 5, wo es heifst, dafs die Aigi-

neten nachst den Athenern die meisten Schiffe gestellt hatten. Da nun die Ko-

rinthier vierzig Schiffe stellten, so mufs Pausanias bei den Aigineten mindestens

Zahlen gelesen haben, die zuBammen mehr als vierzig ausmachten. — Thuk. I,

74, 1 giebt nach den bessern Hss. in runder Zahl 400. Die Athener hatten davou

gestellt oXiyy iXttaaovc ruV dvo fioigdjy. Das ist nichts weiter als eine kleine, von

Thuk. vielleicht beabsichtigte Ubertreibung im Munde des athenischen Redners,

der die Verdienste Athens urn Hellas in Sparta herausstreicht. — Aisch. Pers.

339 giebt der Flotte eine Starke von 300 Trieren, wozu ein Geschwader von zelm

erlesenen koramt. Ktes. Pers. 26 redet von 700 Schiffen und vermindert die Zahl

der athenischen auf 110. Vgl. J. Beloch, Die Bevolkerung der gr. -rom. Welt

(Leipzig 1886), 508, der die Zahlen des Aischylos und die 110 athenischen Schiffe

bei Ktesiaa fur die gescbichtlicbeu hfilt.

4) Hdt. VIII, 43—48.

5) Hdt. VIII, 71 : a> ydq in v (toyto in^iaia JltXonoyyriotoi toi( tlfiifl Aeutyfdqy

iv SeofiOTivXpai ttttXevtqxiiai, ovydoafioyfSf ix xtov noXltay i( toy 'lo&fxoy \%uvio,

xxX. Uber die Zeit vgl. S. 673, Anm. 9.
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ihre gesamte Mannschaft ins Feld gescbickt *. Den Oberbefehl hatte

Kleombrotos, der als jiingerer Bruder dcs Leonidas fur dessen unmiin-

digen Sohn Pleistarchos die Regentschaft flihrte f
. Zunachst verschutteten

die Peloponnesier den uber die skironiscben Felsen fiihrenden Weg, die

zwar beschwerliche, aber kiirzeste Strafse von Megara nach dem Isth-

mos 9
. Dann begannen sie eine Mauer Uber den Isthmos zu ziehen.

Der Bau schritt rasch vorwarts, da viele Tausende daran arbeiteten,

er wurde jedoch erst im n&chsten Sommer vollendet 4
.

Inzwischen war die persiscbe Flotte nach einem dreitagigen Aufent-

halte von Hestiaia nach dem Euripos abgesegelt; nach weitern drei

Tagen, am neunten Tage nach der Abfahrt der Hellenen von Arte-

mision, etwa am 9. September, langte sie auf der Hohe von Phaleron

an 6
. Sie mochte etwa noch sechs - bis siebenhundert Kriegsschiffe

zahlen 6
, und war jedenfalls der hellenischen numerisch weit uberlegen.

Um dieselbe Zeit mufs auch der Konig mit dem Heer vor Athen ein-

getroflfen sein 7
. Er fand die Stadt leer; nur auf der Akropolis war

1) Hdt. VIII, 72. Uber die Gebetc der korinthischen Frauen vgl. Tbeopompos

170, Miiller I, 306 (Schol. Pind. 01. XIII, 32); Timaios 57, Muller I, 204 (Atbeu

XIII, 573); Plut. ntQl 'Hg. x«x. 39, p. 871.

2) Hdt. VIII, 71; IX, 10.

3) Hdt. VIII, 71: avyxciaaytef lijv IxiQurlta otev. Vgl. E. Curtius, Pelop.

I, 9ff.

4) Hdt. VIII, 71; IX, 8. Uber den Lauf und die Uberreste der Mauer vgl.

E. Curtius, Pelop. II, 546.

5) Hdt. VIII, 66.

6) Hdta. Ansicht (VIII, 66), dafs die bei den Sturmen und in den Soe-

schlachteu erlittenen Verlnnte durch die Kontingente der Inseln ersetzt worden

waren, ist keinesfalls ricbtig. Bei Artemision verloreu die Pcreer gewifs 150 bis

200 Trieren (Hdt. VII, 194; VIII, 11, 14. 16). 200 gingen an der Sudwestkuste

Euboias unter (VIII, 7. 14). 400 sollen an der roagnesiscben Kiiste gescheitert

sein, doch ist die Zahl zu hoch gegriffen (vgl. S. 679, Anm. 3). Die Geaamtstarke

der Flotte belief sich vor dem ersten Sturme auf etwa 1327 Trieren. Vgl. Hdt.

VII, 185 und S. 672, Anm. 4. Ephoros rechnete auf den Sturm bei Sepias einen

Verluat von 300 (Diod. XI, 12, 3), liefs dann die Perser uber 200 bei Salamis

verlieren (Diod. XI, 19, 3) und behielt aufser den pbdnikiachen Schiffen noch

uber 400 iibrig (Diod. XI, 27, 1). Die Geaamtstarke der Flotte gab er auf tiber

1200 Trieren an (Diod. XI, 3, 7 und S. 672, Anm. 4). Leider beruht dies© Be-

rechnung, namentlich was den Vorlust bsi Salamis betriflft, auf blofser Kombination

dcs Ephoros. Vgl. Busolt, Rhein. Mus. XXXVIII (1883), 629.

7) Xerxes brach von den Thermopylen am dritten Tage nach der Einnahme des

Passes auf (Hdt. VIII, 25; vgl. S. 688, Anm. 2), also an eiuem der ersten Tage des

September (vgl. S. 673, Anm. 9). Er hatte von deii Thermopylen bis Athen etwa 30

geographiscbe Meilen zuruckzulegen, so dafs er nach dem Marschtempo von Thermo
bis zum Malierlaode etwa nach neun Tagen in Athen eingetroffen sein wird. Die
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aufser den Schatzmeistern der Gottin eine kleine Anzahl armorer Bur-

ger zuruckgeblieben , welche den Aufgang mit einein Holzwerke ver-

schanzt batten. Die Perser lagerten sich gegeniiber auf dem Areopag

nnd scbossen die holze^rne Verschanzung in Brand. Trotzdem setzten

die Athener die Verteidigung bis aufs aufserste fort und rollten auf die

anriickenden Perser Steine herab. Vergeblich boten die Peisistratiden

eine Kapitulation an. Nach etwa zweiwocbentlicher Belagerung erstiegen

einige Perser auf dem in einer Felsspalte beim Aglaurion angelegten

Treppenwege die steile und unbewachte Nordseite des Burgfelsens.

Nun verzweifelten die Verteidiger an fernerra Wideratand und stiirzten

sich teils von der Mauer, teils sucbten sie im Tempel der Athena Zu-

flucht Nachdem die Tbore der Burg geoffhet waren, machten die

Perser die Gefliichteten nieder, pliinderten die ganze Burg aus und

steckten sie in Brand *.

Die Nachricht von dem Schicksale der Akropolis machte im helle-

nischen Schiflslager einen niederscblagenden Eindruck. Einige Strategen

warteten gar nicht den Beschlufs des gerade versammelten Kriegsrates

ab, sondern eilten nach ihren Schiffen und trafen die Vorbereitungen

zur Abfahrt. Der Kriegsrat beschlofs, nach dem Isthmos zuriickzugehen

und dort cine Schlacht zu liefern. Als die Nacht anbrach, trennten

sich die Flottenflihrer und begaben sich nach ihren Schiffen The-

mistokles beruhigte sich jedoch nicht bei dem Beschlusse, der Salamis

und Aigina mit den dorthin gefliichteten Faroilien der Athener dem

Feinde preisgegeben hatte 3
, sondern begab sich zu Eurybiades und

bewog ihn, die Strategen zu einer nochmaligen Beratung zu versammeln *.

Er wies in derselben darauf hin, dafs die enge Meeresstrafse von Sa-

Flotte blieb in Hestiaia, ebenso wie friiher Therme, nacb dem Abmarschc des

Heeres eiuige Tage liegen, offenbar urn vor Athen ungefahr gleichzeitig mit dem-

selben anzukommen. Sie erechieu am neunten Tage nach dem letzten Treffen bei

Phaleron (Hdt. VIII, 23. 25. 66), also etwa am 9. September.

1) Hdt. VIII, 51—53. Uber den Treppenweg vgl. S. 86, Anna. 1 (E. Curtius,

Stadtgesch. Athens, Plan V, Nr. 38). Vgl. auch C. Wachsmuth, Stadt Athen I,

219; Robert, Pbilol. Unters. I, 180. Xerxes langt etwa am 10. September vor

Athen an, die Schlacht bei Salamis fand am 27. oder 28. September statt (vgl.

S. 703, Anm. 4) und zwar am zweiten Tage nach der Einnahme der Burg. Hdt.

VIII, 52 giebt ubrigens auch zu verBtehen, dafs die Belagerung langere Zeit

dauerte: StQ^y in\ xQ°yoy o^Z**" <*noQtpoi ^/«<xdo* ov dvydpevov oytas Ikciv

2) Hdt. VIII, 56.

3) Hdt. VIII, 60.

4) Hdt. VIII, 57-58. Uber den angebUchen Einflufs des Mnesiphilos auf

Themistokles vgl. S. 641, Anm. 1.
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lamis ein viel gunstigerer Kamprplatz ware als die offene Bucht am
Iethmos, da die feindliche Fiotte an Zahl und Schnelligkeit der Schiffe

uberlegen ware l
. Bei Salamis wilrden die Peloponnesier ebenso wie

am lstbraos ihr Land verteidigen und aufserdenj noch Megara, Sala-

mis und Aigina schUtzen *. Dagegen konnten die Peloponnesier geltend

raachen, dafs man bei Salamis keine Riickzugslinie hatte und im Falle

einer Niederlage rettungslos auf der Insel eingeschlossen werden wiirde.

Am l8thmos bote das Landheer einen Rttckhalt s
.

Nach einem scharfen Wortwechsel mit dem korintbischen Strategen

Adeimantos soli Themistokles erklart haben, dafs wenn Eurybiades

nach dem Isthmos zuruckginge, die Athener sich von den Eidgenossen

trennen, ibre Familien einscbiffen und nach Siris in Italien fahren wiir-

den. Eurybiades hatte sich darauf zum Bleiben entschieden und zwar

hauptsachlich aus Furcht, dafs die Athener mit der Drohung des

Themistokles Ernst machen kdnnten *.

Als der Tag anbrach, begannen sich die Eidgenossen zur Scblacht

vorzubereiten. Sie flehten zu alien Gottern, riefen Aias und Telamon,

•die Heroen von Salamis, zum Beistande an und schickten ein Schiff

zu den Aiakiden nach Aigina 6
. An demselben Tage liefs Xerxes die

attischen Verbannten auf der Akropolis opfern und berief einen Kriegs-

rat. Auf Grund der Aufserungen seiner Vasallenfursten und Flotten-

fiihrer beschlofs Xerxes die eidgenossische Fiotte anzugreifen und mit

Anbruch der Nacht sein Heer nach der Peloponnesos hin in Bewegung
zu setzen 6

. Noch am Tage schoben die Perser ihre Fiotte bis zur

1) Geringere Schnelligkeit der hellenischen Schiffe: vgl. S. 683, Anui. 2.

2) Hdt. VIII, 60.

3) Hdt. VIII, 70: vuajteytie *e iv dnoXafMpMnw noXiOQxijoot'iat xtk

Vgl. Diod. XI, 15, 3.

4) Hdt. VIII, 59-63. Bei Plut. Them. 11 ist der Bericht Herodoto frei, mit

Rucksicht auf grofsern Effekt bearbeitet, und durch einzelne Anekdoten bereichert.

Vgl. Bauer, Themistokles 158; N. Wecklein, Ber. d. bayer. Akad. Phil. -Hist. CI.

1892, S. 4ff. Plutarchos fand die Bearbeitung mindestens teilweise in seiner

Quelle (vgl. Ail. P. H. XIII, 39; Aristeid. t/ntp rw*- rtrr., p. 258), welche es war,

ist ganz ungewils. Beloch, Hermes XXIX (1894), 604 ff. bemerkt sehr richtig,

dafs die Drohung schwer auszufuhren gewesen ware und macht cs wabrscheinlicb,

dafs die Sage, welche die Anspriiche der Athener auf Siris begriindete, sich erst

bei der Kolouisation Thuriois ausbildete.

5) Hdt. VIII, 64; vgl. VIII, 83. 84. Vgl. iiber Aias und die Aiakiden, S. 215,

Anm. 1.

6) Opfer der Verbannten am Tage nach der Einnahme der Burg: Hdt. VHI,

54. Kriegsrat: Hdt. VIII, 67—69. Nach Herodots Annahme fand er nach der

Eroberung der Burg statt (VIH, 68), und das wird richtig sein. Die Reden, die

er halteu liifst, sind natiirlich nicht historisch und im besondern ist die Rolle der

uigitized by Googl



§ 21. Der Kriegszug des Xerxes. 6»?

Einfahrt in den salamischen Sund vor und liefsen trie bei der Insel Psytta-

leia Stellung nehmen. Die Insel selbst wurde stark besetzt, weil sie

in dem Fahrwasser lag, wo es nach dem Plane des Konigs zur Schlacht

kommen sollte, so dafs daselbst Mannscbaften und SchifFstriimmer von

beiden Parteien angetrieben werden mufsten *.

Artemisia , welche allein von einer Schlacht abgeraten haben soli, offenbar voo

ihren halikaruassischen Freunden zum grofsern Ruhme der Fiirstin erfunden. Vgl.

Duucker, G. d. Altert. VII 5
, 279. Allein mit Duncker an der Thatsache des

Kriegsrates selbst zu zweifeln, liegt kein zwingender Grand vor.

1) Nach Hdt. VIII, 70. 76. 78 fandeu zwei verschiedene AufTahrteu der per-

bischen Flotte zur Schlachtordnung statt. Die erste erfolgtc gleich nach dem
Schlosse des Kriegsrates noch am Tage. Hdt. VIII, 70: "Knei cfi nagiyeXXoy

tiranXtety, dvf^yov rat viae ini rijv laXauiya xai nttoexQ(&i\o'av (fiar«/$£Vrec xat'

invxtyy' rore u£y yw ovx i&XQqoi atpi fj rif^igi vavpittxiriy nottjouo&ai' vv£ yag

ineyireto. Bei dieser AufTabrt miissen die Perser sich vor dem Sunde formiert

haben, denn ihre Stellung erschien den Hellenen nicht beunruhigend. VIII , 78

:

jlttoar o*i uvxu) or* ocpictf ntgitxvxXevyro ryci yqvoi ol jlagpagot, a'XX' tSomg r^c

r^ignf tSgutv ovtovs tttayptyovs, ifoxtoy xara x(a Q'i*' Wollten die Perser

in dieser Stellung schlagen, so lag die Insel Psyttaleia im Fahrwasser der See-

scblacht. Ihre Besetzung hing zweifellos mit der Auffahrt zu dieser Schlacht-

ordnung zusammen, obwohl sie nach Hdt. VIII, 76, 5 erst nach der Botschaft des

Tbemistokles, also beim Einbruche der Nacht, und unmittelbar vor der um Mitter-

aacht erfolgenden Vorschiebung der Flotte stattfand. Hdt. VIII, 76, 12: is ft

tt,y yrpt&a rrjy WvnaXtuty xaXeopivrp (inep(pa$oy xtoy Usgaitay ruivde el'yexey
,

tv(,

intav yiytftm yavfAaxtq, iyjav&a fitiXtoift 4§oiOOfiiy<ov twy rs tiydguiy xal rujv yuvr
t
-

yiwy (iv yvg nogoj tijs vavfiaxiys r»jc p e XXo v o y g ioeo9ai ixetro y

vneog) I'ya tovs ftiy ntginou'otai rove 6i dia<p&e(gtoei. Vgl. Aischyl. Pers. 460ft.

Nun wurde aber nach den Angaben Herodots die Schlacht nicht vor dem Aus-

gange des Sundes, sondern in diesem selbst geschlagen (vgl. weiter unten S. 700,

Anm. 4). Dabei lag die Insel kaum mehr iy nogv rfj< pav/ia/iac. Damit hat

N. Wecklein, Ber. d. bayer. Akad. Phil.-Hist. CI. 1832, S. 25 ft*. noch Aischyl.

Pers. 366 ft. kombiniert. Aischylos sagt, dafs Xerxes, als er dieBotscbaft des

Tbemistokles erbalten hatte, den Flottenfubrern befahl: evx* av <pX4ya>v rixxioiv

iXtot
| » xvitftte <f* xifitvoq ai&tgof Xafip |

id{at yeoJy oiiopoe fjkiv iy

tfrolfoi; xgiolv
|
exnXovg opvXaaoeiv xul nogovs dXiggo&ovg

, |
ttXXas di xvxXo> ytjooy

Ala*j o$ nipt | cue ({ ftogov <piv£oia&' "EXXqytg xaxdr
} \

yavoiy xgvtpaitae dgaofiov

tvgoytsc tiva,
|
naai ox£geo9at xgaio< %v ngoxeif*$yov. Also die Hauptmasse der

Flotte sollte in drei Schlachtreihen die Ausfahrten bewachen, andere Schiffe sollten

im Umkreise um die Insel des Aias aufgestellt werden, so dafs nirgends ein helle-

niaches Scbiff heimlich entwischen konnte, denn Themistokles hatte ja gemeldet,

dafs die Hellenen Nachts oeXpaotv yaciy inav9ogoyxte aXXog aXXoas dgaopuj

xQvopatw pioxoy ixatoaoiato. Vielfach werden die Worte des Aischylos auf eine

Umschiffung der Insel zur Abschliefsung der megarisch - salaminischen Meerenge

gedeutet. Augeuschciulich mit Rucksicht auf dieselben sagt Ephoros (Diod. XI,

17, 2), dafs Xerxes das agyptische Kontingent zur Sperrung jener Meerenge ab-

sandte. Das ist freilicb insoweit sicherlich ein Irrtum, als die agyptischen Scbiffe

nach Hdt. VIII, 100 an der Schlacht teilnahmen. Es fallt schwer ins Gewicht,
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Die peloponnesischen Strategen wollten sich der Entscheidung des

Eurybiades noch iramer nicht fugen. Zunftchst driickte einer dem

anderm im stillen seine Unzufriedenheit iiber die erstaunliche Halt-

und Ratlosigkeit desselben aus. Schlielslich brach offen der verhaltene

Unwille los *. Man trat wiederum zu einem Kriegsrate zusammen.

Die Peloponnesier drangen auf die Abfahrt nach dem Isthmos, wo-

gcgen die Athener, Aigineten und Megarier darauf bestanden, date man

bei Salamis scblagen muTste. Als Themistokles sah, dafs die Pelopon-

nesier die Oberhand behielten, cntschlofs er sicb zu einem gewagten

Schritte, um sic zur Schlacht bei Salamis zu zwingen. Er sandte

heimlich gegen Abend 2 einen seiner Sklaven, Namens Sikinnos, der

dafs Hdt. gar nichts von der Absendung eines Umgehungsgeschwaders sagt.

Grote, Gesch. Griech. 111% 102 hat mit Recht bemerkt, dafs die Umschiffung der

Iusel unniitz gewesen ware, da ja durch die Vorschiebung des einen persischeu

Flugels die Hellenen bereits in der Bucbt von Salamis eingeschlossen wurden

(vgl. weiter unten S. 700, Aum. 4). N. Weckiein giebt das zu und bringt daher

die Absendung des Geschwadera mit dem urspru nglichen Plane der Perser

in Verbindung, die Hellenen durch Sperrung der Meerengen einzuschliefsen , mit

der Einschliefsung der Griecbeu, wie sie Herodotos darstelle, sei sie unvereinbar.

Allein dam it setzt sich N. W. mit Aischylos in Widerspruch. Denn nach Aischy-

los erfolgte doch die Abordnung der „andern Schiffe" erst nach dem Empfange

der Botschaft des Themistokles, die nach N. W. den Xerxes zu einer Anderung

seines urspriinglichen Planes und zur sofortigen, unmittelbaren Einscbliefsung der

Hellenen durch Vorschiebung des einen Flugels bestimmt hatte. Mit diesem Ma*

nover lafst sich aber, wie N. VV. mit Recht sagt, die Umschiffung nicht verein-

baren. Beabsichtigte wirklich, wie N. W. meint, der Konig nach dem Vorschlage

der Artemisia zunachst nicht zu scblagen, sondern die Hellenen bei Salamis ein-

zuschliefsen? Allerdings brach, wie es Artemisia geratcn haben soil (Hdt. VUJ,

68) das persische Heer nach der Peloponnesos auf. Aber Hdt. , der sich doch

gcrade fur diesen Puokt interessierte
,

sagt, dafs der Konig gegen den Rat der

Artemisia eine Schlacht zu liefern beschlofs. Auch Psyttaleia wurde doch gerade

mit Riicksicht auf die bevorstehende Schlacht besetzt. Es war also schon vor der

Botschaft des Themistokles nicht eine Einschliefsung , sondern eiue Schlacht be*

absichtigt. Aischylos bezeugt auch keineswegs ausdrucklich die Absendung eine*

Umgehungsgeschwaders. Die andern Schiffe sollten rings um Salamis Stelluug

nehmen, um ebenfalls die Hellenen, die sich der eine hierhin, der and ere

dor thin in heimlicher Flucht zu retten suchen wurden, abzufangen. Es sollte

offenbar nicht in einem geschlossenen Geschwader, sondern in einzelnen Abteilungen

das ganze Fahrwasser um Salamis herum bewacht werden. So hat auch die Quelle

von Plut. Them. 12 (ygl. Aristeid. 8), die einige Beruhrungspunkte mit Ephoros

zeigt, Aischylos verstanden: r«c (ilv nXXag nXtjQo€y xa&* tjavftar, diaxoclaic <T

«Vo/t>«*yr«c ndtj neQijiaXio&at toy noQor iv xvxXu> nuyrn xai diattioai toe
vrjoovg, untof ix<pvyot pijSeU idv noXejiiuty.

1) Hdt. VIII, 74: reXog di ifreQtiyri if to (iiaov.

2) Nur im Duukel des Abends war die Sendung moglich, obwohl man aus
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§ 21. Der Kriegszug des Xerxes.

seine Knaben beaufsichtigte ins persische Lager und liefs aus angeb-

lich konigstreundhcher Gesinnung melden, dafs die Eidgenossen noch

in der Nacht abzufahren gedachten. Wenn die Perser sie nicht ent-

kommen liefsen, so ware ihnen em vollstandiger Erfolg sicher, da die

Hellenen, untereinander uneinig, nicht widerstehen wiirden. Die medisch

Gesinnten und die ubrigen wurden sich sogar gegenseitig bek&mpfen *

Aiscb. Pers. 365. 377 schliefsen konnte, dafs der Bote bei den Persern noch vor

Sonnenuntergang ankam. Aiscbylos lafst allein den Boten , ein Werkzeug des

<f96voe der Giitter, den Konig zur Sehlacht verleitcn und erst nach der Botschaft

die Anordnungen zur Sehlacht treffeu. Nach der Darstellung Herodots, die zweifel-

lo8 mehr der geschichtlichen Wahrheit entspricht, hatte dagegen der Konig bereits

vor der Ankunft des Boten die Anordnungen zum Angriffe getroffen. Vgl. Duncker,

G. d. Altert. VIP, 279.

1) Sikinnos nach Hdt. VIII, 75: otxtiijt xai nautayuiyos nitv GtuiarvxXioi

naidioy. Aisch. Pers. 355: dviiQ yd() "F.XXtjv # 'A^idoiy otQatov
J
iX&viv xrX.

Bei Pint. Them. 12 heifst es dagegen: eW x<p ply yivei Mqonq 6 Xxtyyoc aix-

fAttXotxoi, evvovg dk Qt/ntatoxXet xal ttov rexyaty avrov naiJnymydg. Das ist kein

lrrtum Plutarcbs (Wolff a. a. 0. 10; vgl. dagegen Albracht a. a. 0. 34), sondern

eine Angabe seiner Quelle. Vgl. Polyain. I, 30, 3, wo Sikinnos zu einem Eunuchen

getnacht wird, was darauf zuruckzufuhren ist , dafs nach Hdt. Themistokles zu

seinen beiden Sendungen denselben Boten brauchte , wabrend es zugleich eine

Cberlieferung gab, dafs er zum zwciteumale ni/tnti uyd itov paoiXtxtov etVow'/mr

iy Toff aixi*uXb>Tot<; tivevQwy AQvttxnv oyofta. Plut. Them. 16; Arist. 9. Sikinnos

wurde spater Burger von Thcspiai (Hdt. VIII, 75), wozu man einen Perser, ge-

schweige denn einen Eunuchen, gewifs nicht gemaebt hatte.

2) Hdt. VIII, 75 (vgl. Thuk. I, 137, 4). Ephoros (Diod. XI, 17, 1) berichtet

iiber die Botschaft unzweifelhaft nacb Hdt. Vgl. Ad. Bauer, Jahrb. f. kl. Philol.

Supplbd. X (1878/9), 308. Wenn er den Themistokles aufserdem noch melden

lafst, dafs die Hellenen ihre Streitkrafte am Isthmo* zu vereinigen gedachten. so

konnte er das aus Hdt. VIII, 56. 57 schliefsen. Da er auf die Verbindung mit

dem Landheere, besonderes Gewicbt legte (Diod. XI, 15, 3), so schrieb er auch

dem Xerxes namentlich die Absicht zu, dieselbe za verhindern. Plut. Them. 12

beruhrt sich mit Ephoros (Albracht a. a. 0. 34). Es findet sich bei ibm der

jenem eigentiimliche Gedanke iy $ rngarjoytfn rtSy nt^uty oyrec 4nt&fo9ai.

Ad. Schmidt, Perikl. Zeit II, 122 und 137 nimmt als Quelle Plutarcbs Stesim-

brotos an, ebenso Holzapfel, Unters. ttber die Darst. d. gr. Gesch. bei Ephoros

u. 8. w. 156 ff., indessen mit Unrecht. Vgl. Ad. Bauer, Themistokles 157 ff. —
Nepos Them. 4 weist zahlreicbe, zum Teil wortliche Ubereinstimmungen mit lust.

II, 12, 18 auf. Nach beiden Autoren riet Themistokles dem Konige deshalb zum

Angriffe, weil, wenn sich die Hellenen erst zerstreut hatteu, ibre Unterwerfung

langere Zeit und grofsere Miihe erfordern wurde (vgl. Frontin, Strat. II, 2, 14).

Es machte naturlich besondern Effekt, wenn Themistokles gerade das, was er be-

furchtete (Hdt. VIII, 57. 60), dem Konige als etwas fur ihn Unvorteilhaftes meldete,

und dieser wirklich in die Falle ging. Die Mache ware des Ephoros wurdig. Aber

es findet sich dieser Gedanke weder bei Diodoros , noch bei Plutarchos. Fur

Ephoros M. Mohr a. a. 0. 14 ff. und Enmann a. a. 0. 7, dagegen Albracht a. a. 0.
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Die Botschatt land Glauben, und obschon sie nicht erst den Konig

zum Angriffe am tblgenden Tage bestimmte, so veranlafste sie ihn docfa,

den Schlachtplan zu andern und die sofortige unmittelbare Einschliefsong

der Hellenen anzuordnen l
.

L

Unter dem Schutze der dunkeln Nacbt * vollzog sich die Bewegung
der persischenFlotte, wodurch die hellenische, die sich in der nacb

Osten geoffneten Hafenbucht von Salamis befand, rings umschiossen

wurde 3
. Wahrscheinlich fuhr der zur Umzingelung bestimmte rechte

Flugel der persischen Flotte, sich dicht an der attischen Kuste haltend,

in den salaminischen Sund ein und ging bis zum aufsersten Vorsprunge

des AigaleoB vor, wo er vor der Hafenbucht von Salamis Stellung

nahm. Dieser Flugel war in der Schlachtordnung der nordwestltche,

„nach Eleusis bin" aufgestellte 4
. Der linke peraische Flugel wurde

44 und Holzapfel a. a. O. 80, die auf Theopompos verfallen, bei dem sich aber

schwerlich eine Bescbreibuug der Schlacht bei Salamis fend.

1) Vgl. N. Wecklein a. a. 0. 31 und S. 697, Anm. 1. — Neuere Litte-

ratur: Hamacher, Die Schlacht bei Salamis nach den Persern des Aescbyk*,

Trier 1870, Progr.; B. Noldechen, Die Schlacht bei Salamis, Quedlinburg 1875.

Progr.; G. Loschcke, Ephoros-Studien I, Die Schlacht bei Salamis, Jahrb. f

kl. Philol. CXV (1877), 25ff.; Ernest G. Sihler, On Herodotus and Aescbyhu

accounts of the battle of Salamis, Transactions of the American Philological Asso-

ciation, 1877; DuSein, Hist, de la marine (Paris 1879) I, 112sqq.; G. Bowk
Ephoros als Quelle fur die Schlacht bei Salamis, Rhein. Mus. XXXIX (18*4

\

624 ff.; A. Breitung, Zur Schlacht bei Salamis, Jahrb. f. kl. Philol. CXXE
(1884), 859 ff.; H. G. Lolling, Die Meerenge von Salamis (mit Karte), Hist, ami

Philol. AufsStze E. Curtius gewidmet (Berlin 1684), Iff.; W. Goodwin, Tbt

battle of Salamis, Papers of the American School of Athens I (1885), 237 sqq.;

G. Busolt, Jahrb. f. kl. Philol. CXXXV (1887), 39 ff.; N. Wecklein, Them

stokles und die Seeschlacht bei Salamis, Ber. d. bayer. Akad. 1892, S. Iff;

H. Welzhofer, Die Schlacht bei Salamis Histor. Taschenbuch XII (1892), 43£

[W. geht, wie iiberhaupt bei seiuen Untersuchungen zur Geschichte der Per«r-

kriege, in der Reaktion gegen die griechische Uberlieferung viel zu weit. Xtch

ihm blieb die Schlacht unentschieden, und die Perser kebrten, „zufrieden mit ihroi

bisherigen Erfolgen in ihreHeimat zuriick.j Karte: Karten von Attika heraoag.

von E. Curtius und J. A. Kaupert, Heft VII, Blatt 21, Berlin 1893

2) Aischyl. Pers. 364. 374. Nach Hdt. VIII, 76 ware es MHternacbt

wesen.

3) Hdt VIII, 79, 18: n«ei«/o>«a« yaQ vnd tuv noXtfjUuy xvxh? VIII, 1*1:

^tgid/codai ya$ nuv to ajqaiontdoy id EAA^rtxdr vnc ro>V rtw r**y St^tm Ygi

Aisch. Pers 367 ff. 385.

4) Hdt. VIII, 76: in tut] iyiyoyjo ueani yvxnt ,
ayijyoy ply ro an' infai

xkQu( xvxXoi uiy oi nqoc T>]y ZaXuuiru, avtyoy Ji ol ttutpi i>]r kioy tt xd W
KvvooovQay itxnyuirot, xnrci/oV rt xrk. Kap. 85: xatti ftfy (fjj ll^yaievc ««••
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cbenfalls tiber Psyttaleia hinaus in den Sund vorgeschoben und urn

Keos und Kynosura aufgestellt. Herodotos bezeichnet ihn als den nach

/aro +©/V*xff (ovrot ynQ ti%oy to ngdg 'EXevotyog rf xa) ion egqg xtgag) xart< de

AaxedaifAoriovs "Ituvef ovrot d' tlfoy to ngng t^v ijto re xni rdy flagmen. An
ersterer Stelle handelt es sich, wie das nytlytrt' [iiv, tty^yoy di zeigt, um die Be-

wegung von zwei verschiedenen Flottenteilen, der westliche Fliigel war zur Um-
zingelung bestimmt (vgi. N. Wecklein a. a. 0. 22). Die Bezeichnung tin ' iane'gtjg

beziefat sich. wie auch Kap. 85 zeigt, nicht auf die Stellung vor, sondern auf die

nach der AufTahrt. Vgl. Stein zu Hdt. VIII, 76, 5; E. G. Sihler a. a. 0. 114 ff.:

N. Wecklein a. a. O. 23. Die Angaben Hdts. sind uicht vereinbar mit der von

Loschcke, Jahrb. f. kl. Philol. , Bd. CXV , 25 ff. ; Du Sein a. a. O.; Breitung

a. a. 0.; Beloch, Gr. Gesch. I, 376 u. a. vertretenen Ansicht, dafs die griechische

Flotte nicht in der nach Oaten geoffaeten Hafenbucht von Salamis cingcschlosseu

wurde, und, Salamis im Ruckeu, mit der Front nach Osten kiimpfte, sondern dafs

die Schlacht vor dem Siidausgange des Sundes begann , und dafs die Perser mit

der Front nach Norden in denselben einzudringen suchten. Loschcke sieht sich

genotigt, bei Hdt. T.kcvoivog in ZaXttfxTyog zu andern, was nicht angeht, da schon

Ephoros 'EXevotros las. Vgl. Busolt, Rhein. Mus. XXXVIII (1883), 628. Da der

Aigaleos eine bedeutende Strecke westlich vom Peiraieus ins Meer verlauft , so ist

es vollkommen verstandlich , warum Herodotos den nach Eleusis vorgeschobenen

Fliigel als den westlichen, den nach dem Peiraieus zu stehendeu als den ostlichen

bezeichnet. Wenn die Insel Psyttaleia iv nogip rfc vavfiax^g rqs ftfXXovorjg

fata»at lag, so lehnte sich, auch wenn der Kampf im Sunde selbst stattfaud,

irnmerbin der linke persische Fliigel an Psyttaleia an , aller Wahrscheinlichkeit

nach h&ngt aber ihre Besetzung mit dem urspriinglichen , durch die Botschaft des

Themistokles veranderten Kriegsplane zusammen (vgl. S. 697, Anm. 1). Bei der

Auffassung Loscbckes ist der Ausdruck xvxXov/ieyoi uuerkliirlich. Loschcke ver-

weist ferner auf Aisch. Pers. 397 ff. : 9owg di ntiyreg %oav ixqarsig (titty
\
rt

di^urv (xkv ngtutoy errctXTtug xegag
|
tyeiio xoouo), dtvregoy d" 6 nag arokog

i

*n«£«/e»»(>e«. Dieses plotzliche Erscheinen ware nur dann verstandlich, wenn das

Vorgebirge Kynosura anfanglich die griechische Flotte den Persern verdeckt hatte.

Allein wenn die Perser vor dem Siidausgange des Sundes standen, so hiitten sie

doch wohl zuerst den linken hellenischen Fliigel gesehen , da dieser dann zur

Scblachtordnung einschwenken mufste, weil sonst die Hellenen bei der Auffahrt

dem Feinde die Flanke geboten batten. Auch Diod. XI, 18, 3 : r«V nogoy /ttraSv

laXauiyog xal 'HgaxXcfov xaret/oc (die Hellenen) spricht nicht fiir Loschcke, denn

abgesehen davon, dafs Ephoros keiuen selbstiindigen Qnellenwert fur die Schlacht

hat (vgl. Busolt, Rhein. Mus. XXXVIII, 627 ff.), steht nunmehr nach Lolling*

(Hist, und Philol. Aufsatze fur E. Curtius, S. 6. Vgl. namentlich Ktes. 23;

Strab. IX, 395; Plut. Them. 13) Untersuchungen fest, dafs das Herakleion an der

engsten Stelle des Sundes an dem Vorsprunge des Aigaleos lag. Gegen Loschcke

faUt ferner der Umstand ins Gewicht, dafs nach Hdt. VII, 83 die Hellenen, welche

ihre Schiffe verloren hatten, is n)y laXafitya dtiytov. Waren die Hellenen mit der

Front nach Siiden vor der Einfahrt in Sund aufgestellt gewesen, so wiirde das fur

die meistcu unmoglich gewesen sein. Hdt. war entschieden der Meinung, dafs die

Schlacht im Sunde selbst geschlagen wurde. Er sagt, dafs beim Beginne der

Schlacht ol fiiv ctXXoi "EXXqyeg in) ngvfAVijv dvtxgovoyro xai toxeXXoy itig yt'ng. Die
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Osten and dem PeiraieuB hin stehenden Flttgel. Kynosura Ut die lange,

hockerige Landzunge, die von der alten Stadt Salamis aus bis nahe an

Psythaleia vorepringt, die Ortlichkeit Keos Ut unbekannt *.

Von dem geschickten und gerauschlosen Vorgehen des Westfliigels hrog

wesentlich das Gelingen des ganzen Schlachtplanes ab. Es wurden daher

die Phoenikier dazu bestimmt, deren Schiffe die besten der ganzen Flotte

waren. Bei hellem Mondlicht hatte die Bewegung den Hellenen nicht un-

bemerkt bleiben konnen, allein es war darnals wenige Tage vor Neumond,

und der Mond ging erst nach Mitternacht auf ». Fast die ganze Nacht

brauchte die persische Flotte zur Formierung ihrer Scblachtordnung 3

Hellenen konnten nor in dem Falle im Begriffe sein, ruckwarts zu rudern und

ihre Schiffe auf den Strand laufen zu lasseu, wenn sie die salaminische llafenbucht

im Riicken hatten, andernfalls waren sie ja auf die von den Persern besetxte

attische Ktiste aufgelaufen. Dann sagt Hdt. VIII, 91: Tt&y o*k patfaqotv if tpvyi*

tQttnoftiytov xai ixnXto v x toy nooV to ^tX^guy (also aus dem Sunde nach Pha-

leron herausfuhren) ,
Jlyivrjcu inoorartts iv to) noQ&fup xtX. Ebenso gleich

darauf: ol di Jiyiyrjai tat (xnXtovoac.

1) Vgl. die in der vorhergehenden Anm. angefuhrten Hdt.-Stellen. Wenn Hdt

das Ergebnis der ganzen Bewegung (vgl. N. Wecklein a. a. O., S. 22) mit den

Worten bezeichnet: xatttxov te p^XQ* Movrvxiqi nana toV noQ&poy tgct r^r*'

so verdankt die wenig zutreffende Bezeicbnung ftixQ* Movyvxtas ihren Ursprung

sicherlich nur dem Kap. 77 angefuhrten Orakel des Bakis: dXX' Stay 'jQtifudof

XQvaaoQov ttQov axrtjv
|
vqval yeyvQwotoai xal tivaXlrpr Kwoaovgay xtX.

%
dessen Be-

statigung der glaubige Herodotos zu erweisen bemuht war. Ebenso wird die

Lokalbestimmung Kynosura von dem Orakel abhiingig sein. Stein zu Hdt VBJ,

76, 5 schliefst aus der Verbindung re xai , dafs Keos und Kynosura nur ver-

schiedene Bezeichnungen der9elben Ortlichkeit seien. Dagegen verweist E G.

Sihler, Transactions of the American Philol. Association 1877, p. 114 auf die

Wiedcrholung des Artikels. Keos durfte mit N. Wecklein a. a. 0., S. 23 auf der

attischen Seite zu suchen sein. Verfehlt ist jedenfalls Lollings Vorschlag, Kiev in

Aiqov zu verandern und auf die kleine Insel an der sudlichen Einfahrt in die

Bucht von Eleusis zu beziehen. Denn wenn, wie L. annimmt, der Weatfliigel der

Perser vor dem Heranfahren an die Bucht von Salamis bei Leros aufgestellt ge-

wesen ware, wahrend der andere bei Kynosura stand, so muTsten ja die Hellenen

thatsachlich schon eingeschlossen gewesen sein, bevor die Flottenbewegungen der

Perser began nen.

2) Die Schlacht fand „ wenige Tage" vor dem Neumonde statt (vgL S. 703,

Anm. 4 auf S. 704), welcher auf den 2. Oktober fiel. Aischyl. Pers. 357. 364. 428

nennt sowobl die Nacht vor, wie die nach dem Schlacht tage eine dunklc. Vgl Busolt.

Jahrb. f. kl. Philol. GXXXV (1887),'35. Am 25. September trat der Mond in sein

letztes Viertel und ging nach giitigen Berechnungen des Herrn Professor Lamp in

der Nacht vom 25. auf den 26. eine Minute nach Mitternacht auf. Am 27. Sep-

tember ging der Mond 0* 58" morgens auf, am 28. September 1* 55». Zu den

Angaben des Aschylos pafst unter Beriicksichtigung sachlicher Erwagungeu am

besten das letzte Datum.

3) Aischyl. Pers. 382: xal navvvfoi in dulnXoov xa&lmaoav | yatSr avaxiK
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W&hrend die Perser mit der Einschliefsung der Hellenen be-

schaftigt waren, setzten bei diesen die Flottenfuhrer ihren Streit ahnungs-

ios fort, bis ihnen Aristeides, der ebeD von Aigina her aus der Ver-

bannung zuriickkehrte, meldete, dafs die Perser alle Auswege besetzt

hfitten nnd er selbst durch die feindliche Linie nur mit genauer Not

hindurchgekomraen ware. Dieser Nachricht schenkten die meisten Stra-

tegen erst dann Glaubcn, als eine tenische Triere, die zu den Hellenen

uberging, ihre Richtigkeit bestatigte l
. Man war nun gezwungen zu

schlagen. Gegenuber dem westlichen Fliigel der Perser, auf dem die

Phoenikier standen, nahmen die Athener Stellung, gegenuber dem ost-

licben, auf dem die Ionier standen, die Lakedaemonier und wahrschein-

lich alle Ubrigen Eidgenossen, da ja mehr als die Halfte der Flotte aus

atheniscben ScbifFen bestand *.

Als der Morgen (etwa des 27. oder 28. September 480) anbrach s
,

nwrTo vavnxov Xeeiy. Hdt. VIII, 76: of ftiv «fjj tavra tqc vvxtoc ovdlv anoxot-

utiterres („ohne sich hinreichend durch Schlaf gestarkt zu haben" Stein) nttQttQ-

1) Hdt. VIII, 78-82. Nach Diod. XI, 17, 3 batten die Fiihrer der Ionier

einen Samier zu den Eidgenossen geschickt, der sie nicht nur von der Aufstellung

der Perser unterrichtet, sondern ihnen auch geraeldet hatte, dafs die Ionier wah-

rend der Schlacht abfallen wurden. Diese Nachricht hfitte die Hellenen mit frohem

Mote erfullt. Ephoros hat diese Geschichte nach Hdt. VIII, 6. 82. 90; IX, 90

komponiert und erfunden. Plut. Them. 12 und Arist. 8 benutzte Hdt. (vgl. Bauer,

Themistokles 141, 4), entnahm jedoch die Scene zwischen Aristeides und dem Ko-

rinthier Kleokritos einer andern (spaten) Quelle.

2) Hdt. VIII, 85. Hatte die persische Linie die nordwestliche Richtung Pei-

raieus*Ele,

usis, so standen die Phonikier rechts, die Iom'er links. Das hat auch

Ephoros gesehen vgl. Diod. XI, 17, 3. Wo die ubrigen Kontingente der konig-

tichen Flotte standen, sagt Herodotos nicht, vrohl aber Ephoros. An die Phoni-

kier hatten sich die Kyprier, dann die Kiliker, Pamphyler, Lykier angeschlossen.

Das ist die geographiscbe Folge und darum bochst verdachtig. Vgl. Diod. XI,

2, I; Bauer, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. X (1878/9), 293. — Die Lakedaimonier

vcrsetzt Ephoros irrigerweise mit den Athenern zusammen nach dem b'nken Fliigel.

Die Aigineten und Megarier h&tten nach ihm den rechten Fliigel eingenommen.

Aus Hdt. Vni, 91 ergiebt sich allerdings, dafs erstere rechts von den Athenern

standen. Uber die Stellung der Korinthier und ubrigen Peloponnesier verlautet

weder ctwas bei Hdt. noch bei Ephoros.

3) Hdt. VIII. 83; Aisch. Peru. 386: Plutarchos, De glor. Athen. 7, p. 349 F
und Lys. 15 setzt die Schlacht auf den 16. Munychion, indem er den Schlachttag

falschlich mit dem Datum der Erinnerungsfeier fur den Sieg identifiziert , die mit

dem Feste der Artemis von Munychia verbunden war. Nach Plut. Catnillus 19

^iegten die Athener bei Salamis negi rag elxxidag (row Borj&Qo^taiyof) cJc f.piv ir

r$ mQl ifutpwv ano<f£<feixrai , also um den 20. Boedromion
,

vgl. A. Mommsen,
Chronologie 104. Den Iakchostag, [d. h. den 20. Boedromion, bezeichnet als
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versammelten die Strategen ihre Mannscbaften und feuerten sie durch

Anaprachen an. Namentlich bielt Tbemistokles einc gehaltvolle und

eindringliche Rede.

Kaura hatte sich die ganze helleniache Linie, voran der rechte

Fltigel, unter lebhaftem Zuruf der Mannscbaften in Bewegung gesetzt

Schlachttag Polyain. Ill, 11, 2. Diese Daticrung stiitzt sich nur auf die von He-

rodotOB VIII, 65 erzahlte Vision des Iakchos-Zuges, die ein attischer Verbannter

Namens Dikaios in der thriasischen Ebene gehabt haben wollte. Plut- Them. 15

(vgl. Phok. 28) verlegt die Vision auf den Schlachttag selbst, obwohl, wie noch

die Anklange an den Wortlaut zeigen, zu seiner Erzahlung nur Herodotos ausge-

zogen ist. Gewohnlich nimmt man an, dafs nach Hdt. die Vision am Tage ror

der Schlacht stattgefunden hatte, und dafs also, da der Iakchos-Zug am 19. Boe-

dromion von Athen ausging (vgl. S. 359), die Schlacht am 20. Boedromion geschla-

gen wurde, d. h. nach Bockhs Berechnung (Mondcyklen 73) am 20. September. Allein

aus Hdt. VIII, 65 folgt nur so viel mit Sicherheit, dafs der Tag des Iakchos-

Zuges, an dem Dikaios seine Vision hatte, vor den Schlachttag zu setzen ist, dafs

er aber dem Schlachttage unmittelbar voraunging, beruht nur auf keineswegs

sichern Voraussetzuogen. Vgl. Busolt, Jahrb. f. kl. Philol. CXXXV (1887) , 34.

Ebenso ist die Gleichsetzung des 20. Boedromion und 20. September unrichtig.

dcnn einerseita sind die allgemeinen kalendarischen Annahmen Bockhs teils irrig.

teils zweifelhaft (vgl. A. Mommsen, Chronologie 197 if. 206), anderseits nimmt
Bockh die falsche Angabe Plutarchs de glor. Athen. 7 als Thatsache an, dafs den

Hellenen bei Salamis der Vollmond geleuchtet hatte (vgl. S. 702, Aura. 2 ; vgl.

Busolt a. a. 0 35). Der 20. Boedromion fiel vermutlich auf den 22. September
Eine sichere Grundlage bildet die Sonnenfinsternis , welche am 2. September 480
1*» ll«n eintrat und mit (5,37 Zoll um 2«« 21 •» ihre grofste Phase erreichte. VgL
G. Hofmann, Samtliche von griechischen und lateinischen Schriftstellera erwahnte

Sonnen- und Mondfinsternisse (Triest 1884, Progr.) 17. — Diese SonnenBnsternU

trat ein, als beim Ruckzuge des Xerxes Konig Kleombrotos zum Vortnarsche

opfern wollte Hdt. IX, 10. Der Riick/ug des Xerxes begann aber „wenige
Tage" {imcxovief 6Uya< npiQas fttta it,v tavjuaxfn* , Hdt. VIII, 113) nach der

Schlacht, und Kleombrotos mufs sofort auf die Kunde von dem Ruckzuge sich zu

einem Vorstofse entechlossen haben. Vgl. Busolt a. a. O. 38. Daber ist die

Schlacht Ende September anzusetzen. Die Umzingelung der Hellenen durch die

Perser erfolgte vor dem Aufgauge des Mondes. Eh ergiebt sich daraus, dafs die

Schlacht am 27. oder 28. September geschlagen wurde. Vgl. S. 702, Anm. 2.

1) Aisch. Pers. 398: to <f«i»ov (xiv tiqutov (vTaxrwg *ep<rf ijytfro xoaptp ittv-

regoy o*'6na( otoXos int(cza>Qtt. Die hellenische Flotte lag bei Alt-Salamis, d. h.

wie Lolling a. a. 0. gezeigt hat, am Sudufer der Hafenbucbt von Salamis, und
konnte, da der Voreprung des K»/p«»o< nnyot (jetzt Magula) die Ausfahrt bis auf
400 Meter verengt, und eine Triere (bei einer Breite von mindestens 4 MetenT
sicherlich 12 Meter Spiclraum brauchte, nicht in gerader, vollentwickelter Schlacht-
linie hinausfahren. Ein Blick auf das Blatt Salamis der „Karten von Attika"
lehrt, dafs die hellenische Flotte, um ihre natiirlich gegebene Stellung zwiscben
der Punta- und Kynosura - Spitze (2500 Meter Entfernung) einzunehmen unter
Fiihrung des rechten Flugels in schrager Richtung auffahren mufste Das durch

s

ed by Googl



§ 21. Der Kriegszug des Xerxes. 705

auch die konigliche Fiotte anfuhr. Die Hellenen wichen unwill-

klirlich zuruck und ruderten rtickwarts, bis nach attischer Uberlieferung

Ameinias aus Pallene mit seiner Triere aus der Schlachtreihe heraus-

fuhr und einer phoenikischen einen so gewaltigen Stofs versetzte, dafs

beide Schiffe nicht raehr auseinander kamen -. Andere eilten nun zur

die OrtUcbkeit ohnehin bedingte Vorgeben dieses Fltigels wird daon von Themi-

stokles fur den Schlachtplan ausgenut2t worden sein. Vgl. N. Week leiu a. a. O.,

S. 33.

1) Hdt. VIII, 84: ivrav&u avqyov rag yiag itnaottf "EXXqveg
,
ayayv/ut'yoioi 6k

atpt «t?rVx« biexiaxo ol paQpagor of ply dr) aXXut 'T.XX^yeg M nQvftyijy avexQovoyro

(Tbuk. I, 50) *«i cSxtXXoy tag y£ag xtX. Vgl. fiber den Beginn des Gefechtes

Aisch. Pers. 406 ff. , wo sich keine Andeutung iiber das Zurfickweichen findet.

Die aiginetische Version, dafs ibre nach den Aiakiden ausgeschickte Triere den

Kampf begonnen hatte (Hdt. VIII, 48), ist minder glaubwfirdig als die attische.

N. Wecklein, Trad. d. Perserkr. 14. — Die Geschichte von der Flucbt des korin-

tbischen Strategen Adeimantos verdankt der spatern erbitterten Feindschaft zwi-

scben Atben und Korinth ihren Ursprung. Die Korinthier sollen erst am Skira-

dion (Lolling, Mitt. d. arch. Inst. I, 127 ff.) wieder umgekehrt und in ' iStQyaofjit-

roi0* auf dem Schlachtfelde erschienen sein. Dagegen behaupteten die Korinthier

selbst, dafs sie unter den ersten in der Seeschlacht gewesen waren, und das iibrige

Hellas zeugte ftir sie. Hdt. VIII, 94; Pint. Hq. xax. 39, p. 870; Simonides

96—98 Bergk, PLGr. Ill*, 454. Abnliches erzablt man sich in Athen fiber

die Aigineten. Vgl. Lykurg g. Leokr. 17. Der Bericht Plutarchs fiber die

Scblacbt (Them. 14—15) soli, abgesehen von den beiden Citaten aus Aischylos

und Simonides, nach Ad. Schmidt, Perikl. Zeit II, 138 und Holzapfel, Unters. fiber

die Darst. d. griech. Gesch. bei Ephoros u. s. w. 158 aus Stesimbrotos stammen,

wahrend Albracht a. a. 0. 39ff. auf Ephoros, Max Mohr a. a. O. 33 ff. auf Phai-

nias verfallen ist. Die Grfinde Albrachts sind freilich nicht sticbhaltig (Mohr
a. a. 0.), dasselbe gilt aber auch von denen Mohrs, vgl. Ad. Holm , Burs. Jahresb.

1880 III, 85. Die Vision des Iakchoszuges (Kap. 15) ist ohne Frage nach Hdt.

VIII, 65 erzablt, und auch sonst hat Plutarchos diesen Autor eingesehen (vgl.

z. B. das neQininroyjag dXXqXoig und Hdt. VIII, 89 a. E.). Dafs Ameinias das per-

sische Admiralscbiff nahm, erziihlte Ephoros (Diod. XI, 18, 5 und 27, 2). Aufser-

dem hat Plutarchos noch eine andere Quelle benutzt, fiber die sich nur so viel

sagen lafst, dafs sie mancherlei unkontrollierbare Einzelheiten brachte. Falsch ist

aber die Angabe, dafs Themistokles den Angriff bis zu der Stunde aufschob, wo
der frische Seewind einzusetzen und vom Meere her die Wellen durch den Sund
nach dem festen Lande hin zu treiben pflegte, denn nach Aisch. Pers. 386 und
Hdt. VIII, 83 begann die Schlacht am frfiben Morgen, wahrend der Seewind im

Spatsommer erst einsetzt, wenn der Vormittag etwas weiter vorgertickt ist Vgl.

Leake, Dcmen von Attika 203 (Westermaun). Diese Angabe vom Seewinde, den

Themistokles zu einem neuen Strategema benutzt, dann die von der Besetzung

eines jeden attischen Schiffes mit 14 Hopliten und 4 Toxoten, ferner die, dafs Ly-
komedes das Abzeichen des von ihm eroberten Schiffes dem Apollon Daphne*
phoros zu Phlya geweiht hatte u. a. weist auf die von Plutarchos in der Bio-

grapbie auch sonst benutzten Athidographen Phanodemos und Kleidemos hin. Vgl.

Busolt. OHMhische OeschichU. tl. J. Aufl. 45
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Hilfe herbei, und bald wurde der Kampf allgeraein l
. Die Mannschat*

ten der koniglichen Flotte hielten sich weit besser als bei Artetnision

und beeiferten sich, durch tapfere Thaten Ehre beim Konige einzu-

legen, der von seinem Sitze auf einem der ins Meer vor>pringenden

Abhange des Aigaleos das ganze Schlachtteld iiberscbaute 2
. AUein e-

mangelte wieder an taktischer Ordnung 3
. Die einzelnen Kontingente

kampften fur sich auf eigene Hand, es fehlte alles Ineinandergreifeu

und eine wirksam zusammenfassende Oberleitung, wahrend die Helleneu

in wohlgegliederter Schlachtreihe fochten und auch * an geschickfe-j

Fiihrung der einzelnen Schiffe ihren Gegnern uberlegen waren V Daber

war die Niederlage der Perser unvermeidlich , denn in dem engtL

Fahrwasser konnten sie weder ihre nunierische Uberlegenheit ent-

wickeln , nocb die bessere Ruderkraft ihrer Schiffe 5 voll zur Geltunj:

bringen.

Uber den taktischen Verlauf der Schlacht liegen nicht geniigendf

Nachrichten vor. Herodotos bietet hauptsachlich Episoden aus dem

Kampfe der Athener und Aigineten, und Ephoros hat nur unter Be-

riicksichtigung der Perser des Aischylos die Erzahlung Herodote in

seiner Weise irei verarbeitet 6
. Aus Aischylos ist aber zu schlieikn,

dafs die Hellenen mit ihren Flugein die Perser umfafsten und zu

sammenschoben 7
.

Kleidemos 13 und 14, Miiller I, 362 (Plut. Them. 10; Arist. 19); Phanodemos

Miiller I, 368 (Plut. Them. 13). Bemerkenswert ist, dafs Plut. Them. 14 si^r

"Anurias 6 JexeXei-e (Hdt. : naXXqxsvs) xn\ ItvxXrjg 6 nedia'f opov nXtorrt;. Eit

lwxX>]; m ... ist als cvviQi^QttQxoi gCDaont in der Seeurkunde CIA. II, *12c

v. 80.

1) Hdt. VIII, 84. Der Naxier Demokritos (vgl. S. 129, Anm. V,

r
f
g$c pa/K" nach Simonides 136, Bergk, PLGr. IIP, 481.

2) Hdt. VIII, 86. 90: xur^fieyoi vno ra> ogii toj titrtiov laXautyoe in xai/fTc.

MyoXetog, aytnvyddvero toV non-onyxa , xai ol ygafifiaxtanti aviygaojior rtar^f'

toy TQtwuQXoy xa\ Trjy noXty. Aisch. Pers. 466: idgay ydq tiXs navrof n'gyt.

|
t\pnX6y ox&oy ayx* ntXayfas t'tXoc Nach Phanodemos vrteg to Hoci'itlct

nach Akestodoros iv fieSooitp tqc Mcyaftidoe vnig rtav xaXovuevtuv ktodrmr Piu;

Them. 13. Vgl. uber das Herakleion S. 701 Aum. Uber den diqp^o; etf+-

Qonovc der den Atheuern in die Hande fiel und sich auf der Akropolis unter «kti

oQiorfia rtjg noXtatc befand
,

vgl. Demosth. g. Timokr. 129, Harpokr. v. c?y*-

Qonovg dltpQoq.

3) Vgl. S. 681, Anm. 1.

4) Hdt. VIII, 86: «r* yiio tux [aIv T.XXr
t
vtox aiy xoOfia rav^a/forrar wf*

itihv, ttuy df pappdauiy ovre rtrayftiytoy hi or re cvy yoy nouoxxw ordtr, iuf'"*

TOiovro oopi ovyoloco&ai oiovneg dnepr}.

5) Vgl. S. 696, Anm. 1.

6) Vgl. S. 624, Anm. 2 und 3.

7) Aisch. Pers. 418: EXXnxixaC re xi,t< ovx tiq-Qcrauo , \ xvxXv niot- *Jfm»
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Zuerst brachten die Athener die Phoenikier zum Weichen und

griffen dann auch noch wirksam in den Kampf der Peloponnesier

gegen die Ionier ein l
. Als die ersten Schiffe sich zur Flucht wandten,

wahrend die hintern noch vorwarts ruderten, entstand unter der im

engen Kaume zusammengedrangten Masse eine furchtbare Verwirrung *.

Besonders warden die zuriickweichenden Pboenikier auf ihrer Ausfahrt

nach dem Phaleron von den Aigineten hart mitgenommen 8
. In diesem

Getiimmel setzte Aristeides mit einer betr&chtlichen Anzahl attischer

Hopliten , die an dem Gestade von Salamis aufgestellt waren , nach

Psyttaleia liber. Nach einem hartnackigen Wideratand wurden alle auf

der Insel befindlichen Perser niedergemacht 4
. Die hereinbrechende Nacht

machte dem Kampfe ein Ende 5
.

Die konigliche Flotte, welche sich nach der Schlacht bei Pha-

leron wieder sammelte 6
, zahlte nicht viel mehr als dreihundert see-

tiichtige Trieren 7
. Ihre Verlnste an Mannschaften waren unverhilltnis-

mafsig schwerer als die der Hellenen. Denn die raeisten Asiaten, deren

Schiffe wrack geworden waren, ertranken, weil sie nicht schwimmen

konnten, die Hellenen retteten sich dagegen meist, indem sie nach Sa-

lamis hinuberschwammen 8
.

xrX. So erklart sich auch v. 4l2ff. : t« nQtiiha pi» vvy (jeCpa negautoi atgatov]

uVt«*/« ' toq di nki}&og 4v oxtvy vce5»
\
%9qoioto xjX. Die Perser befanden sich doch

schon beim Beginne des Kampfes iv ojtvtp. Vgl. dazu N. Wecklein a. a. 0. 33.

Gedrange uud gegenseitige Beschadigung der zusammengedrangten Schiffe: Aisch.

Pers. 414 ff.; Hdt. VIII, 89.

1) Dafs die Athener zuerst die Pboenikier schlugen und dann in den Kampf
des rechten Fliigels eingriffeu, ergiebt sich daraus, dafs mehrere Episoden aus

dem spatern Stadium der Schlacht (Hdt. VIII, 87: inttd>)

unlxixo id puettews nffiypara) die Athener im Kampfe mit den Ioniern zeigen.

Vgl. Hdt. VIII, 87. 90. 92. Diesen naheliegcnden Schlufs hat denn auch Ephoros

gezogen. Diod. XI, 19. Dafs der Kampf zwischen den Ioniern und dem rechten

bellenischen Flugel heftig und eine Zeit lang unentschieden war, ergab sich aus

Hdt. VIII, 85. Vgl. noch A. Bauer, die Ionier in der Schlacht bei Salamis, Rhein.

Mus. XXXIX, 624 ff.

2) Hdt Vin, 89; Aisch. Pers. 413.

3) Hdt. VIII, 91.

4) Hdt. VIII, 95; Aisch. Pers. 447-471. Der Bericht bei Plut. Arist. 9 be-

ruht mittol- oder wahrscheinlicher unmittelbar auf Herodotos.

5) Aisch. Pers. 428.

6) Hdt. VIII, 93.

7) Dreihundert Schiffe war die Flotte noch im nachsten Friihjahr stark. Hdt.

VIII, 130. Nach Ephoros (Diod. XI, 27) waren es aufser den phoenikischen

noch vierhundurt gewesen. Vgl. uber die Starke der Flotte vor der Schlacht S. 694,

Anm. 6.

8) Hdt. VIII, 89; Aisch. Pers. 431: etS ydg rod' to&i, fi^df*' I

45*
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k.

Auf der hellenischen Flotte unterschatzte man zunfichst die Trag-

weite des Sieges und riistete sich zur Fortsetzung des Kampfes. Xerxes

entschlofs sich dagegen nach Herodotos noch am Abend des Schlacht-

tages zum Ruckzuge und liefs nur, urn diesen Entschlufs zu verbergen,

am nachsten Tage die Herstellung einer Schimibrucke als Vorbereitung

zu einem Dammbau vom Festlande nach Salamis in Angriff nebmen.

Er hatte befurchtet, dafs die hellenische Flotte nach dem Hellespontos

fahren, die Brucken zerstfiren und ihm dem Rtickzug abschneiden

mochte l
. In der That lag es im Interesse des Konigs, die Autmerk-

samkeit der Hellenen durch ein Scheinmanover abzulenken und sie zu-

nachst in dem Glauben zu erhalten, dafs er den Kampf wieder aufzu-

nehmen gedachte, denn vor der Abfahrt mufsten doch die starker be-

schftdigten Schiffe einigermafsen in den Stand gesetzt werden. Es gait

also zu verhuten, dafs die Hellenen schon am Tage nach der Schlacht

zum Angriffe vorgingen. Das ist dem Konige gelungen. Die per-

sische Flotte ging wohl in der zweiten Nacht nach der Schlacht

vom Phaleron in See 8
. Sie mufste in aller Stille abfahren und sich

dof roaoit' aQt&fAov avSQuintuv &aveiv. Vgl. 302 ff. 326 ff. Nach Ephoros (Diod.

XI, 19, 3) batten die Hellenen 40, die Perser 200 Trieren verloren, aufser den

mit der gesamtcn Besatzung eroberten. Diese Zahlen baben wenig Wert und be-

ruben aller Wahrscheinlichkeit nacb auf einer der behebten Zablenspekulationen

dieses Autors. Vgl. Busolt, Rhein. Mus. XXXVIII (1883) , 629. Nach Ktes.

hatten die Pereer 500 Trieren verloren. Diese Zahl ist sicherlich zu hoch ge-

gegriffen.

1) Hdt. VIII, 97. 107-108; vgl. Plut. Them. 16. Nach Ktes. Pers. 20 (vgl.

Strab. IX, 395 und Aristod. 2, wo mittelbar Ktesias benutzt sein durfte), soli Xer-

xes vor der Schlacht vom Herakleion aus mit der Dammschuttung begonnen

baben, um sein Heer nacb Salamis heruberzufUhren. Diese Version widerspricht

uicht nur der beaten Quelle, Bondern ist auch an sich unwahrscheinlich. Siegten

die Perser, so war der Damm ttberflUfsig. Auf den Steg rechneten sie aber mit

Sicherheit. Fr. Ruhl, Litt. Zentralbl. 1877 (Nr. 33), 1094; Duncker VIP, 291, 3.

Vgl. dagegen N. Wecklein, Trad. d. Perserkr. 56. Nach der Schlacht konnte aber an

die Ausfiihrung des Unternehmens im Ernst nicbt gedacht werden, da die Hellenen

die See beherrschten. Wecklein a. a. 0. 55. Es bleibt also bei der Angabe He-

rodots, dafs es sich um ein blofses Scheinmanover zur Deckung des Riickzuges

bandelte.

2) Abfahrt der Flotte in der auf die Schlacht folgenden Nacht nach Hdt
VIII, 107—108. Griinde dagegen bei Duncker VIP, 298, I. Abgesehen von der

Ausbesserung der Schiffe und den Vorkehrungen zur Abfahrt der Transportflotte

wurden auch die agyptischen Seesoldaten (Hdt. H, 164 ff.) ausgeschifft und in das

Landheer eingereiht, das unter Mardonios zuriickbleiben sollte. Das konnte aber

nicht in wenigen Stunden geschehen. Auch Hdt. VIII, 97 (a'pr&ro re i( noXtpor

ai( vavuaxinr iiXX*iv rto^ofteyos) ist nur verstandlich , wenn die Flotte am
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dann beeilen, um einen moglichst grofsen Vorsprung zu gewinncn, da

cin Zu8ammentreffen mit der hellenischen Flotte nur verhangnisvoll

werden konnte.

Ala die Hellenen von der Abfahrt der persischen Flotte benaeh-

richtigt worden waren, hielten die Strategen einen Kriegsrat. Themi-

stokles riet, den Feind zu verfolgen und nach dem Hellespontos zu

tahren, um die Briicken zu zerstdren. Bei diesem Vorschlage dachte

er gewifs nicht blofs an die Zerstorung der Briicken, denn wenn die

hellenUche Flotte naeh derselben wieder zuriickgefahren ware, so hiitte

sie die Verbindung des persischen Heeres mit Asien nur unbequemer

gemacht, aber nicht unterbrochen, da dasselbe auch auf Schiffen oder

Kahnen den Hellespontos uberschreiten konnte. Offenbar beabsichtigte

er, die persische Flotte nochmals zu schlagen und sich um Hellespontos

iestzusetzen. Eine Erhebung der Ionier ware dann kaum ausgeblieben.

Unter diesen Umstiinden hatte aber der Konig mit seinem Heere

schleunigst den Riickzug antreten miissen x
. Allein der Plan des The-

mistokles scheiterte an dem Widerspruche des Eurybiades und der

Peloponnesier 2
. Letztere wollten sich offenbar nicht von den Kiisten

Tage nach der Schlacht uoch bei Phaleron lag. Vielleicht ist der Konig zur

Zeit der Abfahrt der Flotte uoch nicht entschlossen gewesen, selbst unverziiglich

nach Asien zuruckzukehren , denn er beauftragte die Artemisia, seine Sonne, die

ihm ins Feld gefolgt waren, mitzunehmen und nach Ephesos zu bringen. Hdt.

VIII, 103. 107. Nach Ephoros (Diod. XI, 19, 4; vgl. Iustin II, 12, 26) solleu die

Phoeoikier, die Drohungen des Konigs fiirchtend, sich von der Flotte getrennt

baben und eigenmachtig nach Asien zuriickgekehrt sein. Sie hatten dann auch

nicht mit der iibrigeu Flotte zusaminen in Kymc iiberwintert (Diod. XI, 27, 1).

Ein Teil der persischen Flotte uberwinterte allerdings in Saraos (Hdt. VIII, 130,

5), die Phoenikier wurden aber erst im Laufe dea nachsten Sommers von Samos

eutlassen. Hdt. IX, 96, 6. Dafs sie den Zorn des Kouigs zu furchten hatten, er-

gab sich aus Hdt. VIII, 90.

1) H. Delbriick, Die Perscrkriege (Berlin 1887) 101; vgl. auch M. Duncker,

Sitzungsber. Berl. Akad. XVII (1882), 387 ff.

2) Hdt. VIII, 108. Dafs die Reden, welche Herodotos bei der Bcratung

halten lafst, unmoglicher Art sind, zeigt M. Duncker VIP, 299. Ebeuso weist

Duncker, Sitzungsb. Berl. Akad. a. a. O. 384 nach, dafs der Kriegsrat nicht auf

Andros (Hdt. a. a. 0 ), sondern uoch auf Salamis stattfand, wie auch Thuk. I,

137, 4 Op«'»//«ff rijV *x 2aXtt uivos nQodyyelotv rye «va/up>>fwf xtX.) nach der

richtigen Interpretation Duuckers und Classens (Thuk. Ausg., 3. Au6. a. a. 0.)

angiebt. Bei Plut. Them. 16 (in verkUrzter Form auch bei Plut. Arist. 9) tritt

in der Verhandlung iiber die Fahrt uach dein Hellespontos Aristeides an die Stelle

des Eurybiades. Der Autor dieser Version beabsichtigte offenbar, die Antithese

Themistokles-Aristeides um einen Zug zu bcrcichern. Bauer, Themistokles li>9.

Die Erziihlung Plutarchs lafst deutlich eine freie Uberarbeituug Herodots cr-

kennen. Es kommen aber zugleich mehrfache Ubereinstimmungen (nameutlich in-
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ihrer Halbinsel entfernen, wahrend noch der Isthmus durch die Nahe

des persischen Heeres bedroht war.

Ak Themistokles mit seinem Vorschlage nicht durchdrang, sandte

er nach Herodotus nocbnials den Sikinnos, nach einer andern Angabe

einen gefangenen Eunuchen Namens Arnakes zum Konige 1 und meldete

ibm, dafs er die Hellenen davon abgebalten hatte, die Flotte zu ver-

folgen und zur Zerstorung der firiicken nacb dem HeUespontos zu

fabren. Der Konig konnte nun in Ruhe den Rtickzug antreten *. The-

mistokles beabsicbtigte unzweifelhaft
;
den Konig zur eiligen Kuckkehr

nacb Asien zu veranlassen, indem er darauf rechnen durfte, dafs, da

seine frtibere Botscbaft sich als eine arge Tauschung erwiesen hatte,

die Perser das Gegenteil von seiner Meldung fur richtig halten wiir-

den *. Spaterhin sah er sicb als Fliichtling gendtigt, die Botscbaft so

zu deuten, als ob er dem Konige wirklich einen Dienst zu erweiscn

beabsicbtigt hatte. Diese Deutung ist dann von seinen Feinden als

seine urspriinglicbe Absicbt hingestellt worden, urn zu zeigen, dafs er

schon damals von hochverrliterischen Gedanken erfullt gewesen ware *.

bezug auf den Zweck und daa Ergebnis der zwciten Botscbaft des Themistokles

an den Konig) mit Diod. XI, 19, 5—6 vor, die sich bis auf den Wortlaut er-

strecken. Vgl. Albracht a. a. O. 42. Ephoros ist also ohne Zweifel von Plutarchos

stark benutzt worden. Im Widerspruche mit Ephoros (Diod. XI, 19, 5: Iustin II,

13, 7) und Hdt. VIII, 110 steht uur die nicht unglaubwiirdige, aber unkontrollier-

bare Angabe (Duncker, Sitzungsb. Berl. Akad. 1882, S. 389) , dafs Themistokles

zu seiner zweiten Sendung einen gefangenen Eunuchen Namens Arnakes (Arsakes

bei Polyain I, 39, 4) als Boten benutzt hatte. Von dem Trager diescr Botschaft

mufste gerade beim spatern Prozesse des Themistokles viel die Rede sedn. Ver-

mutlich stammt diese Notiz aus Stesimbrotos, aber darum ist man noch nicht ge-

notigt, mit Ad. Schmidt, Perikl. Zeit. II, 139 und Holzapfel, Unters. iiber die

Darst. der griech. Gesch. bei Ephoros u. s. w. 160 den Bericht Plutarchs iiber*

haupt auf Stesimbrotos zuriickzufiihren , den Ephoros benutzt hatte. Plutarchos

fiigt oft eine einzelue Angabe aus einer andern Quelle hinzu.

1) Vgl. die vorhergehende Anmerkung.

2) Hdt VIII, 110. Ephoros, dessen Bericht sich in verschiedencn Variationen

bei Diod. XI, 19, 5- Nep. Them. 5; Iustin II, 18, 5-7 und Aristod. 7 findet, hat

Herodotos benutzt. Plutarchos (Them. 16 und Arist. 9) hat neben Ephoros noch

eine andere Quelle eingesehen. Vgl. S. 709, Anm. 2. N. Wecklein, Trad. d.

Perserkr. 59 und Ad. Bauer, Themistokles 21; 49 suchen nachzuweisen , dafs die

zweite Botscbaft von den Feinden des Themistokles als unriihmliches Gegenstiick

zur vielgeriihmtcn crsten erfunden worden ware. Sie fassen jedoch Thuk. I, 137,

4 unrichtig auf, deun diese Stelle beweist gerade, dafs die zweite Botschaft That-

sache ist. Vgl. Duncker, Ber. d. Berl. Akad. XVII (1882), 381 ff.

3) Duncker, Sitzungsb. Berl. Akad. a a. 0. 389 ff.; Gesch. des Altertums

VIP, 296.

4) Duncker, Sitzungsb. a. a. O. 391. Diese Auffassung findet sicb in der
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Die Botschai't hatte nicht den gewiinschten Ertolg, obschon der

Konig in eigener Person nach Asien zuriickkehrte. Man kam ira pcr-

sischen Lager nach der Niederlage gewifs bald zur Ubcrzeugung, dafs

der Riickzug aus Mittel-Hellas unvermeidlich ware. Ohne Flotte ver-

sprach ein Angriff auf die Isthmos-Stellung wenig Eriolg, in Attika

durite man aber nicht stehen bleiben. Da der Feind die See be-

herrsehte und Attika ebenso, wie das nachste Hinterland verwUstet

oder ausgesogen war, so wurde die Verpflegung des Heeres auf Zu-

luhren aus Thessalien, Makedonien und Thrakien angewiesen worden

sein, die wahrend des Winters leicht stocken oder abgeschnitten wer-

den konnten !
. Es wurde also der Ruckzug nach dem fruchtbaren

und getreidereichen Thessalien beschlossen, wo die Hauptmasse des

Heeres uberwintern sollte, um ini nachsten Jahre unter dem Ober-

dem Tbetnistokles feindlichen Uberlicferung bei Hdt. VIII, 109—112. Nach VIII,

109 sollen die Athener im hochsten Unwillen iiber daB Entkommen der persischeu

Flotte darauf gedruugen haben, nach dem Hellespontos zu fahreu und zwar auch

alleiu, weuu es die andern nicht wollten. Tbetnistokles hatte sie von diesem Ge-

dauken durcb cine Rede abgebracht: ravra iXeye onotfijxjjr piXXwv no^aaa&m if

roy n^atjf xi X. Es bedurfte aber schwerlich einer Abmahnung des Themistokles,

denn Salainis war gef&hrdet, so lange das persische Heer an dem scbmalen Sunde

stand. Duncker VIP, 295 ineiiit daber, dafs Themistokles mit seinem Antrage itn

Kriegsrate den Vorschlag zur Raumung der Insel verbunden hatte. Thuk. I, 137,

4 sagt ausdriicklich , dafs sich Themistokles die Nichtzerstorung der BrUckeu

falschlich zum Verdienst anrechnete. Mithiu hat dieser die Athener nicht von der

Fahrt nach dem Hellespontos abgebalten. Ephoros, der den Themistokles durch-

weg verherrlicht (Bauer , Themistokles 95 ff.) hat die seinen Ilelden kotnpro-

mitticrende Deutung beseitigt. Nach seiuer gewifs richtigen Beurteilung schickte

Themistokles die Botschaft, verens ne (Xerxes) bollare pcrseveraret. Nep. Them.

5; vgl. Diod. XI, 19, 5; Plut. Them. 16 Ende.

1) Hdt. VIII, 108 lafst zwar den Eurybiades von den Persern sagen: tpo^ij'y

re t$etv aopeag ioV inernoy aiel xov tdiv 'EXXtjywv xapnoV, iudessen in Attika deckte

die eigene Gctreideernte schon damals kaum den eigencn Bedarf (vgl. S. 244,

Anm. I), und nach der Pelopouuesos wurde (namentlich wegen der starken Be-

vulkerung von Korinthos) Getreide eingefuhrt. Hdt. VII, 147; Thuk. Ill, 68.

Unter den Landschaften von Mittelhellas hatte nur Boiotieu eine namhaftere Ge-

treideproduktion , die aber bei weitem nicht fur die Verpflegung von Hundert-

tausenden ausreichte, zumal das Land vielfacb verwustet und die regelmaTsige Be-

stcllung der Acker gestort war. Aischylos, ein Zeitgenosse des Freibeitskampfes,

sagt gewifs mit vollem Recht Pers. 792: avitj yog ij yi\ £vufAaxog xeivoa niXti.
j

xitlrovaa Xtfiio rove vnsonoXXov^ nyttv. Schilderung des Mangels an Verpflegung,

worunter das Heer auf dem Ruckzugo furchtbar zu leiden hatte, bei Aisch. Pers.

480 ff. und Hdt. VIII, 115. 117. Die Niederlage zur See zwang das Heer zum

Rtickzuge: Aisch. Pers. 728: vavuxog otQuxdc xaxto&els niQov uiXeoe oiQatov.

Thuk. I, 73, 5.
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»

betehle des Mardonios, des Sohnes des Gobryas, den Krieg fortzu

setzen l
.

Wenige Tage nacb der Schlacht (hochst wahrscbeinlicb am 2. Ok

tober) trat der Konig auf deniselben Wege, auf dem er gekommei

war, ink dem ganzen Heere den Riickzug an s
. Auf dem Marscli-

batten die Truppen stark unter Hunger und Durst zu leiden, so d:i.-

viele den Bescbwerden erlagen, und das Heer erschopft in Thes^ali-u

anlangte 3
. Docb blieb Mardonios nach den Angaben Herodots u:'.i

240 000 Mann zuriick*, wahrend ein Corps von 60000 Mann unit:

V Hdt. VIII, 1* K>— 102. 113. Der Urheber dieses Planes soil Mardoni.-
ein Sehwestersohn uud Schwiegersohn des Dareios, also Vetter und Schwa.''*

des Xerxes. Hdt. VII, 5. 82 mit der Aum. Steins: vgl. S. 508} gewesen sein. >r

nach Horodot die Absicht des Konigs, nach Asien zuriickzukebren
,

gleicb emL

der Schlacht durchschaut und befurchtet hatte, dafs er dafur zu bufsen haUe

wiirde, dais er den Kouig zu deui unglucklicben Feldzuge uberredet batte H i*

VIII, KV\ Da Mardonios zur Ausfubrung des Planes berufen wunie, so lkj

uahe, ihu zutn Urheber desselben zu machen (vgl. S. 034, Anm. 1}. Die&e Au:

tassung wird aber in diesem Falle wohl richtig gewesen sein. Was Herod*-: -

iiber die Rolle , welche Artemisia bei dieser Gelegenheit gespielt haben s. ;I.

erzahlt, ist gewifs der Hauptsaehe nach in Halikarnassos zum Kuhme der Lv-

damideu erluuden wordeu. Duueker, Ber. d. Berl. Akad. 1882, S. 380. G*$--

die I'bertreibung ihrer Bedeutung bei Hdt. wendet sich auch Plut. negi Ho. *<>

3S, p. 8 To. Aber Artemisia mufs doch in hohcm Grade das Vertrauen de» K'^:;-

besossen habcn. da er ihr seine Sohne ubergab. Hdt. VIII, 103. lu7. lb ."

das Zuriic kblei ben der Hauptinasse des Heeres inThessalien vgl 5. »>~1.

Anm. 1 uud welter unten Anm. 4.

2 Hit. VIII. 113: ol if' auqi ~to;*,r fn«r/o rrc; o'Ai>« 4 r
t utgai peril t»

t
r >.

uti/i'.r f.:MRti 1 r f'» B »oifor> r'V «rr*j> tdo'r.

3 Aisch. Per*. 4S0tf. Die Sehilderung des Aischylos ist freilicb ubertrifb--

w:e sioh iiberliaupt die Phautasie der Heiieneu darin gefieL, den Kontrast iwisch'i

dem stoken Auszuge uud dem elendeu Riickzuge so grell als moglich auszumal'-

Vgl X. Wevk'.eiu. Trad. d. Perserkr. IT und S. 020, Anm. 4. Anderseits ist »J*t

auv-h r.ieht zu be^wviiYiu. dafs die gewaltigen Masseu auf dem Marscbe durch du>

verwa>te:e uud ausgv-ogene Laud den groisteu Mangel Utten, mid Tausende u i

kamen.

4 Hd:. VIII, 113. 120: IX. 32; vgl. Plut. Arist. 10. 19; Iustin II, 13. I

Aristv^m. II. i. Nioh Piod. XI, IV. 0 blieb Mardonios mit 400000 Mann xa

r;.vk. a.'.e-.r. e* liegt hier ein blofses Versehen Diodors oder seiner Quelle ve:

Vgl XI. 4 ui.d 30. 1 — Naoh Hdt. VIH, 100. 102. 113 wahlte Manioc
jt.'.j- v:eiu g^r.; ;-;i He* re d.e Kerr.truppeti aus, der grofste Teil des Heere* aw-
Sx b.u rte ir.:: :u K : :^ welter. Vgl. VIII. 100 , 33: rr»- nrpart^c pnay*" J

.*gl D .v. XI. If. ..: Plut. Ann. 1": Iustin U, 13, 1: Aristodem. n, 1.

no «Vr*:: - vvler uu;u:t:e:Ktf Hit. zugnmde liegt . Auch Thuk. I, 73. J

:.x.s: i;<sa;:.;:e sag>;r.: der B&rbar sera idZo< rw *ktor$ rot «ioci«

i.-.v IVtjdor. k^u da* u:ch: richtig sein, well zu schwerwiegende -*cfc
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FiihruDg des Artabazos den Konig nach dein Hellespontos geleitete K

Au&erdem folgte diesera sicherlich ein grofser Trofs, namentlich alles,

was zum Hofhalte und Harem gehorte. Auf dem Marsche, den der

Konig rnoglichst bescbleunigte , brach bei der schlechten Verpflegung

cine epidemische Dysenterie aus. Viele starben unterwegs oder wurden

krank in den an der Strafse belegenen Stadten zuriickgelassen Als

licbe Griinde dagegen sprechen (vgl. S. G71, Anm. 1). Hatte der Konig iiber

300000 Mann mit sich gefuhrt, so brauchte ilin uicht noch vom Heere des Mar-

donios das ganze Corps des Artabazos zu begleiten, das ja vom Hellespontos wieder

den Riickmarsch antreten mufste. Diese Inkonvenienz tritt auch bei Udt. hervor.

VIII, 115—120 erztihlt er den Marsch des Konigs von Thessalien bis zum Helle-

spontos, auf dem der grofste Teil des Heeres zugrunde gegangen ware, ohne des

Artabazos auch nur zu erw&hnen. Das entspricht der griechischen Uberlieferung,

.ler znfolge Mardonios nur mit dem Kerne des Heeres zuriickblieb, wiihrend das

(iros dem Konige nach Asien folgte. Erst VIII, 126 sagt er in dem Bericbte iiber

den Winterfeldzug des Artabazos gegen Olynthos und Poteidaia, dafs dieser dem
Konige das Geleit gegeben hiitte. Diese wertvolle Angabe verdankte er augenschein-

lich einem Sohne des Artabazos (vgl. die folgende Anm.). Thukydides hat niog-

licherweise nur Hdt. benutzt, aber selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, so

bandelt es sich bei ihm nicht um eine thatsachliche Angabe, sondern um eine

athenischen Gesandten in deu Mund gelegte Aufseruug. Der Glaube an ganz un-

geheuere Massen, die Xerxes nach Hellas gefuhrt hatte, war damals so allgemein

verbreitet, dafs man das Heer des Mardonios , dessen Starke man wahrend seines

langen Aufenthaltes in Griechenland ungefUhr richtig schiitzen konnte, nur fur den

Kern des kdniglichen Heeres halten mufste. Zu dieser Annahme konnte man um
so leichter kommen , als gewifs ein grofser Teil des gewaltigen Trosses dem
Konige folgte.

l; Hdt. VIII, 120. Uber die Griinde, welche die Kiickkehr des Konigs em-

pfahlen, vgl. Delbruck, Perserkriege S. 102 (D. bemerkt , dafs Xerxes hoffen

konnte, durch seine persbnliche Gegenwart seine Autoritat in Asien aufrocht zu

erhalten. Zu der Kriegsmethode , die Mardonios feraerhiu einzuhalten gedacht

hatte, wurde die Gegenwart des Konigs nicht gepafst baben, denn diesem hatten

glanzende Thaten und schnelle Erfolge besser angestanden als eine Zeit und

Zuriickhaltung erfordernde Kriegsfiihrung). Herodotos berichtet iiber Arta-
bazos stets mit sichtlichem Wohlwollen und spezieller Kenntnis, so dafs auf eine

uahere Bekanntschaft mit dem Hause desselben zu scbliefsen ist. Artabazos war

spater Satrap von Daskyleion, und es folgte ihm Sohn und Enkel in der Statt-

halterschaft. Vgl. Thuk. I, 129; II, 07; V, 1; VIII, 6. Ein Sohn des Artabazos-

Tritantaichmes, war Satrap von Babylonieu, als Hdt. das Land bereiste. I, 192.

Vgl. VII, 66; VIII, 126; IX, 41. 66. 89.

2) Hdt. VIII, 115. Trotz der gewifs nicht geringeu Verluste durch die Stra-

pazen und die Ruhrepidemie ist es eine starke Ubertreibung Herodots, wenn er

sagt, der Konig habe r«jc oryartijf ovdkv pigoq iae eintty nach dem Hellespontos

gebracht. Denn das 60000 Mann starke Corps des Artabazos zuhlte nach dem

verlustreichen Winterfeldzuge gegen Olynthos und Poteidaia im niichsteu Sommer

noch 40000 Mann. Hdt. IX, 66. Uber die phantasievolleu Ubertreibungen in der
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Xerxes nach 45 Tagen in Sestos eintraf, waren die Brucken bereits

durcb die Herbststtirme zerstort l

, aber die Flotte lag im Hellespontos

und setzte ihn und sein Gefolge nach Abydos uber. Artabazos trat

mit seinem Corps den Ruckmarsch an, die Flotte Uberwinterte zum

grofsern Teile in Kyme, zum kleinern in Samos, der Konig schlug sein

Hoflager in Sardcis auf *.

Der elende Ruckzug des Konig ermutigte die Poteidaiaten und die

ubrigen Stadte von Pallene zur Auflehnung gegen die persische Herr-

schaft. Als Artabazos vora Hellespontos zuruckkehrte, ging er sogleicb

gegen die Aufstandischen vor. Er begann Poteidaia und die damals

von Bottiaiern bewohnte Stadt Olynthos, deren Haltung gleichfalls Ver-

dacht eingeflofst hatte, zu belagern. Olynthos wurde bald eingenomnien

Artabazos liefs die Bewohner niederhauen und ubergab die Stadt dem

Toronaier Kritobulos und treugebliebenen Chalkidiern. So wurde
Olynthos eine chalkidische Stadt 9

. Nun wandte sich Artabazos

mit aller Macht gegen Poteidaia Von dem Schicksale dieser Stadt, die

mit ihren Mauern den Isthmos von Pallene sperrte, hing das der

ubrigen Stadte der Halbinsel ab. Darum hatten alle Pallenaier Hilfs-

truppen nach Poteidaia geschickt, so dafs die Stadt eine starke Be-

satzung hatte. Uberdies konnten die Perser, da sie iiber keine Flotte

verfugten, nur von der Nordseite angreifen. Ein Versuch langs des

Strandes, den wahrscheinlich ein starker Nordwind eine Strecke weit

trocken gelegt hatte, die Stadt zu umgehen, schlug unter starken Ver-

lusten fehl, weil das Meer noch wahrend des Umgehungsmarsches zu-

riickkam. Nach drci Monaten hob Artabazos die Belagerung auf und

fiihrte zu Beginn des Frlihjahres 479 sein Heer nach Thessalien *.

Als der Konig von Attika den Ruckzug antrat und die Kunde
davon bald nach Mittag Am Isthmos eintraf, entschlofs sich Kleom-

Schilderung des Riickzuges bei Aiach. Pers. 492 ff., iin besondern daa angebliche

Zufrieren des Strymon und das Einbrechea des Eises beim Ubergaoge, vgl. Grote,

Gescb. Gr. IIP, 112, 82 und S. 712, Anra. 3. Herodotos hiirte inaucherlei Fabeln

iiber deu Ruckzug, die er selbst als unglaubwiirdig erwcist oder bezeichnet, Hdt.

VIII, 118-120. Bei Iustin II, 13, 9 kommt Xerxes gar nur auf einem Fischer-

kabne iiber den Hellespontos.

1) Hdt. VIII, 117. 130; IX, 3, 108. Vgl. jedoch Aisch. Pere. 734: fiorada 6k

E^Qtiv kQUfAoy <paatf ov 7toXXtur pita |
—

i
aOfdSyoy poXttv yiqvQav yair dvoir

Cevxiwiar. Man glaubte im bellenischeu Lager noch nach der Schlacht bei My-
kale, dafs die Brucken unversehrt waren. Hdt. IX, 10G. 1 14.

2) Hdt. VIII, 115. 117. 130; vgl. Diod. XI, 27, 1. Uber den Aufentbalt des

Kbuigs in Sardeis vgl. auch Hdt. IX, 3. 108.

3) Hdt. VIII, 126—127.
4^ Hdt. VIII, 128-129.
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b rot 08 sofort, cioen Vorstofs gegen die schwerfalligen Marschkolonnen

des persischen Heeres zu unternebmen, bevor es die fur die Reiterei

giinstige Ebene Boiotiens erreichte. Als er jedoch zum Vormarsche

opferte, wurde eine Veriinsterung der Sonne sichtbar. Es war

am 2. Oktober 480 gegen 2 Uhr Nachmittags. Das ungilnstige Vor-

zeichen bestimmte Kleombrotos, den Vormarsch aufeugeben und sein

Heer nach der Peloponnesos zuriickzufiihren. Nicht lange darauf starb

er, worauf sein Sohn Pausanias die Regentschaft fur den noch unmiin-

digen Pleistarchos ubernahm ».

Die eidgendssische Flotte war nach der Abfahrt der persischen

bis Andros vorgegangen. Die Andrier hatten sich im Gegensatze zu

den benachbarten Nesioten dem Konige unterworfen und anch ein Kon-

tingcnt zur Flotte gestellt. Man forderte von ihnen eine Kriegskontri-

bution. Da die Zahlung verweigert wurde, so begann die Flotte An-

dros zu belagern *. Es gelang jedoch nicht, die Stadt einzunehmen,

und die Eidgenossen mufsten schliefalich unverrichteter Sache abfahren 3
.

Sie wandten sich nun gegen die Karystier, die gleichfalls dera Konige

Schiffe gestellt hatten * , verwiisteten ihr Gebiet und fuhren dann zur

Verteilung der Kriegsbeute nach Salainis 6
. Je eine der er-

1) Hdt. IX, 10. Die Sonneufinsternis erwahnt Hdt. mit den Worten: tvo/tiry

oi ini Tht lltQOQ 6 jjliof uuuvgto&ri iv r<J ovq«H{>. Sie ist auf Grund der ver-

bcsserten Mondtafeln zuerst von G. Hofraann, S&mtliche von griech. und latein.

Schriftstellern erwahnte Finternisse (Triest 1884, Progr.), S. 17 berechnet worden.

Nach Hofmann trat sie 1 Uhr 11 Minuten ein und erreichte mit 6,37 Zoll (die

halbe Scheibe) urn 2 Uhr 21 Minuten ihre grofste Phase. Eine auf der Kieler

Sternwarte von Herrn Professor Lamp angestellte Berechnung ergab im wesent-

lichen eine Bestatigung dieses Ergebnisses. Nach Lamp ware die grofste Phase

mit 6,47 Zoll urn 2 Uhr 19 Minuten (Isthmos- Zeit) anzusetzen. Naheres tiber

den Zusammeuhang dieser Ereignisse vgl. bei Busolt, Jahrb. f. kl. Philol. CXXXV
(1887), 37 ff.

2) Hdt. VIII, lllff. — 112, 0: nvr&avoucvoi ttjv "Aviqov wi jjoXiogxeouo

rfidrt 4fAr)<fiae xrX. Andx-isches Koutingent bei der koniglichen Flotte: Hdt.

VIII, 66. Andros hatte sich unter den grofsern Rykladen am meisten kompro-

mittiert, denn Kcos, Kythnos, Seriphos, Siphnos und Melos gehorten zur Eidge-

nossenschaft, das naxische Kontingent war zu den Eidgenossen ubergegangen und

das parische weuigstens nicht zur persischen Flotte gestofsen. Hdt VIII, 67. Dafs

die Kontribution von dem Flottenkommando im Namen der Eidgenossenschaft und

nicht, wie die gehassige Quelle bei Hdt. VIII, 111 will, von Themistokles aus llab-

sucht und Eigennutz gefordert wurde, ergiebt sich schon daraus, dafs nach der

Verweigerung der Zahlung die Bundesflotte Andros belagerte.

3) Hdt. VIII, 112. 121.

4) Hdt. VIII, 66. 121.

5) Hdt. VIII, 121. Auch von deu Karystieru, Pariern und andern Nesioten
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:^r.^L . •--•^ Trieren wurde nach dem Isthmos, nach Sunion

.:: a : r^. U jt^::-l Ferner souderte man den Anteil fur dels

: - . -^ i-- *.t.:: Es wjjde daraus ein zwolf Ellen hohes Erzbili

±---rs }.
r
ii^-^ der einen Sehiffsschnabel in der Hand hielt

;

i It- Ur.r.r der EidiCnossen hatten sich die Aigineten am mei-

s-.t- jl irr ^.^LivL: au*g-rzeichnet *. Diese weihten dafur, einer Au;-

:.ri:riz^ dr* »j :
.. nach Delphi einen ehernen Mastbaura nut

Ni..- Vrrteil-jus der Beute t'uhren die Strategen rait der

r . ::e z-i.L Crin I-thni.-s-, urn am Altare des Poseidon dariiber abzu

?*^ii.r„TZ.. w~- ?i.'h um den gnten Ausgang des Feldzuges die griiCstor.

\ r::: i«:r: erw^r>:n r.Atte und daraulhin einen ersten nnd zweit-.L

lz-z-z.; r-rU z : eneiivc. Die Abstimmung iiber den ersten Preis ergaii

ejie >.Ljr.e Z-rr^ii::emr:g der ^timmen, dafs es aussah, als ob jed r

Mr*:-:^ ?c:L-?a eigeuen Nanien an erster Stelle auf das Stinimtaiekh:i

j^.Lri-ri-r^ Li;:e Den zweiten Preis erkannte die grofse Mehrb-:i;

doc: T:.~:ri?:-kle* zu *. Man stand darauf von einer PreisverteuW

ab. a;-cr in g;mz llvil-v* wurde Themistokles als der Kliigste der Hellene:.

^viTiesea. Die eidgenossUehe Flotte trennte sich, und die einzek<.-n

i~= l~L-.c/:*:okl-:-> inter der Drohuug. im WeigeruDgsfalle, die Flotte gegen sit-

:Z:-Tiz. Grli eir.^trit b* n haben. Hdt. VIII, 11*2. Vgl. iiber diese Veniachr .

-z?--- u:;i ihre gueile Bauer. Themistokles 23 ff. Xicht weuig trogea die Schick-

^•-iicKte des Timokreon von Rhodos dazu bei, Themistokles iu den Ruf eine* L*!»-

jierirea uni bestrchlicben Maunes zu briugen.

1 H it. VIII. 121: vgl. Plut. atfl % *«*. 39; (Philipp ) Epist. 21 =

Dtuu>s:h. XII. p. 164; Paus. X, 14, 5. Uber sonstige Weihgescbeuke E. Curt

NaeUr. d. Gi tt. GeselUch. d. Wiss 18(51 III, 361 ff.; vgl. noch Brunn. Aim. -i

lust. 1870, 292.

2 Hdt. VIII, 93. Xacb Epboros ^Diod. XI, 27, 2; 56, i'>) hittten die Ui-

daimonier in der Voraussicbt dosseu, was kouimen sollte, den Stolz der Atbe^^r

demiiiigen wolleu und durum die Eidgeuossen veranlafst, den ersten Preis ua* r

rechterweise den Aigineten znzuerkennen, obwobl docb die Athener mebr Trier-:

gestellt biitten als alle iibrigeu zusammen. Der parteiiscb scbreibende Epbor

:

bat diese Darstellnng sichtlicb aus Tbuk. 1, 74, I und Hdt. IX, 71 kombiui-r.

Vgl. Ad. Bauer, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. V (1878,9), 316; Themistokk* v-

und 103. Cbrigens beweist der von Epboros augefuhrte Grund noch nicbt. <u>

ilas Urteil ein ungerecbtes war, denn es betraf nicbt die Verdienste in dem Fr»i-

beitskampfe iiberbaupt, sondern allein die Auszeichnung in der Schlacht-

3) Hdt. VIII, 122. Die Sterne repriisentierten die Dioskuren und den ApoK '

Delpbinios. Vgl. Plut. Lys. 12; Cic. de divin. I, 75; Preller, Griecb Myth. I

207; IP, 106 ff.

41 Hdt. VIII, 123. Nach Hdt. (der aucb citiert wird) frei Plut. Them. l~

Ephoros scheint die Abstiramungen uber die Aristeia fur die SchUcbt und dn:

ganzeu Feldzug zusaminengeworfen zu baben.
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Kontingente fuhren nach ihrer Heimat Auch die Athener brachten

ihre Familien und ihre fahrende Habe wieder nach Attika zuriick.

Bald darauf begab sich Themistokles nach Sparta, wo ihm Ehren

wie noch keinem andern zuvor erwiesen wurden. Man bescheukte ihn

mit dem schonsten Wagen, verlieh ihm einen Kranz aus Olzweigen fUr

Auszeichnung durch Klugheit und Geschicklichkeit, wahrend Eurybiades

einen gleichen fur Tapferkeit erhielt. Bei der Abreise gaben ihm die

dreihundert Hippeis das Geleit bis zur Grenze *

Wahrend des Winters 480 79 miissen in Athen lebhafte Partei-

kampfe stattgefunden haben, denn im Fruhjahre wurden an Stelle des

Themistokles dessen alte Gegner Aristeides und Xanthippos, jener tiir

das Heer, dieser fur die Flotte zu bevollm&chtigten Strategen erwfihlt 8
.

Die Ursachen dieses Umschwunges sind zwcifellos in grunds&tzlichen

iiegensatzen inbezug auf die Kriegsfiihrung zu suchen. Wahrscheinlich

hielt Themistokles an dem Plane test, dem gemaTs zu Beginn des Friih-

jahres die Flotte nach dem Hellespontos fahren sollte, um durch Ab-

schneidung der Riickzugslinie und Aufwiegelung Ioniens den Mardo-

nios zum Ruckzuge zu zwingen und das maritime Ubergewicht Athens

zu verstarken 4
. Die spartanische Regierung konnte damit einverstanden

1) Hdt. VIII. 124: — ttnonUoyiutv ixdoriov r*> futrttuy dxgtttoy
,

optag

HiutaroxXir^ ipa»afry it xai t'do£ui&r} eiyat tivr]g noXX(\y 'EXtipwy aotfritnjog avd

natay tyy 'EXXdda.

2) Hdt. VIII, 124; Thuk. I, 74. Nach Hdt. begab sich Themistokles nach

Sparta VeXwy r»/ii2*^m. Bei Plut. Them. 17, wo im iibrigen nur Hdt. zugrunde

Uegt, heifst es dagcgen: Artxtdaiftovtoi d" tig r»'r Znugxny nvroy xaraynyovrei xtX.

Diese dem Themistokles giinstige Abandoning rtthrt wohl von Ephoros her (vgl.

Bauer, Themistokles 141, Aum. 2), der die Sache so darstcllte, als ob die Lakedai-

monier aus Besorgnis, Themistokles mochte wegen der Abstimmungen auf dem
Isthmos gegen sie und die Eidgenossen etwas Schlimmes ins Werk setzen, ihm

tioppelt so viel schcnkt<n, als die den Aigineten und dem Ameinias verlieheneu

Siegespreise betrugen. Diod. XI, 27.

3) Hdt. IX, 28: torgiajyei <f' avitiv (Athener bei Plataiai) Ugntt$fJrlS A Av-

GifMixov. Pint. Arist. 11: Xetgororrfeic <stgair)yo< atroxgaxtog xrX. Gber die

Stellung des bevollmachtigten Strategos vgl. S. GG4, Anm. 2. Neben ihm fungierten

beim Heere noch andere Strategen. Hdt. IX, 46, 1. Plut. Arist. 20 nenut als ai'axgn-

tnyot Leokrates und Myronides. Bei der Flotte war Xantbippos bevollmachtigter

Stratege. Hdt. VIII, 131. Seine Idcntitat rait dem Archon des Jab res 479/8 ist

aosgeschlosaen, da eine gleichzeitige Bekleidung von mehreren ordentlicheu Jahr-

amtern nicht tiblich war.

4) Vgl. Hdt. VIII, 109, wo dem Themistokles die Worte in den Mund gelegt

werden: apa 6i r$ iagi xtaunXiw/uey f'ni ElXtpnoviov xui l(orir,<;. Bei Diod. XI,

27, 3 heifst es allerdings: JeSapiyov 6k rov StjuinxoxXiovg xdg tttogeag (von den

Lakedaimoniern) 6 cfi^uos xriy 'A&rjrafay dnforrjoey oxgaxnyiag xai dnidwxt xr
t
r

«QX*V atty»(nnta rai l4g(<pgovog. Die Athener sollen namlich gegen die Lakedai-
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sein, da sie am wenigsten aufs Spiel setzte, wenn die Flotte zura An
griffe vorging, wahrend daa Heer am Isthmos stehen blieb. Aber die

athenische Biirgerschaft verwarf diesen Plan, weil sie die Peloponnesier

zum Vorgehen nach Boiotien bestimmen und dadurch eine zweite Rau-

mung des Landes verhiiten zu konnen hoffte. Dann durfte man nicht

wieder die ganze wehrftLhige Mannschaft einschiffen, sondern mufste an

den Feldoperationen zum Schutze Attikas krallig teilnehmen l
.

1.

Mit Anbruch des Friihjahres 479 fuhr die persische Flotte von

Kyme nach Satnos. Sie zahlte 300 Trieren und wurde von Artayntes

und Ithamitres befehligt. Daneben fiihrte das Kommando iiber die

Seesoldaten , welche meist aus Pereern und Medern bestanden , Mar-

dontes , der Sohn des Bagaios 2
. Ein sechzigtausend Mann starkes

Landheer, das unter dem Oberbefehle des Achaimeniden Tigranes stand 5
,

lagerte in der untern Maiandros - Ebene nach dem Vorgebirge Mykale

zu. Die Heer- und FlottenfUhrer hatten den Auftrag, Ionien zu be-

wachen, wozu sicli die zentrale Stellung bei Saraos-Mykale vortrefflich

eignete. Man glaubte zwar nicht, dafs die eidgenossische Flotte her-

uberkommen wilrde, befUrchtete aber einen Aufstand der Ionier. Zur

See fUhlten sich die Perser den Eidgenossen nicht mebr gewachsen, sie

wollten sich daher auf die Defensive beschranken. Dagegen rechneten

sie zuversichtlich auf den Sieg des Heeres in Hellas 4
.

Da Mardonios iiber keine Flotte verfugte , und die Isthmos-

Stellung nicht anzugreifen wagte, so blieb ihm nur iibrig, entweder die

Hellenen aus dem Isthmos hervorzulocken oder sie durch Beibehaltung

seiner drohenden Stellung zu ermiiden oder endlich ihr Biindnis durch

Separatverhandlungen zu sprengen. Dazu schien der Gegensatz
zwischen den beiden leitenden Staaten eine Handhabe zu

bieten. Die Lakedaimonier wollten sich zu Lande auf die Verteidigung

des Isthmos beschranken, die Atbener verlangten dagegen einen thiitigen

Landkrieg und waren nicht geneigt, sich auf ferne Seeunternehmungen

monier wegen der ron ihnen veranlafsten Entscheidung iiber die Aristeia

gewesen sein. Dafg die Fcinde des Themiatokles seinen Beauch und seine Auf-

nahme in Sparta zu Agitationen gegen ihn benutzten, konnte Ephoros aus Hdt.

VIII, 125 ersehen Es lag also nahe, daraus die Ursache des Sturzes zu machen.

1) Duncker, Gesch d. Altert. VU\ 315; H. Delbriick, Die Perserkriege
1

,

S. 103.

2) Hdt. VIII, 130; vgl. IX, 102. ttber Bagaios vgl. Ill, 128.

3) Hdt. IX, 96; vgl. iiber Tigranes VII, 62; VIII, 26; IX, 102.

Hdt. VIII, 130.

Digitized by Google



§ 21. Der Kriegszug des Xerxes.

einzulasseo, so lange ein grofses, feindliches Heer ihr Land bedrohte.

und ira Falle einer Niederlage die Flotte ihre letzte Zuflucht war.

Jeder der beiden Staaten suchte den andern zu der von ihm beab-

sichtigten Kriogstuhrung zu zwingen l
. Die Lakedaimonier boten nicht

ihr Bundeshecr auf und liefsen die Peloponnesier eifrig an der Voll-

endung der Isthmos-Mauer arbeiten 2
; anderseits bemannten die Athener

nur einen kleinen Teil ihrer Schiffe.

Die Bundeeflotte, die sich im Friihjahre unter dem Oberbefehle

des lukedaimonischen Konigs Leotychidas bei Aigina versammelte, war

nur 110 Trieren stark 8
. Sie sollte wohl zunachst blofs verhindern,

dafs persische Geschwader die hellenischen K listen bedrohten. Da er-

schienen aber auf der Flotte einige Ionier, die sich zu einem Anschlage

gegen den Tyrannen Strattis von Chios 4 verschworen hatten, jedoch,

von einem ihrer Mitverschworenen verraten, zur Flucht genotigt worden

1) Uber die Beschrankung auf die Isthmos-Verteidigung vgl. Hdt. IX, 7. 8.

Rei Hdt. VIII, 142 versprechen die lakedaimonischen Gesandten die Verpflegung

der attiscben Familien durch die Peloponnesier wahrend der Dauer des Krieges:

avii rovtaiv <ft vftiy Attxtdai/*6vioi ie xal ot avfi/uagni tnttyyiXXovmi ywaixris re

xal ?« ii noXtuov a/pijirra oixtriuty i%6(itva luivxa im9Qi*t>tiy. I«rr ' av 6 noXtftos

o'<f< avytttjt]xji Dieses Versprechen geht von der Voraussetzung aus, dafs die

Athener wieder ihr Land raumen und ihre gesamte wehrfahige Maunschaft ein-

schiffen wiirden. Vgl. auch Tbuk. I, 90, 2: rijr IleXonoyvqaov nuaiv Squatty Ixav^y

ilyai nVft/ajpij<Ti> 1$ xal ilyoQuip. — Auf den politisch-strategischen Zusamtnenhang

zwischen den I^and- und Seeoperationcn im Jahre 470 hat zuerst K. W. Nitzsch,

Rhein. Mus. XXVII (1872), 258 ff. hingewiesen. N. fuhrt aus, dafs es gar nicht

im Interesse Athens gelegen hatte, gegen die persische Seemacht einen letzten,

vernichtenden Schlag zu fuhren, so lange Attika vom Heere des Mardonios be-

droht war. Denn, sobald der Isthmos von der See her vollig gesichert gewesen

ware, hatten die Athener auf die Peloponnesier keinen Druck mehr auszutiben

vermocht, urn sie zur Verteidigung Attikas zu bewegen. Allein ihre Drohung mit

einem Anschlusse an Persien iibte die gewiinschte Wirkung aus, da die Lakedai-

monier ihre Flotte zu fiirchten hatten. Wenn sie ferner in Kleinasien einen ent-

scheidenden Schlag gefubrt und die Ionier aufgewiegelt hatten, so wttrde Mar-

donios zum RUckzuge gezwungen worden sein. Aber die Athener wiirden dabei

eine neue Preisgebuug ihres Landes riskiert haben und drangen daher im Gegensatze

zu den Lakedaimoniern, die sich auf die Isthmos-Verteidigung zu beschranken ge-

dachten und infolge dessen eine Seeoffensive wiinschen mufsten , auf einen that-

kraftigcn Landkrieg. Duncker, Gesch. d. Altert. VII s
, 367 erkennt ebenfalls das

Interesse Athens am Landkriege an, verwirft aber die Ansicht, dafe Sparta ernst-

lich den Seekrieg betrieben batte. Gegen die Griinde Dunckcrs inbezug auf letztern

Punkt wendet sich mit Recht H. Delbruck, Die Perserkriege, S. 108. Vgl. fenier

S. 94 ff. f»8.

2) Hdt. IX, 8. •
3) Hdt VIII, 131 ; Thuk. I, 89

4) Hdt. IV, 138.
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waren. Sie forderten zur Befreiung loniens auf, aber es gelang ihneu

kaum, die Flotte zura Vorgehen bis Delos zu bewegen, denn die

Strategen raeinten, dafs dariiber hinaus alles voli von Feinden ware,

und thaten so, als ob Samos so weit lage, wie die Saulen des He-

rakles l
. Die helleniscbe Flotte blieb bei Delos liegen , und da aucb

die Perser ihre Stellung bei Samos nicbt zu verlassen wagten, so trat

zur See ein volliger Stillstand der Operationen ein.

Uber den Zwiespalt zwischen den Athenern und Lakedaimonierr.

war Mardonios unzweifelhaft unterrichtet *. Er macbte den Versuch.

erstere auf seine Seite zu ziehen und sandte den makedonischen Ki'mig

Alexandras, der athenischer Proxenos und Euergetes war 3
, als Unter-

handler nach Athen. Im Namen des Grofsherrn liefs Mardoni<»s far

einen Vergleicb zunfichst Verzeihung fur alle gegen denselben began -

genen Vergehen anbieten. Die Athener sollten ferner autonom bleiben,

ihr Gebiet behalten und sich noch ein beliebiges anderes dazu wahleo

diirfen. Der Konig hatte endlich, wie Mardonios sagen liefs, ihm an-

befoblen, nach Abschlufs des Vertrages die verbrannten Heiligtumer

wieder aufzubauen *.

Kaum hatten die Lakedaimonier von der Mission des makedo-

nischen Konigs Kunde erhalten, als sie in grofser Besorgnis, dafs &ie

Erfolg haben mochte 5
, Gesandte nach Athen schickten , wo man

Alexandres bis zum Eintreffen derselben hinhielt Augenscheinlich

benutzten die Athener die Anwesenheit des persischen Unterhandler*,

urn einen Druck auf die Lakedaimonier auszuuben. Sie erlangteo

1) Hdt. VIII, 132. Es ist bemerkenswert, dafs Hdt. uicht sagt, dafs Ixxtfy

chidas und die Peloponnesier das Gesucb ablehnten. Vgl. K. W. Xitzsch, Rbcia

Mus. XXVII (,1872), 262. Wie mangelhaft die Informationen der Hellenes waren.

gebt daraus hervor, dafs sie noch nach der Schlacht bei Mykale nicbt wufstrn,

dafs die Briicken iiber den Hellcspontos zerstort waren. Hdt. IX, 10G. 114.

2) Das bat bcrcits Ephoros vermutet. Diod. XI, 28: diajiorj&eioiit <Ji t!i rw»

nsgauiv xtX.

3) Vgl. S. 569, Anm. 2.

4) Hdt. VIII. 136-144. Ephoros (Diod. XI, 28) nach Hdt. Bei Plut Amt

10 liegt eine recbt freie Bearbeitung des berodotischen Berichtes vor, die iu/

einen Autor der raakedonischeu Zeit zuriickgebt, der den Vorfabr Philipps und

Alexanders in moglichst giinstiges Licht zu setzen sucbte. Da Alexandres al*

persiscber Unterhiindler eine keineswegs glanzende Rolle spielte, so irt er in den:

ganzen Berichtc gar nicbt genannt. Der Bearbeiter Herodots dtirfte IdomeDfc*

sein. Vgl. S. 029. Eine andere Bearbeitung Herodota. vermntlicb nach Tbeompop*

Auszug, findet sich bei Aristodem. II, 2. Vgl. S. 626, Anm. 3.

5) Hdt. VIII, 141: xnpra fcffitfirr /iij ouoXoytjowot /fc'p<r/j lA&tfraioi tit

IX. 7.
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denn auch die bestimmte Zusicherung, dafs das peloponnesische Bun-

desheer zur Deckung Attikas nach Boiotien vorgehen wiirde \ und

wiesen darauf mit aller Entschiedenheit die persischen Anerbietungen

zuriick *.

Sobald Mardonios die ablehnende Antwort erhalten hatte,

brach er von Thessalien auf und fuhrte sein Heer gegen Athen 3
.

Dort wartete man vergeblich auf den Anmarsch der Peloponnesier, bis

es hiefs, dafs Mardonios bereits in Boiotien stande. Nun mufsten die

Athener wiederum ihr Land rauraen und alles nach Salamis in

Sicherheit bringen 4
. Zugleich schickten sie auf Antrag des Aristeides

den Xanthippos , Kiraon und Myronides ala Gesandte nach Sparta 6

1) Nach Hdt. VIII, 141 hatten die Athener freilich nur gewartet, urn den La-

kedaimoniern einen wirkungsvollen Beweis ihrer patriotischen Gcsinuung und Bun-

destreue zu gebeu. Das ist offenbar splitere attische Erfindung, um „die bewun-

dernswerte Selbstverleugnung Athens" in helles Licht zu setzen. Eine solche

Scene ware daroals der eigenniitzigen und ktihl berechnenden Politik Spartas gegen-

iiber so unklug wie moglich gewesen, da sich Athen dadurch, ohne etwas zu er-

reichen, nur die Hande gebunden hatte. Die Athener trieben auch ihrerseits eine

berecbtigte Interessenpolitik, indem sie sich mit dem Versprechen der spartanischen

Gesandten, fiir die Dauer des Krieges ihre Familien zu verpflegen, nicht begnugten

Hdt. VIII, 142), sondern verlangten, dafs schleunigst ein peloponnesisches Bundes-

heer in Boiotien Stellung nahme (Hdt. VIII, 144). Die lakedaimonischen Ge-

aandten waren genotigt, auf ein formliches Ubereinkommen einzugehen. Hdt. IX,

7: ovv&epevoi re ij/iiV toy Ilega^v avTiuiotodai 4g rijr Boiantijv ngodedvixare , Titpi-

titfeii Tt ngoMflaXoyxu t'g tr
t
v IfriixifV toy pdgfiagoy.

2) Hdt. VIII, 143 — 144. Ubertreibende Darstellungen der Abweisung Ale-"

\ iuders bei Lykurg g. Leokr. 71; Arist. Panath. 293; Aristod. II, 2; Harpokr.

s. v. stXeSaydQot. Nach Plut. Arist. 10 hatten die Athener auf Antrag des Ari-

steides die persischen Anerbietungen abgelehnt. Das ist wobl moglich, aber die

Quelle bietet dafur keine Gewahr. Vgl. S. G30. Ephoros (Diod. XI, 28) setzt in

diese Zeit falschlich die Scndung des Arthmios nach der Peloponnesos. S. G53,

Anm. 3.

3) Hdt. IX, 1—2. Wenn es bei Hdt. heifst: ogpfl&tU ** QtoaaUns qye jt
t
v

ojfHtrir,* anovd^ £nl tdq l49r,ytts
f

so ist das eine etwas einseitig zugespitzte

attische AufYassung, denn aus Rap. 17 ergiebt sich, dafs Mardonios cinige Zeit in

Boiotien lagerte.

4) Hdt. IX, 5.

5) Nach Idomeneus hatte sich Aristeides unter den Gesandten befunden, iv

&k t<{i ynyiofxttu tov llQUtieitiov ngeo?tvtr,s nvx arras, dXXd Klu<av xal 2ay»imto(

xta MvQmytdq; rpigovxai. Plut. Arist. 10, wo nur die Sammlung des Krateros be-

ijutzt sein kann. P. Krech, De Crateri i/"jipt<^iitriuF ov*aya>yij etc. (Greifswald

1888. Diss.), p. 60. Duncker VII 5
, 326 schliefst aus dem Umstande, dafs Xan.

thippos Mitglied der Gesandtschaft war, dafs die Athener damals ihre Schiflfe aus

Delos zum Schutze von Salamis zuriickgezogen hatten. Indessen moglicherweise

war es ein anderer Xanthippos , namlieh der Archon des Jahres 479/8 ,
vgl.

S. 717, Anm. 3.

Radolt, Gri«chi»che Oescbiebt*. •[[. ¥. Aufl. 46
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und beauftragten sie, einerseits Beschwerde daruber zu fuhren, dais

die Lakedaimonier ihre Zusage nicht gebalten h&tten, anderseits auf

schleunige Absendung eines Heeres zu dringen
,

widrigenfalls Athen

seinen eigenen Weg gehea und schon eine Schutzwehr tinden wurde 1
.

Gegen Mitte Juni 479, als die Spartaner gerade die Hya-
kintbien zu feiern begannen, trafen die athenischen Gesandten,
denen sich Abgeordnete der Plataier und Megarier angeschlossen batten,

in Sparta ein und richteten ihre Botschaft bei den Ephoren aus *.

Diese verschoben jedoch die Antwort von Tage zu Tage, w&brend das

Fest der Hyakinthien seinen weitern Verlauf nahm und die Pelo-

ponnesier mit allein Eifer an der Vollendung der Istbmos - Mauer

arbeiteten 8
. Endlicb ging den Geaandten die Geduld aus, und sie be-

scblossen abzureiscn. Als sie jedoch am Morgen des elften Tages vor

die Ephoren traten , ihren Entschlufs anzeigten und erklarten , dafe

Athen nunmehr genotigt ware, sich mit den Persern zu vergleichen,

wurden sie mit der Eroffhung tiberrascht, dafs wahrend der Nacht ftlnf-

tausend Spartiaten nebst den sie als Waffenknechte begleitenden Heloten

1) Hdt. IX, 6-7.

2) Hdt. IX. 7. 11. Die Hyakinthien warden im spartanischen Monat

ropptvs gefciert (Hesycb. s. v. 'ExaToftpev()
y
der hocbst wahrscheinlich nicht

attischen Skirophorion (£. Bischoff, Leipziger Stud. VII, 369), sondern dem Thar-

gelion entsprach. Vgl. Unger, Philol., Bd. XXXVII (1877), 17ff. ; Jahrb. f. kl.

Philol., Bd. CXXXVII (1888), 529 ff. Aus Xen. Hell. IV, 5, Iff. ergiebt sich,

dafs die Hyakinthien kurze Zeit (gewifs nicht sp&ter als einige Wochen) nach den

Isthmien gefeiert wurden. Letztere fanden aber bald nach dem Beginne der thu-

kydideischen Mgog statt (Thuk. VIII, 3. 9. 10), und « ur\v iw « 'ladftm yiyrerai

entsprach sicherlich dem attischen Munychion (vgl. Bd. I
?
, S. 654, Anm. 1). Nun

sii£t Hdt. IX, 3: H <fi flaatXfoe atycoic i( rijv txri^iyr Tt,v Mnqtiovfav iniaiQarqfn*

dexafiijfos iyfreto. Die Einoahme Athens durch Xerxes erfolgte nicht, wie Unger,

Jahrb. a. a. 0. 539 annimmt , im Metageitnion , sondern im Bocdromion (vgl.

S. 673, Anm. 9 und S. 694, Anm. 7) und zwar, worauf es hier ankommt, nach der

eigenen Annahme Hdts. Vgl. VIII, 65. Mithin setzte Hdt., der inklusive Zfihlung

befolgt, die Einnabme durch Mardonios in den Skirophorion. Die athenischeu

Gesandten, die auf die Kunde von dem Eintreffen des Mardonios nach Sparta

reisten, wurden dort zehn Tage lang hingehalten. In der Nacht vom zehnten auf

den elften Tag riickten die Spartiaten aus. Als Mardonios den Ausmarsch der

Lakedaimonier erfuhr, trat er den liiickzug aus Athen an, noch bevor jene den
Isthmos errcicht hatten. Hdt. IX, 13. Athen wurde von ihm wahrend der Au-
wesenheit der Gesandten in Sparta besetzt, also wahrend der HyjikinthUn. Dcm-
nach miifHto das noch im Thargelion geschehen sein. Allein nichts sUht der An-
nahme eutgogen, dafs in Sparta im Herbst 480 cm Schaltmonat eingelegt war, so

^Hyakinthien damals in den attischen Skirophorion fieleu. Unger, Jahrb.

IX, 7, 4; 8, 7.
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unter Fiihrung des Regenten Pausanias abmarschiert waren und bereits

jenseite der Grenze beim Orestheion sein mufsten *. Die Gesandten

reisten nun schleunigst dem Heere nach, und mit ihnen zugleich ruck-

ten fiinftausend erlesene Perioiken - Hopliten aus. Es hatte also das

Ephorat schon an den vorhergehenden Tagen den Perioiken-Gemeinden

die notigen Befehle zugehen lassen und in aller Stille die Vorbe-

reitungen zum Ausmarsche getroffen 2
. Augenscbeinlicb erschien es ibm

zweckmaTaig nach den wiederholten, unerfullt gebliebenen Versprechungen^

den Worten die That vorausgehen zu lassen. Daneben wurde den

Athenern die Leistungsfahigkeit der spartaniscben Heeresorganisation

eindrucksvoll vor Augen gefiibrt s
.

Mardonios hatte bei seinem Aufbrucbe aus Thessalien sein Heer

durcb Kontingente der Makedonen und Thessaler verstarkt 4
. Auch

alle unterworfenen Hellenen, wie die Malier, Lokrer und Boioter,

deren Gebiet Mardonios durcbzog , mufsten Mannscbaften stellen 6
.

Wahrscheinlich in der zweiten Halite des Juni (im Skirophorion) be-

setzte er das von seinen Bewohnern verlassene Athen 6
. Noch einmal

vereuchte er, die Athener zu gewinnen. Er schickte den Hellespontier

Murychides nach Salamis und machte dieselben Anerbietungen wie vor-

her durch Alexandros. Im Rate befiirwortete Lykidas die Vorscblage

1) Hdt. IX, 11. Vgl. IX, 28. 29. Die Angabe Hdts., dafs jedem Spartiaten sieben

Heloten beigegeben worden waren, wahrend gewdhnlich nur ein Helot als Waffen-

koecht mitging (vgl. VII
, 229) , unterliegt schweren Bedenken (H. Delbruck,

Die Perserkriege, S. 163) obwohl man sie dadurch zu erklaren gesucht bat, dafs

'lie leichtbewafVneten Heloten gegen die PerBer mit Erfolg batten verwandt werden

kiinnen. Das Orestheion war wohl das Denkmal des Heros Orestheus bei Tegea.

Vgl. Stein zu Hdt. IX, 11, 15 und Duncker VI, 608, 3.

2> Nach Hdt. IX, 9 ware es wesentlich der Einwirkung des Cheileos, eines

in Sparta hochst angesehenen Tegeaten, zuzuschreiben , dafs die Ephoren endlich

mobil machten. Er hatte sie am Tage vor der Abreise der Gesandten darauf

aufmerksam gemacht , dafs wenn sich die Athener dem Konige anschlossen , die

Peloponnesos trotz aller Starke der Isthmosmauer den Persern doch offen

stiinde. Dieser Belehrung bedurften die Ephoren gewifs nicht. Die Befehle

zur Mobilmachung waren damals schon erlassen. Sonst mag immerhin Cheileos

die Forderung der Athener unterstiitzt haben. Vgl. Plut. rrepi Hq. xax. 41„

p. 871 e.

3) Vgl. Grnto, Gesch. Gr. Ill
1
, 124; Duncker VIP, 328.

4) Hdt. IX, 31. 44.

5) Hdt. IX, 1: ukov ixdarote jiVoiro, tovtovc TtttQeXa/ttpttve
\
IX, 31. Uber

'Vie Starke der hellenischen Kontingente konnte Herodotos von niemandem etwas

Bestimmtes erfahreu, er schatft sie vermutungswcise auf 50 UH) Mann. Hdt. IX„

:»2. Ephoros wufste, dafs es 200000 Mann gewesen waren. Diod. XI, 28, 4.

6) Hdt. IX, 3. Vgl. uber die Zeit S. 722, Anm. 2.

46*
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i^i^r-L-re. se dem Volke zu unterbreiten. Dadureh wurde die

. . erre^ie Menge so erbittert, dafs sie ihn, sein Weib und

>. ~e Mird zi * auf den Abschlufs eines Vergleichea mit Athen

izsiz^, Lte er Attika. Als aber auch der letzte Versuch

^_^Lr_Tr- . mi r^Heieh ein Eilbote aus Argos die Nachricht

Izk: irijitr. ii.V die Lakedainionier im Anzuge waren, da liefs er die

ji ?--^ni. riecken und alles zerstoren , was nocb an Mauem,

Mi is*-— _i i T; siehen geblieben war 8
. Er beschlofs nacb

j> ... n-:n rnr-. ~^.keLren. weil dort das Terrain fur seine Reiterei gun-

±~^r-* vat, Thec-en eicen guten Stiitzpunkt bot und im Falle eraer

>\-:~r-i^e :n Arnka der Rackzug durch die Passe des Kitbairon oder

Fi.~e# dem Ke^re -:ch: verLingnisvoll werden konnte 3

A.? er l-ereits auf dem Marsche befand, wurde ihra gemeldet,

i.O erne Wrnu: Lakedaimoniern in Megara angelangt ware

Uzi d:e>e Ab:eil^r.^ abzuiangen, macbte er kehrt und wandte sich gegen

Me-cira. Seine t ilende Reiterei durchstreifte verwustend das me-

j*ri^ be Gebie: *. Jed-^h auf die Nachricht, dafs das peloponnesische

He-rr s-uf dem l5;Lni « versauamelt ware, trat er wiederum den Ruck-

i^: an und z c init der Hauptkolonne iiber Dekeleia und Spbendale

nivh T.in-v^ *-

V n d-Tt mar>chierte er das Asoposthal aufwarts und schlug bei

>kol >> im thebanx>ohen Gebiet ein Lager auf, das sich in der Asopo>-

ebene v-.-c Ervthrai an Hysiai vorbei bis ins plataische Gebiet hinein

1 Hut IX. 4-5 Bei Demosth. v. Kr. 204 1st der Vorfall in das rarher

j-bc-de Jahr ce^t und der Mann heifst Kyrsilos. Vgl. Cic. de oft". II. 11. 4*

u:-.d die Ikmorkun^a G rotes, Gesch. Gr. IIP. 122. Bei Plut. Ariat. 10 wird dm
Aristeides der Anrrag zu^esehrieben : cQac diodw xove ifpcic, ft tig fTux^vxtr-

itnto Mr^.Mi i xf.tr etuua^iay anoXinoi jmtr lXXt)V«tr. Das war DOch zur Zeit d«
Isokrates Braueh. Paueg. 157: 4v <f< ro«%* cvXXoyo^ ixi xal rtlv a'pcrc notoirxcu.

not* uXXo xi xgrl uaxiZet*'. *« r*f intx^vxevexat Ui^ctug rtor noXirtuy.

2 Hdt. IX. 13: rgl. Thuk. I, 89, 3.

3 Hdt. IX, 13: f'ci-ierre <f* raW* tl'rtxtv, on o»r< Initaotfii} 17 ^» "t

[

*

r»r^'
t

fl re rtxxCto ovupaXatv, artaXXn^i ovx i]v vxt pi) xara OTfiroV, <5<rr( oXi^n
*<riCi arfi9<or,ov< tczeiy. Cber Theben als Stutzpunkt des perswchen Heeres rgl.

noch Thuk. I, 90, 2.

4 Hdt. IX, 14: vgl. Pans. I, 44, 4.

5 H. Delbriick, Die Perserkriege, S. 142AF. zeigt, dafs das persiscbe Beer.

*elbst wenn ein erheblicher Teil in Boiotien zuriickgeblieben war, in der knna:
Zeit, in der sich nach Hdt. die Bewegungen des Mardonios vollzogen, nor daa«

den Kuckzug austtihren konnte, wenn es gleichzeitig mehrere Strafsen benutzte

Hdt. kennt nur den Zug der Kolonne, bei der sich Mardonios befand.
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erstreckte K Hinter den Lagerplatzen deB Heeres liefs er ein befestigtes

Lager errichten. Eb bildete ein Viereck, dessen Seiten etwa zehn Sta-

dien lang und durch ein Pallisadenwerk mit holzernen Tiirmen ge-

schiitzt waren. In dem Lager wurde das wertvollere Gepack unter-

gebracht, es sollte wohl aber auch namentlich im Falle einer Niederlage

die Strafse nach Tlieben decken 8
, wo grofse Vorrate fur das Heer auf-

gehauft waren 8
.

ill.

Inzwischen waren zu den Lakedaimoniern , die sich am Isthmos

gelagert hatten, die Kontingente eines grofses Teiles der Peloponnesier

gestofsen. Obwohl noch die Eleier und die meisten Arkader, nament-

lich die Mantineer fehlten, hatte doch Pausanias bereits ein so statt-

liches Heer vereinigt, dafs er wahrscheinlich Mitte Juli nach Eleusis

vorriickte 4
. Hier vereinigte er sich mit den Athenern , die von Sala-

1) Hdt. IX, 15: Ttagiixe <T «iW ro otQcaojiedov ttQlupevov nno T.Qvdgewv

nagd 'Yotaf xaxdtive d't te ttXntuUda yr,y
,
Ttagd toy 'Aataitoy itotapoy r«ro-

fiivov. Dafs die Perser in der Ebene aelbst lagerten, ergiebt sich aus Hdt. IX,

19: «Jf di aga dnixovxo (die Hellenen) tijc Bonariijs i< 'Egv9Qtti (am Fufse des

Kithairon) t/bia&ov ti drj tovt ^uQ^aguvg ini jm yfaotntp atQta 07t tdevoftevove ,
<y>Qa-

o9£viet dk roixo ayzstuaaoyto ini tjjc vnuiQtqs tov Ki&atQwyo;. Erythrai selbat

war also von den Persern nicht besetzt.

2) Hdt. IX, In. 70. 80; Plut. Ariat. 11 nach Hdt. Die Lage des verscbanzten

Lagers ist nicht mit Sicherheit festzuatellen. Nach Hdt. IX, 15 und 65 miifste

man annehmcn, dafs es bei Skolos am rechteu Ufer des Asopos gelcgen hfitte.

Dann wtirde es die linke Flanke gestiitzt und die von Phyle her kommende Strafse

gesperrt baben , doch spricht maucherlei dagegen. Vgl. fiber die Ortlichkeit

:

Kruse, Hellas, Bd. II, Khap. 6, 7ff.; Kap. 8, 592 AT.; Leake, Travels in Northern

Greece, Vol. II, Chap. 1G, 324 sqq.; W. Vischer, Erinneruogen und Eindriicke aus

Griechenl. 546 ff. Plane II. Kieperts im Neuen Atla» von Hellas und in Steins

Hdt. Ausg., Buch VIII— IX; Waldstein, Washington, Hunt, Reports on the disco-

veries at Plataia in 1890. Excavations; site and walls of Plataia; notes on the

battlefield of Plataia. American Journ. of. Arch. VI U891), P- 445. 475.

3) Hdt. IX, 41.

4) Hdt. IX, 19. Dafs die meisten Arkader fehlten, ergiebt sich aus Hdt. IX,

28. Verspatung der Eleier und Mantineer: Hdt. IX, 77. Duncker VII s
, 333

uimmt an, dafs das peloponnesische Heer ffinf bis sechs Wocben hindurch unthatig

am Iathmos gelagert hatte, da Mardouios Mitte Juli in Attika eingeriickt und die

Schlacht bei Plataiai Mitte September geschlagen worden ware. Plutarchos,

Ariat. 19 berichtet freilich, dafs noch zu seiner Zeit am 4. Boedromion oder am
viertJctzten Tage des boiotiachen Monats Pane(a)mos, der ungefahr dem attischen

Metageitnion entaprach (Plut. Camill. 19, vgl. Bischoff, Leipz. Stud. VII, 343), das

Dankopfer fur den Sieg dargebracht wurde. In der Biographie des Camillus V.I

und de glor. Athen. 7, p. 349 giebt er als Datum der Schlacht den 3. Boedromion
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mis herubergekoinmen waren, und setzte dann den Marsch nach dem
Kithairon^ fort In Erythrai angelangt, nahmen die Eidgenossen dem
Feinde gegeniiber auf den Aualaufern des Gebirges eine Attika deckende

Stellung ein und boten eine Defenaivschlacht an l
. In die Ebene wag-

ten sie sich nicht herab *, weil es ihnen vollstandig an Reiterei fehlte.

an. Bockh, Ind. lect. Berol. 1816, p. 4 hielt den 26. Panamos oder Metageitnion

fiir das richtigerc Datum und berecbnete danach den Schlachttag aaf den 19. Sep-

tember. Er bat indessen, was vielfach unbeachtet geblieben ist, diese Ansicht

selbst in der Gesch. der Mondcyklen, S. 67 zuriickgezogeu und mit Kecbt die

Datierungen Platarchs auf das Dankfest bezogen, das auch bei den Schlachten

von Marathon und Salamis nicht auf den Schlachttag fiel, sondern mit dem Feste

der Artemis Agrotera und Munychia verbuuden war. Vgl. S. 596, Anm. 4 und

S. 703, Anm. 3. — Fest steht nur, dafs die Schlacbt im Arntsjahre de* Arcbon

Xanthippos 'Marm. Par. £p. 52; Diod. XI, 27), d. h. nach dem 19. Juli 479 ge-

schlagen wurde. Vgl. B. Keil, Hermes XXIX (1894), 358. Als etwa gegen Ende

Juni der lakonische Heerbann ausriickte (vgl. S. 722, Anm. 21, trat auf die

Kunde davon Mardonios den Rtickzug an. Dann erhielt er die Xachricht, dafs

die Vorhut der Lakedaimonier iu Megara augekommen ware. Um diese abzu

fangen , machte er eine Schwenkung nach Megara hin. Hdt. IX, 14: Mtrd

dk raita MaQ&oriip ijX&e ttyy(Xif) tu( dXiec eiqoar ot EAAijrf; fy iu 1a9um'

ovtta <f«2 oniatu ino^eveto (ftu JtxeXt ij? Er marschierte von da nach Tanagra und

am folgenden Tage nach Skolos im thebaniscben Gebiet, wo er ein verschanzte*

Imager aufschlug. Hdt. IX, 15. Die Schanzarbeiten nahmen mindestens eine

Woche in Anspruch. Vgl. Hdt. IX, 16 und 17. Inzwischen hatten sich die La-

kedaimonier am Isthmos gelagert und die Kontingente der meisten Peloponnesier

herangezogen. Hdt. IX, 19. Etwa vierzehu Tage diirften dazu ausgereicht haben,

da die Peloponnesier ot'* tdixalevr XeintaSat r»]c iSodov Aaxtdtuuovitoy. Auf die

saumigen Mautiueer und Eleier wurde nicht gewartet. Mitte Juli werden also die

Eidgenossen iiber den Kithairon gegangen sein. Nach einem Gefecht wechselten

sie ihre Stellung und zogen nach dem Gebiet von Plataiai. In der ncuen Stellung

standen die Heere elf Tage einander gegeniiber, am zwolften Tage fanden Gefechte

mit der persischen Reiterei statt, am dreizehnten kam es zur Schlacht (Hdt. IX
39 — 41. 52ff.). Danach ist die Schlacht etwa Anfang August anzusetzen

Wenn ubrigcns Hdt. IX, 41 sagt, dafs Mardonios sich am elften Tage zur Schlacht

entschlofs, so ist die Angabe der Tage kaum ganz genau. Nach Hdt. IX, 8 war-

teten die athenischen Gesandten in Sparta zehn Tage, am elften reisten sie ab,

und es crfolgte der Ausmarsch der Lakedaimonier. Am elften Tage nach der

Schlacbt gingen die Eidgenossen gegen Thebeu vor. IX , 86. Ea wurde sehr

merkwurdig seio, wenn diese Ereignisse immer gerade am elften Tage eingetreten

waren. Augenscheinlich handelt es sich um Monatsdekaden , welche etwa unsem

AuBdruck „ Woche" vcrtreten.

1) Hdt. IX, 19: dvreraaoovro ini vjjc vnugiv rui Kitfmouiro;. H. Delbriick,

Die Perserkriege, S. 96. 113ff. D. betont mit Recht, dafs Hdts. auf

cinseitig unterrichteten Quellen beruhende Darstellung an Widerspriicben

und in strategiscber Hinsicht durchaus mangelhaft ist
T
so dafs sich ein klares, ge-

schichtliches Bild der Schlacht kaum rekonstruieren lafst.

2) Hdt. IX, 20.
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Mardonios war aber entschlossen, die Hellenen nicht auf dem von ihnen

selbst gewahlten Terrain anzugreifen. Bei einem Angriffe auf den Ge-

birgsabhang h&tte er seine Truppen schlecht verwerten konnen. Daher

sucbte er die Hellenen zum Angriffe zu reizen. Ihre Aufstellung war

immerhin teilweise so exponiert, dafs Mardonios seine gesamte Reiterei

unter Masistios angreifen liefs. Geschwaderweise sprengten die Perser

an die Hellenen heran und brachten ihnen empfindliche Verluste bei.

Die den Angriffen am meistcn ausgesetzten Megarier liefsen die Stra-

tegen urn Ablosung bitten, weil sie ihren Platz nicht behaupten konn-

ten l
. Da ubernahmen dreihundert erlesene Athener unter Fiihrung des

Olyrapiodoros , des Lampon Sohn * , unter Zuziehung der athenischen

Bogenschiitzen freiwillig den gefahrlichen Vorposten bei Eiythrae.

Nachdem das Gefecht eine Weile gedauert hatte, stiirzte Masistios von

seinem verwundeten Pferde und wurde getotet Uin seinen Leichnam

zu retten, machte die Reiterei einen Massenangriff und brachte die

Athener zum Weichen, bis sie Verstarkungen erhielten und den An-

griff abschlugen.

Nach diesem Gefecht wurden die Hellenen mutiger und entschlossen

sich, den Persern noch einen Schritt weiter in der Ebeno cntgegen-

zukommen. Bei ihrer bisherigen Aufstellung fehlte es ihnen auch an

geni'igendem Wasser 3
. Sie zogen von Erythrai iiber die Abhange des

Gebirges an Hysiai vorbei westwarts in das Stadtgebiet von Plataiai.

In der neuen Position war ihre Front nach Nordosten gerichtet, so

dafs der rechte Fliigel bei einer wasserreichen Quelle Gargaphia sich

an den Kithairon lehnte und die Schlachtroihe sich iiber niedrige Hiigel

und durch die Ebene bis an den Asopos hinzog 4
. Im Falle eines

1) Uber dae Reitergefecht vgL Hdt. IX, 20—24; Plut. Arist. 14; Diod. XI,

30, 2—5. PlutarchOB stiinmt bei einzelneu kleinen Abweichungen von Herodotoa

vielfach bis auf den Wortlaut mit Diod. iiberein. Es war also Ephoros die gemein-

schaftliche Quelle, die den Bericht Herodots mit den tiblichen Veranderungen

(z. B. greift die persische Reiterei nachts an; vgl. S. 623, Anm. 3) wiedergab.

Vgl. Ad. Bauer, Jahr. f. kl. Philol. Sapplbd. X (1878 9), 320.

2) Dieser Olympiodoros war wohl der Vater des Lampon, des Mitbegrunders

von Thurioi. Beziehungen Herodots zu Lampon diirften die umstandbche Ge-

nauigkeit, mit der das Vorpostengefecht erzahlt wird, erklaren.

3) Hdt. IX, 25.

4) Hdt. IX, 25: rjuntv Sid r jjc $na>Qe>K rov Ki9chqu!b>o{ napa 'Yetue it iijv

llAaxaiiin yijv, cimxoptyot Si hdaaovjo xatd $th>ea nXnoiov rqc rt xpijVqc rrjs r<tQ-

ya<f>(i$ xai tov ieji£yeoi rot Ay^QOXQuikos rov rqotot, dfu o/dcur re ot'x vipuXjjy xai

anitov *<opo». Die Gargaphia entsprang am Nordfufse des Kithairon und war

20 Stadien von dem Heraion vor der Stadt Plataiai entferot. Hdt. IX , 51 , 5

;

Paus. IX, 4, 3. Vgl. W. Vischer, Erinnerungen und EindrUcke auB Griechenland
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RUckzuges bot die Stadt Plataiai einen Stiitzpunkt und das davor

liegende, von tief eingefurchten Bachen durchschuittene Terrain, die so-

genannte „Insel" Schutz gegen die Reiterei !
.

Auf dem rechten Flugel Btanden die Lakedaimonier , neben ihnen,

der Ehre und Tapferkeit wegen, die 1500 Tegeaten f
. Sie hatten auf

den linken Flugel Ansprucb erhoben, es war aber dieser Ehrenplatz

von dem lakedaimonischen Heere den Athenern zugesprochen worden *,

die mit 8000 Hopliten und einem Corps Bogenscbutzen nachst den

Lakedaimoniern auch das st&rkste Kontingent gestellt hatten * Dju

Zentrum bildeten pelopounesische Bundner 6
, Euboier und korinthische

Kolonisten 6
. Nach Herodots im grolsen und ganzen gewifs richtiger

Angabe belief sich die Gesamtzahl der Hopliten aul 38 700. Mit

Einschlufs der leicbtbewaflFneten Waffenknechte der Hopliten durfle

das ganze Heer 70 bis 80 000 Mann stark gewesen sein 7
. Kin

549. Sie befand sich am rechten Flugel nach Hdt IX, 28, 2 and 49, 11. Das

Hereon lag rechts von der nach Theben fuhrenden Strafse. Thok. Ill, 24, I.

1 ) Uber die rqao; , die zehn Stadien vom Asopos and ebenso weit ron der

Quelle Gargaphia entfernt war, Hdt IX, 51. Was Ephoros fiber die Vorteile,

welche das Terrain den Hellenen bot, mehr als Herodotos sagt vDiod. XI, 30,

5— G), hat er sich teilweise acbematisch nach Analogie der Verhaltnisse bei Ther-

mopylai and Salami's zurecht gelegt and ist nicht ganx richtig. Vgl. Grote,

Gesch. Gr. Ill*, 132, 45; Ad. Bauer, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. X(1878,9\ 321.

2) Hdt. IX, 28. 61.

3) Hdt. IX, 26—27. Bei Plut. Arist. 12 liegt die herodotische Enahlung in

der gewohnlichen Uberarbeitung rait Zuspitzung auf die Person des Aristeides ror.

4) Hdt. IX, 28. BogenschuUen : IX, 22. 60.

5) Es fehlten jedoch alle Arkader mit Ausnahme der Tegeaten und Orcho-

menier, ebenso die Eleier.

6) Eretria, Styra, Chalkis. Poteidaia, Amprakia, Leukas, Anaktorion, au£ser-

dem Pale auf Repballenia. Alle diese Stadte hatten nur je einige hundert Hopliten

gestellt. Dazu kamen die Uberreste der Thespier.

7) Hdt. IX, 30 schatzt die Gesamtzahl auf 108200 Mann, aber es ist hochst

zweifelhaft, ob wirklich, wie er augiebt, jeden Spartiaten sieben Heloten beglei-

teten. Vgl. S. 723, Anm. 1. — J. Beloch, Die Bevolkerung der gr.-rom. Welt

(Leipzig 1886), 141 ff. und (gegen die Einwendungen Ad. Bauers, Wien. Stud.

1887 IX, 222) Jahrb. f. kl. Philol. Bd. CXXXVII (1888), 324 ff. sucht nachzu-

weisen, dafs die Zahleu Herodots auf einer ziemlich willkiirlichen, teilweise von der

Reibenfolge der Namen auf dem delphiscben Weihgeschenke abbangigen Schiitzuug

beruhen, und dafs Pausanias kaum fiber 25000 Hopliten verfugt habe. Aller-

dings ist es richtig, dafs die Zahlen Hdts. durchweg auf ganze Hunderte oder

Tausende abgerundet und daher nicht ganz genau sind, aber was B. sonst Tor-

bringt, ist durchaus nicht zwingend. Er vennag nur wenige Zahlen anzufechten

und mufs bei den meisten zugeben, dafs gegen sie nichts Weseutliches einzuwenden

sei. Was die Abbangigkeit von der Reibenfolge auf dem Weihgeschenke betrifft,

so stellten nach Hdt. die letzten dreizehn Stadte samtlich weniger als 1000 Mann-
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erheblicher Teil davon war jedoch nicht gleich zur Stelle, als die Hel-

Jenen bei Erythrai ankarnen, viele trafen erst sp&ter ein, und t&glich

verst&rkte sich das Heer durch weitern Zuzug !
.

Infolge der Bewegung des hellenischen Heeres verftnderte auch

Mardonios seine Stellung in der Weise, dafs er seine Streitkrafte auf

dem jenseitigen (linken) Asoposufer den Hellenen gegentiber stellte *.

Die Perser selbst bildeten, den Lakedaimoniern gegentiber, den linken

Fliigel. An diese scblossen sich im Zentrum die Meder, Baktrer, Inder

und Saken untennischt mit Abteilungen der ubrigen Vslkerschaften.

Auf dem rechten Fliigel standen, den Athenern und Megariern gegen-

iiber, die hellenischen Hilfstnippen s
.

Mardonios blieb bei seiner abwartenden Haltung. Es war fur

ihn vorteilhafter, wenn die Hellenen angriffen, da sie den Asopos zu

uberschreiten hatten, wobei sich die geschlossene Linie der Hopliten

lockern mufste 4
.

Es sind das aber Stadte, die in Wirklichkeit nicht mehr geatellt haben konnen.

Den Tegeaten, die auf dem Weibgeschenke an vierter Stelle erscheinen, giebt Hdt.

1500 Mann, den an siebenter Stelle verzeichneten Megariern 3000, den Epidaurieru

(achte Stelle) 800, den Troizeniern (elfte Stelle^ 1000. Die Mykenaier und Tiryn-

thier, die auf dem Weibgeschenke durcb mehrere Namen getrennt sind, zieht Hdt.

zusammen, ebenso die Eretrier und Styreer u. s. w. — EIne Einwirkung der

Reihenfolge in der Namensliste des Weibgeschenkes auf die Abstufung der Zahlen

Hdts. ist also nicht erkennbar. — Gegen die 5000 Hopliten der Korinthier wendet

B. ein, dafs sie im peloponnesischen und korinthischen Kriege nie mehr als 3—4000
Hopliten gestellt hatten. Warum soilen sie nicht 50 bis 80 Jahre vorber 1000

Hopliten mehr aufzubringen imstandc gewesen sein? Wahrend der Pentekontaetie

ist doch Korinthos zweifellos gesunken. — Nach B. batte feruer Hdt. — selbst-

verstandlich im Widerspruche mit der Wirklichkeit — die Aufstellung der Ron-

tingente in der Schlachtordnuug in geographischer Folge angeordnet. Abgeseben

davon, dafs auch daB nicht ganz richtig ist (auf die Troizenicr folgen z. B. die

Lepreaten, dann die Mykenaier), war es doch am Ende bei der damaligen (im Ver-

gleiche mit der heutigen weit einfachern) Taktik ganz natiirlicb, dafs man bei der

Aufstellung auf den landschaftlichen Zusaromenbang eine gewisse Riicksicht

nahm.

1) Hdt. IX, 28: di rnvru iraooovro coif* ol imtfouioviis rt xa\ ol uQx*iV

iXSovtti Ekk^tov. IX, 38: intQQeoviuv o*h rwv 'EMij'iw xoi ytvopivtov nXerraiv

xtX Vgl. 41.

2) Hdt. IX, 31. Der Asopos flofs zwiscben beiden Heeren: Hdt. IX, 3G. 59.

3) Hdt. IV, 31-32.

4) Sehr verstandig hatten die Wahrsager beider Heere den Angrifi und den

Ubergaug iiber den Asopos widerraten. Den Hellenen weissagtc der Jamide Ti-

samenos. Hdt. IX, 33-38. Vgl. W. Vischer, Erinner. und Eindriicke aus Grie-

chenland 556. — Moglicherweise bceinflufsteu auch politiscbe Erwagungen die

Strategie des Mardonios. Nach Plutarchos soli von vornehmen, durch den Krieg
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Als die Heere acht Tage einander gegeniiber gelagert hatten, gab

der Thebaner Timagenidas dem Mardonios den Rat, den von den

Boiotern Treis Kephalai, von den Athenern Dryos Kephalai genannten

Kithairon-Pafs zu besetzen und dadurcb den Eidgenossen die Hauptver-

bindungsstrafse nacb der Peloponnesos abzuschneiden. In der Nacht

auf den neunten Tag sandte Mardonios seine Keiterei ab, die den Pafs

unbewacht fand und eine grofse Proviantkolonne beim Eintritte in die

Ebene abfing l
. Persische Reiterscbaren streiften nun fortwabrend am

Ausgange des Passes, so dafs sich die Transportziige nicht mehr aus

dem Kithairon binauswagen durften. Infolge dessen begannen die

Hellenen Mangel an Lebensmitteln zu leiden *. Zugleicb lag ihnen die

persische Reiterei fortwahrend auf dem Nacken und setzte ibnen hart

zu * Die Atbener konnten aus dem Asopos kein Wasser schdpfen,

ohne von Geschossen uberschtittet zu werden, und waren genotigt, bis

zur Quelle Gargapbia zu gehen *.

Aber die Hellenen harrten aus. Mardonios wurde nun ungeduldig

und wollte auch mit Riicksicht darauf, dafs die Hellenen immer weitern

Zuzug erhielten, die Entscheidung nicht lftnger aufscbieben. Er soil

nach Ablaut' des elften Tages gegen den Rat des Artabazos seinen

Heerfubrern anbefohlcn haben, alles fur die Schlacht am folgenden

Tage vorzubereiten 5
. W&hrend der Nacht ritt, wie es heifst, Konig

verarmten und urn ihren pohtischen Eintiufs gebrachten Athenern eine gefahrliche

Verschwb'ruog augestiftet worden sein, die Aristeides rechtzeitig entdeckt und durch

kluges Einschreiten unterdriickt h&tte. Plut. Arist. 13. Die Quelle ist nicht mit

Sicherheit festzustellen. Die Art, wie Aristeides wieder einmal aich ein grofses

Verdieust erwirbt, wiirde zu ldomcneus passen (vgl. S. 630). Dann ware freilich

die Gcschichte schlecht beglaubigt, aber es stand vennutlich etwas davon in einer

von Idomeueus benutzten Atthis. Wie viel Wahres daran ist, wird sich nicht ent-

scheideu lassen. Nach Hdt. IX, 41 soil Artabazos, ahnlich wie rriiher die The-

baner (vgl. IX, 2), zwei Tage vor der Schlacht dem Mardonios geraten haben,

nach Theben zuriickzugehen und ein grofsartiges Bestechungssystem in Scene zu

setzen, dessen Erfolg man, gestiitzt auf die mit Vorriiten wohl versehene Stadt,

ruhig abwarten konnte. Damit steht die dem makedonischen Konige Alexandres

in den Mund gelegte Aufserung im Widerspruch , dafs die Perser uur noch fur

wenige Tage Lebensmittel hatten (IX, 45). Da Hdt. zu der Familic des Arta-

bazos Bcziehungen hatte, wahrend die Erzahlung von Alexandras einen stark tv-

mantischen Zug tragt, so verdient wohl die erstere Angabe, weil sie aus einer zu-

verlassigeren Quelle statnmt, den Vorzug.

1) Hdt. IX, 38-39. Uber Timagenidas vgl. S. 659, Anm. 5.

2) Hdt. IX, 50, 8ff.; 51, 20.

3) Hdt. IX, 40 : »} fiivroi I'nnof ij Mapdovfov aiii nqoaixuto it xab iXt'nte xot(

4) Hdt. IX, 49, 14.

5) Hdt. IX, 41 : oi re "EMqves noXXjp nUvvkq iyty6vtoa» xal Matfovios afpt-
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Alexandras heimlicb an das athenische Lager heran und unterrichtete

die Helleneu iiber diese Anordnungen !
.

In Erwartung des Angriffes wechselten mit Tagesanbrucb die La-

kedaimonier und Athener ibre Stellung, so dafs diese den Persern, jene

den belleniscben Kontingenten des Mardonios gegenubertraten. Nacb

Herodotos begriindete Pausanias diese Umstellung, bei der er den

Ehrenplatz auf dem recbten Fliigel abgab, damit, dafs die Atbener

mit der Kampfesart der Perser bei Marathon bekannt geworden

w&ren, wabrend vom spartanischen Heere niemand mit ibnen gefocbten

hatte ».

Die Ver&nderung der hellenischen Schlachtordnung wurde von

usxtci tfi i'JQp, xr*. Delbriick, Die Perserkriege, S. 118 (vgl. S. 98) weist auf

die Moglichkeit bin, dafs das Vorgehen der eidgenossischen Flotte nach Ionien

den Entschlufs des Mardonios mitbestimmte. £s ist ubrigens nicbt ganz sicher,

dafs Mardonios schon damals sich zur Scblacht entschlofs. Thatsachlich kam es

am folgenden Tage nicht zur Scblacbt. D. betracbtet die Verscbiittung der

Quelle Gargaphia an diesem Tage als ein Zeichen, dafs Mardonios noch nicht an

cinen baldigen Angriff dachte. Indessen es ist docb zweifelhaft, ob Mardonios die

Reiterei damit von vornberein beauftragt hatte oder ob dieselbe bei ibrem An-

griffe eine gunstigc Gelegenbeit , bei der sie an die Quelle herankam , zur Ver-

scbiittung wahrnahm.

1) Hdt. IX, 44—45; Plut. Arist 1ft nacb Hdt. rait kleinen Ausschmiickungeu.

2) Hdt. IX, 46. Nach Hdt. gingen die Athener sofort bereitwilUg auf die

Umstellung ein, nach Plut. Aristeid. 16 (wo am Anfange Hdt. citiert wird) hiitteu

sie es dem Pausanias sehr veriibelt: el ri}y aXXqy itof ulUv iv x°>Q<t f*°rov< avtu

xai xatto utr«<ffp« ff<paf uaneQ Eiluttaq xara to fAttX^uitttTov nQopaXU\utyoe.

Das giebt dem Aristeides wieder eine Gelegenheit, seinen Einnufs in wohlthatiger

Weise geltend zu machen und die Athener eines Bessern zu belebreu. Die will-

kurliche Bearbeituug Hdts. riihrt gewifs von Idomeueus her. Vgl. S. 630. Inbezug

auf den Grund der Umstellung, die Delbriick, Perserkriege 11G fur dunkel

und unverstandlich erkliirt, wird verschieden geurteilt. Duncker VII 5
, 317, Anm.

1 und 342 redet von den „elenden Manovern" des Pausanias, der dem gefahr-

licbsten Feinde aim dem Wege gehen wollte. N. Wecklein, Die Tradition der

Perserkr., S. 33 ist dagegen geneigt, die Umstellung als eine wohlberechnete tak-

tische Mafsregel aufzufassen. Freilich war nach den bisherigen Kriegserfahruugeu

mit ziemlicher Sicherheit anzuuehmen, dafs die Spartaner iiber die hellenischen

Kontingente, die Athener iiber die Perser siegen wiirden. Die Athener hatten

aber im letzten Kriege mit den Boiotern auch diese griindlich geschlagen, und

Pausanias konute doch wobl seinen Hopliteu zutrauen, dafs sie sich im Kampfe

mit den Peraem ebenso leistungsfabig zeigen wiirden, wie die athenischen.

Immerhin mag Pausanias es vorgezogen habeu, ein altgewohntes Hoplitentreffen

zu schlagen, statt sich in ein Gefecht gegeu einen Feind mit fremdartiger. Kampf-

art einzulassen (ahnlich Duncker a. a. 0.). Ubrigens war die Stellung auf dem

recbten Fliigel dadurch im Riicken bdroht, dafs die persischen Reiter bis zum

Ausgange des Passes von Dryos Kephalai streiften.
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den Boiotern dem Mardonios gemeldet. Dieser liefs nun gleichfalls

seine Truppen auf den Flugeln wechseln, worauf Pausanias die La-

kedaimonier wieder nach dem rechten FlUgel fuhrte. Die Perser

machten alsbald die entsprechende Gegenbewegung , so dafs schliefalich

die alte Aufstellung unverandert blieb. Es kam an diesem Tage zu

keiner Entscheiduug, doch verschlimmerte sich die Lage der Hellenen.

Sie hatten den ganzen Tag iiber unter den Geschossen der plankelnden

Reiterei viel zu leiden, ohne dafs sie selbst dieser etwas anhaben konn-

ten. Namentlich gelang es den Reitern die Quelle Gargaphia, aus der

das ganze hellenische Heer Wasser holte, zu verschiitten, obwohl da-

selbst die Lakedaimonier aufgestellt waren l
. Unter diesen Um-

standen beschlossen die Strategen, urn die Zeit der zweiten Nachtwache

nach der ungefahr zehn Sladien von der Stadt Plataiai entfernten

„ Insel " * zuriickzugehen , weil das Heer dort ebensowohl reicblich

Wasser habeu, als durch die tiei'e Einfurchung des Baches Oeroe gegen

die Reiterei besser geschiitzt sein wiirde. Zugleich wollten sie, sobald

die gesicherte Stellung erreicht ware, noch im Laufe der Nacht die

Hiilfte des Heeres nach dem Kithairon schicken, um die Proviantziige

einzuholen 3
.

Bei dem Riickzuge verlor das hellenische Heer alien Zusammen-

hang. Das entmutigte Zentrum ging eilig und ohne Ordnung noch

zehn Stadien weit liber die „ Insel" hinaus zurtick und lagerte sich

vor dem Heraion unter den Mauern von Plataiai *. Anderseits kam

Pausanias mit den Lakedaimoniem nicht von der Stelle, weil der

Lochage Amompbaretos sich weigerte, mit seiner Abteilung vor dem

Feinde von seinem Posten zu weichen. Pausanias konnte den Lochos

nicht im Stiche lassen und bemiihte sich vergeblich, den widerspHnstigen

Ubersten zum Geborsam zu bewegen 5
.

Der uberstiirzte Abzug des Zentrums und das ebenso auffallende

Zbgern des rechten Flttgels veranlafste die Athener in ihrer Position

zu bleiben und einen Reiter an Pausanias abzuschicken, um sich vom

1) Hdt. IX, 47-49.

2) Vgl. Hdt. IX, 52 und S. 728, Anm. 1.

3) Hdt. IX, 51.

4) Hdt. IX, 52. 69. Bei Hdt. ist von einer fdrmlichen Flucht die Rede, doch

schopfte er aus einer recht parteiischen Quelle. Sehr gehfissig sind die Ausfalle

gegen die Thebaner und Lakedaimonier Kap. 40, 6 und 54, 5.

;')) Hdt. IX, 53—56. Vennutlich war Herodota Gewahrsmann fur die Ge-

schichte des Amompbaretos jencr Arcbias aus Pitana, mit dem er in Sparta ver-

kehrte. Vgl. Hdt. Ill , 58. Ad. Kirchhoff, Entotehungsz. d. herod. Geachichtsw.

34; Duncker VII 5
, 338, 1.
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Stande der Dinge zu unterrichten und anzufragen
;
was sic thun sollten.

Pausanias ersuchte die Athener, sich naher an die Lakedaimonier her-

anzuziehen. Dadurch sollte die durch den Abzug des Zentrums ent-

standene Lticke ausgeftillt und eine Verbindung zwischen den beiden

Fliigeln hergestellt werden Inzwischen zankte man im lakonischen

Imager weiter, bis der Morgen anbrach und Pausanias unter Zuriick-

lassung der Abteilung des Amompharetos mit dem Gros dor Lakedai-

monier und den Tegeaten den Ruckzug antrat. Er zog aber, urn

gegen die feindlicbe Reiterei geschiitzt zu sein, nicht in gerader Rich-

tung nach der „Insel", sondern tiber die Vorhohen und Abhange des

Kitbairon. Gleichzeitig marsehierten die Athener in last entgegen-

gesetzter Richtung, um sich aut* ktirzestera Wege mit den Lakedai-

raoniern zu vereinigen 2
. Auch Amompharetos gab nun , da er sich

selbst iiberlassen sah, seine Stellung aut" und l'olgte langsam dem Gros.

Pausanias erwartete ihn am Bache Moloeis beim Heiligtume der eleu-

siniscben Demeter, das etwas sudostwarts von der ,.Insel" aut' dem
Abhange des Kithairon gelegen haben mufs * Kaum hatte sich Amom-
pharetos mit den iibrigen vereinigt, als auch schon die persische Rei-

terei heransprengte und die Lakedaimonier zu beschiefscn begann. Zu-

gleicb liefs Mardonios auf die Meldung, dafs die Hellenen sich auf dem
Riickzuge bet&nden, sofort die Perser iiber den Asopos setzen und in

hochster Eile vorgehen, um die am Gehange des Gebirges einherziehen-

den Lakedaimonier noch einzuholen und in der rechten Flanke zu

fassen, bevor sie eine geschiitzte Stellung erreicht hatten. Sowie die

Fiihrer der andern Abteilungen des persischen Heeres sahen, dafs die

Perser wie zur Verfblgung vorbrachen, gaben sie ihren Truppen eben-

falls das Zeichen zum Aufbruch. Nur darauf bedacht, so rasch als

moglich vorwarts zu kommen, hielten sie weder auf Ordnung in ihren

Heerhaufen noch auf die Bildung einer ordentlichen Schlachtlinie 4
. Nur

1) Hdt IX, 54-56; Plut. Arist. 17 nach Hdt.

2) Hdt. IX, 56. W^nio* <fe r«/teVr«c ijiaav ra lunacy i} Aaxedaiftovtui. t>l

fikv yag toSv re ax^io* (irrelxovro xa\ rijc vnwpliji ror KiSatgtSvot (pnpedpeyoi t»>

innoy, lA&t}valoi <fi xttiat iQa<p&ivrec i( to ntdlov.

3) Hdt. IX, 57. Vgl. W. Vischer, Erinn. und Eindr aus Griechenland 548.

Nach Hdt. hatte Pausanias zehn Stadien zuriickgelegt , als er am Moloeis Halt

machte. Wenn er dabei die auch nur zehn Stadien von der Quelle entfernte

„ Insel" noch nicht erreicht hatte, so erklart sich das dadurch, dafs er einen Um-

weg iiber die Abhange des Gebirges machte. Nach Paus. IX, 2, 6 betrug die

Entfernung zwischen dem Tropaion und der Stadt 15 Stadien, wahrend die „Insel"

zehn Stadien von Plataiai entfernt war. Vgl. S. 732, Anm. 2.

4) Hdt. IX, 59: idftoxoy tig nodttv ixaaroi e?/ov, ovte xdo^w ovdevi xoojAt)-

Mvtti ovte r«£i.
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Artabazos blieb rait seinem Corps zurttck und setzte sich langsam and

in guter Ordnung nach dem Schlachtfelde hin in Bewegung ».

Durch das ubereilte und regellose Vorgehen brachten sich die

Perser um die Vorteile, welcbe ihnen von den Hellenen geboten wur-

den *. Denn als sie den Asopos uberschritten, bestand noch das helle-

nische Heer aus drei unzusammenhangenden Teilen, von denen das

Zentrum weit hinter den andern zurttck war. Am meisten getahrdet

waren die Athener, die rechts vor der Marschlinie der Perser, nor

durch Hiigel getrennt und verdeckt, gleichfalls vom Asopos her die

Ebene hinaufzogen und von der Reiterei auf giinstigerem Boden ange-

griffen werden konnten als die Lakedaimonier. Sie wurden jedoch

von Mardonios, der geradenwegs auf die Lakedaimonier und Tegeaten

losging, nicht bemerkt ' und stiefaen mit den hellenischen Kontingenten

des rechten persischen Fliigels zusammen *

So entwickelte sich die Schlacht in zwei verschiedenen Treffen 5
-

Nachdem die persischen Fufstruppen auf Schufsweite an die Lakedai-

monier herangekommen waren , fUhrten sie mit ihren geflochtenen

Schilden rasch vor der Front eine Brustwehr auf und begannen dann

hinter derselben hervor den Feind mit einem Hagel von Pfeilen zu

uberschUtten 6
. Obwohl dabei viele Lakedaimonier getotet und ver-

wundet wurden, so standen sie doch ruhig in Reih und Glied, weil

Pausanias, wie sich Herodotos erzablen liefs, nicht eher das Zeichen

zum Angriffe geben wollte, als bis die Opfer gUnstig ausgetallen wa-

ren 7
. Wahrend er aber noch, den Blick auf das plataeische Heraion

gerichtet, den Beistand der Gfittin zur Erlangung giinstiger Opfer an-

Hehte, sturzten sich bereits die Tegeaten auf den Feind. Gleich darauf

fielen die Opfer gunstig aus, und da gingen auch die Lakedaimonier

1) Hdt. IX, 66.

2) Auch hier gilt das Urteil des Thukydides I, 69, wo er die Korinthier

sagen lafst: &niatdpey<n xal toy paQflaQoy ctvroy ntgi avi^i xa nXetto c<paXtvra.

3) Hdt. IX, 59: tncixi re ini Auxtiatfiovlovi re xai Tcyci}Tttg ftovrovs. l49q-

vttiovs yaff TQano/utyovg £( to nedloy vno Ttov 6%\hav ov xtttuiga.

4) Hdt. IX, 60—61.

5) Plut. Arist. 19: ovrat <ff rot? ayoSyoi tlx« trvyeotaiToe xrX.

6) Hdt- IX, 61: <p<mtavtc<; yaQ rri yiQQa ol Mqoni anltoav xtir loStvpattor

noXXu atpetMuts. Ebenso bei Mykale: avrol <ti avystpo^aav r« ytQqa fyxoe fire*

otpioi. Hdt. IX, 99. Vgl. Kocbly und Riistow, Gr. Kriegsw. 67.

7) Hdt. IX, 61; vgl. 72. Plut. Arist. 17 bietet nur eine freie Uberarbeitung

Helta., die mit einigen unbrauchbaren Zusatzen (Storung des Opfers durch umher-

schwarmendc Lyder) versetzt sind, die den Brauch der Spartaner, Jiinglinge am
Altare der Artemis Orthia blutig zu geifseln xal ir)v peni ia€ra raiy Avjtoy nou-

nnv awrtXHa&at erklaren sollen. N. Wecklein, Trad. d. Perserkr. 48.
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zum Angriffe vor. Wie es sich auch rait den Opfern verhalten haben

mag, jedenfalls hatte das ruhige Ausharron gute taktische Griinde.

Die Lakedaimonier liefsen die persischen Bogner bis auf ein Terrain

herankomraen, wo ihnen die Reiterei nicbt mehr in die Flanke fallen

konnte, und griffen erst dann an, als sicb die Massen ebenfalls heran-

gedrangt batten ». Ira Nabkampfe mufste das persische Fufsvolk, das

dazu den Bogen ablegte und zu seinen Hilfswaffen, den kurzen Spiefsen

oder Dolchen
,

griff, den hellenischen Hopliten unterliegen ». Zuerst

kiimpfte man um die Wehr der Schilde. Als diese niedergeworfen

war, kam es namentlich bei Demetrion zu einera hitzigen Handgeraenge.

An Mut und Starke standen sie den Hellenen nicht nach, wohl aber

nicbt nur an Bewaffnung, sondern aucb an Qeschick und Klugbeit.

Sie stiirzten einzeln oder haufenweise hervor und fielen unter den

Lanzen der lakoniscben Pbalanx s
. Am raeisten setzten den Lakedai-

moniern die tausend Gardereiter zu, an deren Spitze der persische

Oberfeldherr selbst focht *. Das Gefecht stand, so lange Mardonios am
Leben war, als dieser aber rait dem grofsten Teile seiner Kerntruppe

gefallen war 5
, da wicben die andern zuriick und flohen bald ohne alle

Ordnung nach dem verschanzten Lager 6
.

1) H. Delbriick, Die Perserkiege, S. 118f.

2) Vgl. S. 591.

3) Hdt. IX, 62: XI]/unit uey yvv xai gajfip ovx fjaooree nottv ol Moom, uvonXoi

a Jonfs (vgl. S. 591, Anm. 1) xa\ ngot nvtmor^ftoveq \rlanv\ xal ovx ofiowi roia

ivavwioioi ooqitrjy xrX. Vgl. Aisch. Pers. 807 und S. 681, Anm. 1.

4) Hdt. IX, 63. tfber das Garderegiment vgl. Hdt. VII, 40; VIII, 113.

5) Hdt. IX, 64: dno&yriaxn cfe Mag&i'viog vno 'Aeiuv^OTov aWpoc iv InnQrn

XoyifAov xiX. Bei Plut. Arist. 19 ist aus Aeimnestos durch einen Irrtum Arimnestos

geworden (vgl. Hdt. IX, 72, 8 mit der Note Steins). Herodotos sagt nichts daruber

wie Mardonios umkam. Unzuverlassige Einzelheiten daruber bei Plut. a. a. 0.

und Aristod. II, 5. Nach Ktes. Pers. 25 entfloh Mardonios rqavfiuna^tli , worn it

Iustin II, 14, 5 Ubereinstimmt, obwohl Ephoros (Diod. XI, 31, 2) nach Hdt. er-

zahlte, dafs Mardonios gefallen ware. Diese Abweichung von der Hauptquelle des

Trogua fur einen blofsen Schnitzer Iustins zu erklaren (Alex. Enmann, Unters.

iiber die Quellen des Pomp. Trog. 23), ist verfehlt. Vgl. A. v. Gutschmid, Rhein.

Mus. XXXVII (1882), 548.

6) Hdt. IX, 64- 65. Plutarchs Darstellung dieses Kampfes (Arist. 18 und 19)

geht im wesentlichen auf Herodotos zuriick, den er auch citiert, daneben hat er

aber Zusatze des Idomeneus entnommen. In diesem Autor fand er u. a. die Schil-

derung des furchtbaren Anblickes der Phalanx, die sichtlich aus makedonischer

Zeit stammt. Aufserdem benutzte Plutarchos noch zwei hierher gehorende Thu-

kydides-Stellen, namlich II, 74 (Gebet des Pausanias) und 111, 62 (thebanische

Oligarchic). Diod. XI, 31 (Ephoros) bietet nur einen durftigen Auszug aus Hdt.

Vgl. Ad. Bauer, Jahrb. f. kl. Phil. Supplbd. X (1878/9\ 321.
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Die Niederlage der Pereer war fUr die Haltung der ubrigen Trup-

pen entscheidend. Sie wandten sich zur Flucht, ohne ttberhaupt ins

TrefFen gekommen zu aein und wurden von der Reiterei gegen die

Verfolger gedeckl Auch Artabazos, der uber vierzigtausend Mann
woblgeordneter Truppen verfugte, macbte Kehrt, sobald er die Perser

fliehen sah und ftihrte sein Corps in hochster Eile gleicb nach Phokis,

um so rasch als moglich den Jlelleepontos zu erreichen l
.

Inziscben entschied sich auch der Kampf auf dem andern Fltigel

zugunsten der Eidgenossen. Die hellenischen Hilfstruppen des Mardo-

nios gingen von vorneherein widerwillig ins Gefecht, nur die Boioter

leisteten hartnackigen Widerstand. Dreihundert tbebanische Aristo-

kraten, die sich durch Tapferkeit auszeichneten , blieben im Kainpte

mit den Athenern auf dem Schlachtfelde. Endlicb wichen auch die

Boioter und gingen auf der Strafse nach Theben zurtick *.

Auf die Nachricht, dafs beim Heiligtume der Demeter eine Schlacht

stattfande, batten sich auch die beim Heraion gelagerten Uellenen in

Bewegung gesetzt. Die Korinthier, welche das rechte Zentrum bildeten

und dem Gebirge zunachst standen, marschierten liber den Abbang des

Kithairon aufwarts in gerader Richtung auf das Demetrion los. Nach

der parteiischen Uberlieferung Herodots sollen sie erst nach der Ent-

scheidung angekommen sein. Das ist aber nicbt gerade glaubwurdig s
.

1) Nach Hdt. IX, 66 hatte Artabazos tod Anfang an die Niederlage voraus-

gesehen und darum gar nicht an der Schlacht teilnehmen wollen. Sein Vormarscb

ware nur zum Scbeine erfolgt.

2) Hdt. IX, 67. Vgl. 73. 74.

3) Hdt. IX, 69. Die GrQnde, mit denen Plutarchos (Arist. 19 und ne^i 'Hq

xttx. 42) die Angabe Herodots bekampft und die N. Wecklein, Trad. d. Perserkr.

67 aufgenommen hat, sind freilich nicht stichhaltig. Denn derEinwand, dafs nicht

nur die Lakedaimonier, Tegeaten und Athener, sondern auch die ubrigen Hellenen

an der Beute Anteil erhalten batten, ist deshalb nicht zwingend, wei) sie an den

vorhergehenden Gefechten teilgenommen hatten. Aus demselben Grunde konnte

auch die InBchrift auf dem Altare des Zeus Eleutherioe von eiuem gemeinsamen

Siege der Hellenen spreeben. Vgl. Simonides 140, Bergk PLGr. Ill*, 484. Ebenso

wenig beweist etwas fur die Teibaabme der Korinthier am Entscheidungskampfe

das dem Simonides zugescbriebene Epigramm der korinthischen Hetairen im

Aphrodite-Tcmpel. Simonides 137, Bergk PLGr. Ill* , 481 ;
vgl. Tbeopompos 170,

Muller I, 366 (Schol. Pind. 01. XI II, 32; Athen. XIII, 573 c). - Werin jedoch

anderseits Herodotos erfuhr {di tyti nw9tlvop«i), dafs nur die Graber der Spar-

taner, Athener, Tegeaten, Megarier und Phliasier Leicben enthalten batten, wah-

rend die ubrigen Hellenen aus Scham uber ihr Fernbleiben von der Schlacht

Kenotaphien errichtet hatten (Hdt. IX, 85), so verdienen seine Gewahrsmfinner

keinen Glauben. Denn am Tage vor der Schlacht hatte das gesamte helleniscbe

Hcer (iofyovro n&aav Trj* or tmru;V tip 'EXXijvtxt'v : Hdt. IX, 49) unter den An-

griffen der persischen Reiterei zu leiden. — Auch die Angabe uber das zu spfite
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Gleichzeitig ruckten die Megarier und Phliasier, die den Kern des

linken Zentrums bildeten, eilends und ohne Ordnung durch die Ebene

vor. Sie gaben dadarch dem Feinde eine BlbTse, die nicht unbemerkt

blieb. Die thebanische Reiterei fiel unter Fiihrung des Asopodoros iiber

sie her, machte sechshundert nieder und jagte die iibrigen nach dem
Kithairon l

. Die Athener liefsen von der Verfolgung der durch ihre

Reiterei gedeckten Boioter ab und wandten sich nach dem persischen

Lager, um das ein heftiger Kampf entbrannt war *. Da die Lakedai-

monier und Tegeaten durch die persische Reiterei verhindert wurden,

sich unmittelbar an die Fersen der Fliehenden zu heften 3
, so gelang

es diesen, das verschanzte Lager noch zeitig genug zu erreichen, um
die hftlzernen Turme zu besteigen und sich auf die Verteidigung der

Palissaden vorzubereiten. Die Angriffe der Lakedaimonier wurden zu-

riickgeschlagen, bis die Athener herankamen und nach langem, harten

Kampfe Bresche in die Palissaden legten. Zuerst sollen aber die Te-

geaten in die Verschanzung eingedrungen sein *. Es folgte nun ein

t'urchtbares Gemetzel, da die zusammengedrangten Massen an keinen

Eiutreffen der Korinthier auf dem Kampfplatze unterliegt von vornheretn deshalb

schweren Bedenken, weil die gleichartige Nachricht, dafs die Korinthier bei Sala-

mis in' tStQya<sutyo«si gekommen w&ren, notorisch eine bbswillige, attische Er-

findung ist (vgl. S. 705, Anno. 1). Nun war das Demetrion vom Heraion nicht

mehr als geograph. Heile entfernt, und der Kampf der Lakedaimonier dauerte

XQoroy ini noXXov. Hdt IX, 62. Unter diesen Umstanden ist es fast unglaublich,

dafs die Korinthier erst Nachricht von der Schlacht erhielten, als sie bereits ent-

Bchieden war. Hdt. IX, 69. Die Wahrscheinlichkeit apricbt dafiir, dafs das Zen-

tram gleich beim Beginne des Kampfes zur Hilfe aufgcfordert wurde, und dafs die

Korinthier noch in den Kampf eingreifen konnten.

1) Hdt. IX, 69. Uber die Angaben, welche Diod. XI, 32 (Ephoros) mehr als

Hdt. zu bieten scheint, vgl. Ad. Bauer, Jahrb. f. kl. Phil. Supplbd. X (1878/9),

323. Vgl. das Epigramm auf die gefallenen Megarier Simonides 107, Bergk PLGr.

in4
, 462 (Bockh, CIG. I, 1051 = Kaibel, Epigramm. gr. 461): roi <fi *«) iv neiffy

Bottoria) ol'nvtf liXav
|
/tip«f in ' «V*p<u'nowf InnofAuxovi livat. Vgl. Paus. I,

43, 3.

2) Hdt. IX, 70. Nach Ephoros (Diod. XI, 32) hatten freilich die Athener

im Verein mit den Plataiern und Thespiern die Thebaner bis unter die Mauern

on Theben verfolgt und dort eine zweite siegreiche Schlacht geschlagen. Diese

Nachricht verdankt ihren Ursprung der in Erfindung von nachtraglicben Schlach*

ten besonders produktiven Phantasie des Ephoros. Trotz dieser zweiten Schlacht

bei Theben fanden nach ihm die Athener noch Zeit, an der Ersturmung des Lagers

teilzunehmen.

3) Hdt. IX, 68.

4) Hdt. IX, 70. Delbriick, Die Perserkriege , S. 112: „Selbrtverstandlich

dringt der Truppenteil auch zuerst ein, der das Loch macht." Anscheinend hat

Hdt. zwei verschiedene, sich widersprechende Relationen ineinander gearbeitet.

Uu««.H. Gri»xhiiu-h« Gc*chicht* II. t. Aufl 47
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Widerstand mehr dachten, sondern nur das Weite zu gewinnen

suchten *.

Bald nach der Schlacht kamen die Mantineer an. Sie zeigten rich

tiber die Verspatung sehr ungliicklicb und wollten die Perser bis Thes-

salien verfolgen. Ala das die Lakedaimonier nicht zuliefsen, kehrten

sie nachbause zurlick und verbannten ibre Heerfuhrer. Ebenso macbten

es die EJeier, die nach ihnen eintrafen *

Unverfolgt fiihrte Artabazos die Trlimmer des persiscben Heeres

in Eilmarschen nach Byzantion, von wo aus er nach Asien iibersetzte.

Viele wurden auf dem Marsche von den Thrakern erscblagen oder er-

lagen den Strapazen s
.

Im Lager fand sicb eine unerraefsliche Beute an goldenen und

silbernen Geratschaften und Schmucksachen. Pausanias macbte durch

Heroldsruf bekanut, dafs niemand die Beutestucke anriihren durfe. Er

liefs dann durch Heloten das Lager absuchen und alles auf einen Hau-

fen zusammentragen 4
. Bei der Verteilung der Beute sonderte man zu-

nachst den Zehnten fur die Gotter aus. Dem delphischen Gotte wurde

aus seinem Anteile ein goldener, auf einem sechszehn Fufs hohen

ehernen Schlangengewinde ruhender Dreifufs geweiht. Die von Pau-

sanias eigenmachtig angebrachte Inschrift, welche ihn, den Anfubrer

der Hellenen, der das Heer der Meder vernichtet, als Geber bezeichnete,

liefsen die Lakedaimonier entfernen und auf dem Schlangengewinde die

Namen der einunddreifsig beteiligten Staaten einmeifseln 6
. Dem Zeus

1) Hdt. IX, 70. Herodotos liefs rich erzahlen, dafs tod den 300000 Mann
des Mardonios nach Abzug der 40000 des Artabazos kaum BOCK) tibrig geblieben

waren. Der rationalink-mule Ephoros konnte diese fabelhafte Angabe nicht bran-

ched and gab auf Grund einer sebr durchsichtigen Spekulation die Verluste der

Hellenen auf mehr als eine Myriade, die der Perser auf uber zehn Myriaden an.

Diod. XI, 32, 5. Vgl. Busolt, Rhein. Mus. XXXVIII (18H3), 629. Da Herodotos

nichts von Gefangenen sagt, so liefs Ephoros den Pausanias aus Furcht vor einer

zn grofsen Masse von Gefangenen den Befehl erteilen ^i?<feV« CutyQtiy Vgl. Busolt,

a. a. O.

2) Hdt. IX, 77. Es war lakonischer Brauch, einen geschlagenen Feind nicht

weit zu verfolgen. Thuk. V, 73, 4. Aufserdem hStte die im ganzen unversehrte

persiwche Reiterei den Verfolgern leicht gefahrlich werden kounen.

3) Hdt. IX, 89; Diod. XI, 33, 1 nach Hdt. Nach Demosth. g. Aristokr. 200

und Aristod. Ill, 1 hatte Alexandras den Rest des Perserheeres in Makedonien

niedergemacht. Vgl. dariiber S. 626, Anm. 3.

4) Hdt. IX . 80. Die Heloten sollen vieles gestohlen und fur eiuen Spott-

prein an die Aigineten verkauft haben. Daher waren die Aigineten so reich ge-

word«n Diene Erzahlung, welche den Reichtum der Aigineten auf Hehlerei zu-

rlickfUhrt, charakterisicrt sich als eine ebenso boswillige, wie plumpe attische Er-

ml ting.

5) Vgl. S 601.
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3tifteten die Eidgenossen nach Olympia eine zehn Ellen hohe eherne

Bilclsaule, die in der Altis aufgestellt wurde. Auf der Basis derselben

stand gleichfalls eine Liste jener Staaten ». Endlich erhielt der iath-

mische Poseidon eine aieben Ellen hohe eherne Statue. Die ubrige

Beute wurde verteilt, und es empfing ein jeder, was ihra gebiihrte *.

WeJche Ehrengaben denjenigen, die sich in der Schlacht besonders aua-

gezeichnet hatten, zuerkannt wurden, konnte Herodotos nicht in Er-

farrrung bringen. Pausanias erhielt als Oberfeldherr von eamtlichen

Hentestiicken alles zehnfach 8
.

1) Vgl. S. 601 , Anna. 2. Zehn gemeingriechische Ellen sind ungefahr

gleich 4,73 Meter. Vgl. Fr. Hultach, Gr. und rbm. Metrologie (2. Aufl., Berlin

1882), 47.

2) Hdt. IX, 81 : xavra 4$tX6vr£c id Xotnd SiaiQiovio , xai eXafloy i'xnaroi rutr

«5*oi r^av. Nach Ephoros ware bei der Verteilung die Zahl der Mannschaften

maXsgebend gewesen. Diod. XI, 33, 1. Es kamen indessen gewifs noch andere

Riicksichten in Betracht. So dnrften dieTegeaten die von ihnen erbeutete, eherne

Pferdekrippe des Mardonioa behalten und der Athena weihen. Hdt. IX, 70. Der
goldene Panzer des Masistios blieb mit Recht in den H&nden der Athener. Sie

stifteten denselben ebenso wie den silberfuTsigen Sessel und den koatbaren Siibel

des Mardonios in das Erechtheion. Vgl. Demosth. g. Timokr. 129; Paus. I,

27, 1. Nach Delphi weihten sie eroberte Schilde. Ai8chin. g. Ktea. 116; Paus.

X, 19, 4.

3) Hdt. IX, 81. Uber den Ausdruck niivra oVxn , der nur das reichliche

Mafc bezeichnet, vgl. Stein zu Hdt. IV. 88, 3. Nach Plut. Arist. 20 (vgl. n«?i

Hgoif. xatt. 42) hatten die Athener den Spartanern weder daa Aristeion noch die

AufVtellung des Tropaions zugestehen wollen. Auch bei dieser Gelegenheit tritt

Aristeides wieder als Vermittler auf und setzt es durch, dais den Eidgenossen die

Entacheidung ubertragen wird. Auf Vorschlag des Korinthiers Rleokritos wird

den Plataiern das Aristeion zugesprochen. Sie erhielten darauf einen Ehrenanteil

an der Beute im Betrage von 80 Talenten, wovon sie den Athena-Tempel erbauten

und mit Gemalden ausschmiickten , die sich noch zur Zeit Plutarchs erhalten

hatten. Herodotos wufste aber nichta von der formlichen Erteilung dea Aristeions

und a&gte, dafs sich die Lakedaimonier am tapfersten gezeigt hatten, aXXy ftiy

ovtttvi «/<u dnoaqu^yaadai (Snatntt yap ovxoi xoii xax ' iatvrove ir(xtav) , or* cf«

xtttd to laxvQottQuv nQ09t}y((j(9i}aay xal xovxtov ixgaxqaay. IX, 71. Ephoros hat

diese Meinuog Herodots als Thataache bingeBtellt und hinzugefugt: X"QlTl <fot>A«»-

onyjtf ixQiyav noXiv ftky Sndgx^y
^
tty<?Qa de Ilnvaayiav xov Aaxedmfioviov. Vgl.

"Ad Bauer, Jabrb. f. kl. Philol. Supplbd. X (1878/9), 324; Themistokles 85, 1.

Nicht die Hellenen, sondern die Spartiaten entschieden in der Lesche, dafs sich

unter den Ihrigen Poseidonios am meisten ausgezeichnet hatte. Hdt IX, 71.

Auch von dem Athener Sophanes sagt Hdt. IX, 73 nur, W^orfo*' <fe Xiyexat
ti'doxifdqeui £a>qpaVqi. Die Erzfiblung Plutarchs stammt wahrscheinlich aus dem
fur diese Biographie stark benutzten, hochst unzuverlassigen Idomencus, der

uberall Aristeides hervortreten und seinen Eioflufs in versohnendem Sinne gel-

tend machen liefs. Vgl. S. 630. Die Athener konnten schwerlich dem Pausanias

die Aufstellung des Tropaions, die dem Oberfeldherrn zukam, streitig machen.

47*
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Nach der Beuteverteilung wurden die in der Schlacht Gefallenen

vor den Thoren der Stadt Plataiai beatattet l
. Die Zahl deraelben

belief sich nach einer glaubwiirdigen Angabe auf 1 360 ; erheblich grofaer

war infolge der Kampfeaweise der Peraer die der Verwundeten Die

Lakedaimonier bestatteten die Spartiaten, Perioiken und Heloten ge-

sondert in drei Gr&bern. In je einem Grabe begruben ihre Toten die

Tegeaten, Athener, Megarier und Phliasier s
. Die Plataier iibernahmen

die Ehrenpflicht ftir die Grabst&tten zu Borgen und alljahrlich Toten

opfer darzubringen 4
. Dafur versprach ihnen Pausanias in Gegenwart

des ganzen Heeres und im Namen der Eidgenoasen, dafs sic stets im

Besitze ihres Gebietes und autonom bleiben soliten. Wenn aie je un-

gerechterweiae bekriegt oder rait Knechtechaft bedroht werden sollten.

so wurden ihnen die anwesenden Eidgenossen nach Kraften Beistand

leieten 5
.

(Uber das Tropaion fiinfzehn Stadien vor der Stadt vgl. Pans. IX, 2, 6.) Im volleu

Umfange ist also die Erzahlung Plutarchs gewifs nicht haltbar •. wie viel Wahre*

sie enthalt, wird sich schwer eutscheiden lassen. Vgl. Grote, Gesch. Gr. Ill*, 146;

Broicber, De soc. Laced. 60. Als geachichtlich behandelo sie E Curtius, Gr.

Gesch. IP, 95 und Duncker VIP, 368.

1) Paus. IX, 2, 5.

2) Die Zahl der Toten eutnahm Plut. Arist. 19 wahrscbeinlich dera Atthido-

graphen Kleidemos, den er dafur citicrt, dafs die 52 gefallenen Athener samtlich

der Phyle Aiantis angehort batten. Uber die anbraachbaren Zablen des Ephoros

vgl. S. 738, A inn. 1. II 'its Verlustliste ist unvollst&ndig. Er giebt nar an, dafs

600 Megarier und Phliasier (IX, 69) 16 Tegeaten, 91 Spartiaten und 52 Athener

(IX, 70) gefallen waren. Zu den Spartiaten ist mindestens die gleiche Zahl Pe-

rioiken hinzuzuzahleu. So wold beim Beginne der Schlacht, als aucb bei der Er

stiinnung des Lagers fielen nach Hdt. IX, 61, 12 und 63, 6 von den Lakedai

moniern noXXoi.) Bei den 52 Atheneru handelt es sich wohl in der That nur am
die Gefallenen der Aiantis, deren Namen man auf einem Denksteine der Phyle

las. — Die Verwundeten weit zahlreicher als die Gefallenen: Hdt. IX, 61. Das

gilt zweifellos von dem ganzen Kampfe mit den pereischen Bognern und Reitern.

3) Hdt. IX, 85 mit der Note H. Steins. Uber die ehernen Grabdenkmaler

vgl. Paus. IX, 2, 5. Epigramme bei Bergk, PLGr. Ill', 456, 99—101. Uber die

angeblichen Kenotaphien auf dem Schlachtfelde vgl. S. 736, Anm. 3. Die Lei-

chen der Perser wurden von den Plataiern zusammengetragen und beerdigt. Hdt
IX, 83-84.

4) Tbuk. Ill, 58, 4. Noch zur Zeit Plutarchs zogen die Plataier am 16. Mai
makterion in feierlichem Zuge zu den Griibern hinaus, und ihr Archon verrichtete

unter Gebeten die Opfer. Plut. Arist. 21.

5) Thuk. II, 71, 2: n«t>«av(a< ' ' • £vyxaXioaq ntivjaq rove cvuu(t^ot\ ant-
didov flXaraitiai yr

t
v xal noXtv rr,y otptiioar ffoVTaq avrovoftovf oixtiv, xrX. § 4:

AiyofAkv vpiv y^v t^y flXaiatida fiij adtxttv pijdi naoapaivur rorc oqxov< , 4ar dk
oix$!v avtovofiovs xa9nn tQ riav<tay(u< idtxadooiv. Vgl. 72, 1. Pausanias wird dieee

Garantieen im Namen der Eidgenossenschaft schwerlich ohne einen beziiglichen
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§21. Der Kriegszug des Xerxes. 741

Neben den Grabern liefsen die Eidgenossen dem Zeus Eleu-

tberios einen Altar aus weifsem Marmor erbauen und darauf eine Weih-

inscbrift anbringen Zugleich stifteten sie zum Gedaehtnisse des

Sieges und der Befreiung von den Medern das Fest der Eleutherien,
das alle vier Jahre mit Wettspielen und Preisverteilung am Altare des

Zeus begangen wurde *.

Am elften Tage nach der Sehlacht zogen die Eidgenossen gegen

The ben und forderten die Auslieferung der medisch Geeinnten, nament-

lich der Parteihaupter Timagenidas und Attaginos. Da die Auslieferung

verweigert wurde, so begannen sie das thebanische Gebiet zu ver-

wUsten und Theben selbst zu belagern. Am zwanzigsten Tage riet

Beschlufs des Syuedrions der bevollmachtigten Strategen ausgesprocben haben

(ygl. S. 668, Anra. 2), aber die Angabe bei Plut. Arist. 21, dais auf Antrag
des Aristeides eine allgemeiue Heeresversammlung daruber be*

schlossen hatte, ist bei der grofsen Unznverlassigkeit des Idomeneus, aus dem

Plntarchos sicberlich geschopft hat, scblecht beglaubigt. Der Bericht des Thu-

kydides konnte leicht zu einer solchen Annahme verfiihren. AuTserdem hat der

Autor Plutarchs auch die Farben etwas zu stark aufgetragen: nXatat*i< d' aavXovt

xai 1$qol-( a quia &tu 9 ftp drovtaf vntQ rqc 'F.XXudos. Dafs die Gew&hr-

leistungen der Autonomic und Aaylie mit der Bestattung der Gefallenen im pla-

taeiBcheu Gebiet und den daraus erwachsenden Verpflichtungen der Plataier im

Zusammenhange standen, ergiebt sich aus Thuk. Ill, 58, 5. Ygl. Lambros lam-

gixa firtttjpaia (Athen 1883), 44 ft*.

1) Plut Arist. 19; fltelUpxT. *«*. 42, p. 873 B; Strab. IX, 412; Bergk, PLGr.

Ill4
,
484, Simonides 140.

2) Nach Plut. Arist. 21 gehorte auch die Einsetzung der Eleutherien zu

den angebUchen, von Aristeides beantragten Beschlttssen der allgemeinen Heeres*

versammlung. Uber die Eleutherien, die noch in der rbmischen Kaiserzeit ge-

feiert wurden, vgl. aufserdem Poseidippos bei Dikaiarch 11, Muller, Fr. H. Gr.

U, 257; Paus. IX, 2, 6
;

Sauppe, Gbtting. Nachr. 1864 , 205; Keil
,

Sylloge

Inscript. Boeot. 127. Die allgemeine Ueeresversammlung soli endlich nach

Plut. a. a. 0. beschlossen baben : avvUvtu pkv tit nXarauif xa9' exaoxov

ivutvxo* a no »a*$ 'EXXtidot ngopotiXovf xal &ee>QOV{, ayeo&tti dl ntvtuetr^qixoy uytivtt

jtuv EXiv&tQtwy, ttrai dk airra(tv 'EXXqrixqv fivqiat fiiv donlduq, %iXiov( dt in note,

vav( d' ixator ini tdv n^o'f fiaQflaQovf noXtftor, xtX. Die Richtigkeit dieser An-

gabe ist mit unzureicbenden Grunden bestritten worden von K. \V. Kruger,

Phil. Hist. Stud. I, 198 ft*. ; Broicher, De sociis Lacedaem. 68. Vgl. Busolt, Die

Lakedaimonier I, 465. Als geschichtlich wird sie betrachtet von E. Curtius, Gr.

Gesch. II
4 97 und Grote, Gescb. Griech. Ill*, 148, wozu sich Duncker VII 6

, 356,

ohne Griinde anzufiihren, nicht entschliefsen kann. Durch anderweitige Zeuguisse

lafst sich die Angabe Plutarchs nicht beatatigen, denu Tagsatzungen des Bundes

wahrend der nachsten Jahre sind durch Diod. XI, 55, 4 keineswegs gut bezeugt.

Plutarchos benutzte hier hochst wahrscheinlich Idomeneus , dessen Zeugnis

wenig gilt. Demnach mufs die Nachricht als eine zweifelhafte vorlaufig auf sicb

beruhen.
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TimagenidaB selbBt somen Mitbiirgern, der Forderung der Eidgeuossen

nachzukommen, damit Boiotien nicht weiter zu leiden hatte. Darauf

schlossen die Thebaner mit Pausanias einen Vertrag ab und tiber-

lieferten ihm die des Medisraos schuldigen Oligarchen mit Ausnahme

des Attaginos, dem es zu entkommen gelang, Timagenidas and dessen

Genossen glaubten, dafs man sie vor ein Gericht stellen wurde und

rechneten mit Sicherheit darauf, dann als reiche und vornehme Leute

mit Geld loBzukommen. Indessen Pausanias, der eben einen solchen

Ausgang des Processes befttrchtete, entliefs das ganze Bundesheer,

ftlbrte die Thebaner nach dem Isthmos und liefs sie dort ohne weiteres

hinrichten K

n.

Um dieselbe Zeit, als durch die Schlacht bei Plataiai Hellas von

der persischen Invasion befreit wurde, erracg die Bundesflotte einen

Sieg, welcher die Befreiuog Ioniens zur Folge hatte *. Die Flotte lag

seit einiger Zeit bei Delos, als drei Abgesandte der Samier eintrafen

und die Strategen zur Befreiung Ioniens aufforderten. Sie waren heim-

lich von ihren Mitbiirgern abgeschickt worden, denn die persische Flotte

lag bei Samoa, und tiber die Insel herrschte der von den Persern ein-

gesetzte Machthaber Theomestor. Die Abgesandten erklarten, dafs die

Ionier beim blofsen Anblicke der hellenischen Flotte abfallen wiirden.

Sollten die Perser wider Erwarten (iberhaupt stand halten, so wtirden

die Hellenen einen Fang machen, wie nicht leicht zum zweitenmal,

denn mit der persischen Flotte wttre es schlecht bestellt und sie konnte

sich mit der hellenischen nicht messen s
.

1) Hdt. IX, 86 - 88; vgl. Diod. XI, 33, 4.

2) Nach Hdt. IX, 90 und 101, dem Ephoros ^Diod. XI, 34, 1) folgte, wiren

die Scblachten bei Plataiai und Mykale an demselben Tage gescblageu wordeu.

Es ist das eine der bei den Hellenen beliebten synehrouistischen Zusatnnieu-

steliungen, die aber docb eine ungefahre Gleichzeitigkeit voraussetzt. In der That

kaun die Scblacht bei Mykale nur wenig Bp&ter als die bei Plataiai stattgefundeu

haben, wcil man auf der Flotte bis zum letzten Augenblicke um den Ausgang

des Kampfes in Hellas besorgt war. Hdt. IX, 101. Die Flotte wird naturbch

rascb von dem Siege benacbricbtigt worden sein, und diese Nachricbt mufate in

zehn Tagen reichlich zur Stelle sein. Die Bchlacht bei Plataiai ist etwa gegeu

Anfang August zu setzen (vgl. S. 725, Anm. 4), die bei Mykale etwa Mitte
August. Damit stimmt die Angabe iiberein, dafs bereits der Herbst (^iro'n«i>poi

eintrat, als die Athener Sestos belagerten. Als Herb&tanfaug betrachtete man den

Friihaufgang des Arkturos, der auf den 18. September fiel. Vgl. A. Mommsen,
Cbronologie, S. 17.

3) Uber die Stellung der hellenischen Flotte bei Delos, der persischen bei

8. 718 und 720. Hdt. IX, 90-91.
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Leotychidas liefs sich dureh die dringenden Vorstellungen zur

Fahrt nach Ionien bestimmen. Die Samier wurden fbrmlich in die

Eidgenossenscbaft aufgenommen, und schon am folgenden Tage ging

die Flotte in See K Ala die Hellenen bei Kalamiaa an der saraischen

Kiiste anlangten und daselbst beim Heraion, sich zur Schlacht rUstend,

vor Anker gingen, zog aich die persische Flotte unter den Schutz des

Landheeres nach dem Vorgebirge My kale zuriick. Da die persischen

Admirale trotz des numerischen Ubergewichts ihrer Flotte dem Feinde

in einer Seeschlacht nicht gcwachsen zu sein glaubten, so liefsen sie

die Schiffe an der Siidseite des Vorgebirges beim Kustenbache Gaison,

wo ein Heiligtum der eleuainiachen Demeter stand, ans Land ziehen

und mit einem Btarken Paliasadenwerke umgeben. Das Landheer stellte

sich zur Deckung des Schiffslagers an der Kiiste auf *.

Die hellenischen Flottenfuhrer beschlossen, dem Feinde nach der

Festlandskiiste zu folgen und trafen zugleich Vorbereitungen zur See-

schlacht Erst als sie nahe an das persische Lager herangekommen

waren, erkannten sie den wirklichen Stand der Dinge. Leotychidas

fuhr mit seinem Schiffe dicht an das Ufer heran und forderte die

Ionier durch Heroldsruf zum Abfalle auf. Dadurch wurde das Mifs-

trauen der Perser gegen dieselben erheblich gesteigert. Sie nahmen

den Samiern die Waffen ab und Ubertrugen den Milesiern, um sie

vom Lager fern zu halten, die Bewachung der nach dem Gipfel des

Oebirges fUhrenden Strafsen 8
.

1) Hdt. IX, 92; Diod. XI, 34, 3 nach Hdt.

2) Hdt. IX, 96—98. Nach Ephoros ist der Bach Gaisoa in der N&he von

Priene zu suchen. Er flofs in einen Sumpfsee, der mit dem Meere verbunden

war. Ephoros Frgm. 61 (Atben. VII, 311), Miiller I, 260 ; vgl. Neanthea 4 (Athen.

a. a, 0.), MuUer III, 3; Mela I, 17. - Nach Hdt. VIII, 130 erzahlt die konigbche

Flotte im Friihjahre 300 Schiffe mit Einschlufs der ionischen. Dann sagt Hdt
IX, 96, dafs die Perser auf die Kunde von der Anfahrt der eidgenossischen Flotte

ttvqyov *oi aviol nqot Tifr yneipoy r<ff viae xaq aXXag, rnc &k <Poiv{xatv dnijxay

a non\4nv povXevofiivoiOt yaQ aqp* idoxee vavfjut^tny f*i) noUta&tu. Es ist kaum

deukbar, dafb die persischen Admirale im Angesicbt des Feiudes und unmittelbar

vor der Entscheidung die Phoenikier nacbhause geschickt baben sollten. Es fehlt

an Anhaltspunkten zu einer sichern Erklarung dieser MaTsregel. Delbriick, Die

Perserkriege, 8. 104 meint, die Perser batten sich, da die Hellenen wfthrend des

ganzen Sommers nichts unternabmen, und Mardonios mitten in Hellas stand, so

sicher gefuhlt, dafs sie die Phoenikier nachhause fahren liefsen. A. v. Domaszweski

,

Heidelberger Jahrb. I (1891), 188 bemerkt, dafs der Ausdruck Hdts. nicht aus-

driicklich besage, dafs die phoenikischen Schiffe nachhause geschickt wurdeD,

vermutlich seien sie zur Deckung der thrakischen Kiiste verwandt worden.

3) Hdt. IX, 100.
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Es war bereits Nachmittag geworden, als die hellenischen Strategen

ibre Mannschaften eine Strecke ostlich von dem feindlichen Lager ans

Land gehen liefsen. Die Athener, Korinthier, Sikyonier and Troizenier,

welche den linken Flugel biJdeten, marschierten dann bis zur Halfte

ihres Weges dem Gestade entlang und tiber ebenes Land- Die Lake

daim oilier and die ubrigen Kontingente verliefsen dagegen die Kuste

und rtickten an dem Gebirge and dem Giefsbache (Gaison) vor, urn

den Feind zu umgeben

Wahrend des Vormarsches verbreitete sich das Geriicht, dais die

Eidgenossen in Boiotien gesiegt hatten. Das trog wesentlich zor Er-

mutigong and Anregung bei, denn bisher war man am den Ausgang

des Kampfes in der Heimat lebbaft besorgt gewesen *.

Der linke Flugel hatte einen kttraeren und bequemeren Weg zu-

riickzulegen und kam daber fruher an den Feind heran. Wie bei

Plataiai hatten die Perser aus ibren geflochtenen Schilden vor der

Front eine Art Brustwehr erricbtet 8 und hielten binter derselben eine

Zeit lang dem Angriffe der Eidgenossen stand Auch als die Brust-

wehr niedergeworfen war, gewannen diese erst nach langerm hart-

nackigen Gefecht die Oberhand. Sie hielten sich bei der Verfolgung

so dicbt an die Fliehenden, dafs sie mit ihnen zugleich in das ver-

schanzte Lager eindrangen 4
.

Die Lage des geschlagenen Heeres verschlimmerte sich durch den

Abfall der Ionier. Gleich als sich der Sieg auf die Seite der Hellenen

neigte, hatten die Samier ihren Landsleuten so viel als moglich zu

nutzen gesucht. Ihrem Beispiele i'olgten die Ubrigen Ionier und wandten

ihre Waffen gegen die Barbaren 6
. Unter diesen Umstanden leistete

1) Hdt IX, 102. Die Lakedairaonier batten naturlich den Ehrenplatz auf

dem recht< n Flugel , wahrend die Athener wie gewohnlich den linken rahrten.

Daraua folgt, dafs der Anmarsch der Hellenen von Oaten her erfolgte. Der Gaisou

flofg zunticbst am Fufse des Gebirges von Oaten nach Westen.

2) Hdt. IX, 100-101. Die Mogltchkeit, dafs ein solches Geriicht in der er-

regteu Menge spontan entstehen und sich allgemein verbreiten komite, ist uicbt

zu bezweifeln. Vgl. K. W. Nitzsch, Rhein. Mas. XXVII (1872), 264; Grote,

Gesch. Or. Ill', 152. Ephoros fand die Ersahlung Herodots unglaublicb, weil die

Entfernung doch zu grofs gewesen ware, als dafs noch an demselben Tage die

Nacbricbt vom Siege bei Plataiai nach Mykale h&tte gelangen sollen. Er ratio-

ualisiertc dahcr und meinte, dafs Leotychidas das Geriicht zur Ermntigung des

Heeres erfunden biitte. Die persischen Feldherren hatten dagegen ihrem Heere
verkundigt, dafs Xerxes mit grofser Macht heranzoge. Diod. XI, 85; Polyain. I,

33; vgl. luntin. II, 14, 'J.

3) Hdt. IX, 102; vgl. 8. 784, Anm. 6.

4) Hdt IX, 102: owtmon6fi$roi cwtaimntw it to ret/of.

) Hdt. IX, 103. Nach Diod. XI, 36, 4 war die Schlacht unentschieden, bis
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das Gros derselben keinen weitero Widerstand mehr, sondern fluchtete

nach dem Gebirge zu. Nur die Perser selbst verteidigten sich noch,

hier und da in kleine Haufen geschart, gegen die ununterbrochen in

das Lager eindringenden Hellenen. Nun kamen aber auch die Lake-

daimonier und die andern vom rechten PlUgel herbei. Sie halfen den

Sieg vollenden. Die persischen Heerfiihrer Mardontes und Tigranes

fielen nach tapferm Kampfe. Auch auf Seiten der Eidgenossen waren

in den Gefechten mit den Persera viele gefallen, darunter der Stratege

der Sikyonier l
. Die Hauptmasse der Fliehenden suchte ttber das Ge-

birge nach Kphesos zu entkommen. Allein die Milesier, welche dort

zur Bewachung der Passe aufgestellt waren, leiteten die FlUchtigen gerade

auf solche Strafsen , wo sie den Verfolgern in die H&nde fallen

mufsten, und machten schliefslich selbst alles nieder, was ihnen in den

Weg kam *.

Nach der Schlacht sammelten die Hellenen die Beutestucke und

brachten sie aus dem Lager heraus. Dann steckten sie dieses in Brand

und fuhren nach Samoa zuriick *.

Die zahlreichen Weihgeschenke und Denkmaler , welche den

Gottcrn zum Danke fur die siegreiche Abwehr des Feindes und zum

Gedaehtnisse des Freiheitskrieges gestiftet wurden, druckten die Em-
pfindungen aus, von denen damals Hellas aufs tiefste bewegt war, und

die sich namentlich auch in den Epigrammen des Simonides wider-

spiegeln * Man freute sich aber auch der Beendigung des „thrfinen-

vollen Krieges " und des ruhmreich erstrittenen Friedens, der, wie Bak-

chylides sang, den Menschen Grofses schafft, Reichtum und die BlUten

honigsufsen Liedergesanges 6
.

die Samier and Milesier mit alier Macht erechienen und den Hellenen das Uber-

gewicht gaben. Diese Ubertreibung des Anteils der kleiuasiatischen Hellenen ist

dem Lokalpatriotismus des Ephoros zugute su halten, der noch besonders die

Aiolier (36, 5) horvorhob. Uberbaupt ist Ephoros bei der Darstellung der Schlacht

bis Mykale iiberaus willkbrlich zu Werke gegangen.

1) Hdt. IX, 102—103.

2) Hdt. IX, 104. Bei Hdt IX, 106 heifst es inbezug auf den Verlust der

Perser nur im allgemcinen : xartQyttearTo ol "EXXijvtf rove noXXavf jovs ftkv f*a%o-

pcVovt roit di xal tpevyonae itiv fiagfidgmy. Nach Ephoros kamen 40000 am
(Diod. XI, 36, 6), eine Angabe, die ohne Wert ist. Vgl. Busolt, Rhein. Mus.

XXXVIII (1888), 630.

3) Hdt. IX, 106

4) Uber die Weihgeschenke vgl. E. Curtius, Nachr. d. Gott Gesell d. Wisa.

1861 III, 361. Uber Simonides im Verhtiltuis zu der Uberlieferuug , wie sie sich

zur Zeit Herodots gestaltet hatte, vgl. Ad. Bauer, Themistokles 10 ff.

5) Paian auf den Frieden: Bergk, PLGr. HI*, 572, 13. Vgl. das Epigramm
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§ 22.

Die Westgriechen im Kampfe mit den Karthagern and Etnukern.

a.

ttbersicht Uber die Quellen and nenere Litteratur.

Inschriften und Miinzen. Uber die Miinzen vgL Bd. I*, 365.

Unter den Inschriften sind hervorzuheben : Die olympische Weihinscbrift

des Pantares, des Vaters der Tyrannen Kleandros und Hippokrates von

Gela (IGA. 512 a), Bruchstucke von Weihinschriften des Mikythos von

Rhegion, des Vormundes der Kinder des Tyrannen Anaxilas (IGA.,

Nr. 532. 533), die KunsUerinschrift des Aigineten Glaukias auf dem
von Gelon infolge seines olympiscben Sieges gestifteten Weibgeschenke

(IGA., Nr. 359 = Loewy, Inschr. gr. Bildhauer, Nr. 28), die Weih-

inscbrift auf dem von Hieron tiir den Sieg bei Kyme nacb Olympia

gesandten Helm (IGA., Nr. 510), die Weihinschrift im Apollonion zu

Selinus (IGA., Nr. 515 = Kaibel, Inscr. gr. Sic. et Ital., Nr. 268),

die Weihinscbrift an der obersten Stuie der Ostseite des Artemistempels

[vgl. Bd. I*, 388, Anm. 2] auf Ortygia (IGA., Nr. 509 = Kaibel, Nr. l).

Litterariscbe Quelle n. Kine wichtige gleichzeitige Quelle

sind die sicilischen Oden Pindars, namentlich die vier an Hieron ge-

richteten (01. 1; Pytb. I, II, III), die an Theron (01. U, IH), auf

Chromios (Nem. I und IX) und Xenokrates (Pyth. VI; Isthm. U).

Wertvoll sind die Sc ho lien, deren historiscbe Angaben zum groisen

Teil auf Timaios zurttckgeben *. Von Simonides ist das Epigramm

auf die Geschosse, die nach dem Kriege in dem Athena-Tempel niedergelegt wor-

den: Siroonidea 143 (200) Bergk, PLGr. Ill4
, 494. Auch Pindaroe fuhlte aich er-

leichtert ineidq xov vnlQ xfrpaXde | ate TanaXov Xidxr* naga rtc iiQHf/e* nu/u

&t6(
|
droXfitcrroy 'EXXttdi ox&oy aXXd

|
(ioi det/ua naQ<nxd(itrov

|
xaQTtftdr biavoi

fiiQifjivav.

1) Karl Lehra, Die Pindaracholien , eine philologiache Quellenunterauchung.

Leipzig 1873. Gegen ihn Tycho Mommaen im Progr. des Gymnasiums von Frank-

furt a. M. 1874, S. 19 ff. und Bergk, Jahrbb. f. Pbilol. CXVI1, 37 ff., worauf Lehra

in den Wissenscbaftl. Monatabl. 1878, Nr. 2 antwortete. Die altera Scholien be

ruhen nach Lehrs auf einem verkurzten Auazuge aua einer erkliireuden Arbeit

iiber Pindaroa, die aua einer Paraphrase und einem mit Angaben aua altera, be-

deutenden Kommeutatoren gelehrt und reichlich veraehenen Kommentar bestand

Der Auazug wurde durch Abechreiber und kiirzende Bedaktoren verachlechtert

und durch Zuaatze aua andera Schriften verwirrt und verdorben. Die altera Scho-

lien aind jtinger ala Plutarchoa; die jungera riihren Ton Moschopuloa (zu den

olymp. Od.) und Triklinioa (Anfang d. 14. Jahrh.) her, von denen der eratere der

nuchternere und verat&ndigere iat. Das Mythologiache und Historiach-Antiquarische

in den neuern Scholien atammt weaentlich von Triklinioa her und ist meist aus

den altera mit geringen Anderungen entnommen.
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auf dem von Gelon und aeinen BrUdern nach dem Siege bei Himeni

dem delphischen Gotte geweihten Dreifufse zu erwahnen.

Uber die Historiker, welcbe die Geschichte der sicilischen und ita-

lischen Griecben behandelten, vgl. Bd. I", 366 ff. Von Antiochos
kommen nur zwei Fragmente in Betracbt, was urn so mebr zu be-

dauern iat, als sein Zeitgenosse Herodotos nur gelegentlicb die Er-

eignisse des Westens berUhrt. Beide schrieben wesentlich nacb miind-

licben Erkundigungen. Herodotos zog in Thurioi und auf seinen Reisen

in dem westgriecbischen Kolonialgebiete mancherlei gute Nachrichten

ein. Er beruft sich auf Aussagen von Krotoniaten, Sybariten und Si-

kelioten (V, 44; VII, 153. 165), und auch von Karthagern (VII, 167).

Es bandelt sicb bier namentlicb um folgende Stiicke : I, 163— 167 (die

Phokaier im Westen) ; V , 43—47 (Geschichte des Dorieus)
;

VII,

153 — 156 (Tyrannis von Gela und Gelons Herrschaft in Syrakusai)

VII, 157—167 (Botschaft der Eidgenossen vom Istbmos an Gelon und

Schlacht bei Himera) VI, 22—24 (die Samiex in Sicilien, Zankle,

Anaxilas) VII, 170 (Krieg der Tarantiner mit den Iapygern). Ein-

zelne Notizen finden sicb dann bei Tbukydides, besonders in der

kurzen Ubersicht der &ltern siciliscben Geschichte (Buch VI), fur die

er namentlicb den Antiochos benutzt bat (vgl. Bd. I s
, 366, Anm. 4).

Philistos hatte im zweiten und dritten Buch seiner Sikelika diese

Epoche behandelt, jedocb baben sich von diesen Btichern nur sparliche

Bruehstiicke erhalten l
.

Von den Fragmenten des Ephoros gehort hierher 111 (Schol.

Pind. Pyth. I, 146) Uber die Verbindung zwischen Persien und Kar-

tbago. Zahlreicher sind die Fragmente des Timaios (77— 94), der

die Hauptquelle der sp&tern Uberlieferung war. Vor allera schopfte

aus ibm Diodoros IV—XI in den auf den griechischen Westen beziig-

licben Abschnitten *. Diodors Darstellung des Kartbagerkrieges zeigt,

dafs Timaios die ihm vorliegende Uberlieferung mit rbetorischem Auf-

putz und allerlei Beiwerk erweiterte und verscblechterte. Gleichfalls

aus Timaios stammen die den Westen betreffenden Nachrichten in

Iustins Auszug des Trogus Pompeius s
. Strabon VI hat die hier in

1) Etwas erheblicher sind nur Frgm. 8 und 17, welche den Krieg awischen

Kamarina und Syrakusai und die Behandlung Kamarinas durcb Hippokrates und

Gelon betreflfen.

2) Vgl. Bd. 1«, S. 868, Anm. 5 und 8. 369, Anm. 1. Nur der Bericht uber

Gelons Verhalten gegemiber den Eidgenossen (X, 32) und tiber die peraiscb - kar-

thagische Verbindung (XI, 1) stammt aus Ephoros, obwohl Unger, Philol. XL1

(1882), 132 auch noch andere Stiicke auf diesen Autor zuriickzufUhren sucht.

3) Alexander Enmann, Unters. uber die Quellen des Pompeius Trogus fur
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Betracht kommenden geschichtlichen Angaben hauptsachlich aus Epho-

ros entlehnt, daneben einzelnes aus Timaios und aus Antiocbos l
. Aach

die sehr ungleichwertigen Strategemata aus dieser Epoche der sicili-

schen Geschichte bei Polyainos (I, 27— 29; V, 6; VI, 51) lassen rich

nur zum Teil mit Sicberheit mittel- oder unmittelbar auf Timaios oder

Philiatos zuruckfuhren *

Einzelnes Braucbbare findet sich dann bei Pausanias. Fiir die

Nachrichten iiber die liparischen Inseln (X, 11, 3) citiert er Antiochos,

an einer andern Stelle (V, 23, 6) Philiatos. Seine unmittelbare Quelle

scbeint jedoch Polemon zu sein aus dem zweifellos der Exkura uber

Sardinien (X, 17) stammt.

Das tibrige Quellenmaterial besteht, aufser den wichtigen Angaben

des A ri s to tele s in den Politika und in den Fragmenten der Politeiai,

aus gelegentlichen Notizen, die sich bei den verschiedensten Autoren

zerstreut finden. Uber die Quellen zur Geschichte Gelons im beaondern

hat gehandelt : W. Ricbter, De fontibus ad Gelonis Syracusarum tyranni

historiam pertinentibus eorumque auctoritate, Gottingen 1873, Diss.

Vgl. dazu Ad. Holm, Burs. Jahreeb., Bd. IV (1874/5), S. 92 ff. Uber

die Quellen zur Geschichte des Pythagoras weiter unten S. 760, Anm. 1.

Neuere Litteratur. Grote, Hist. of. Gr. Vol. V, Chap. 43;

deutsche libers 2. Aufl. (Berlin 1882), Bd. Ill, Kap. 43; E. Curtius,

Gr. Gesch. II 6
, 526 ff.; Ad. Holm, Gesch. Siciliens im Altertum I

(Leipzig 1870), 176 ff.; W. Watkiss Lloyd, The History of Sicily to the

Athenian war with elucidations of the Sicilian odes of Pindar. (London

1872) Chap. IV—X; K. O. Mtiller, Die Etrusker, neu bearbeitet von

VV. Deecke (Stuttgart 1877) I, 160 ff.; Otto Meltzer, Gesch. der Kar-

thager, Bd. I (Berlin 1879), 142 ff; Duncker, G Altert. VI 5
,

625 ff; VII 6
, 378 ff; Francois Lenormant, La Grande Grece, Paysages

et histoire, Paris 1881; A. Holm, Griech. Gesch. I (Berlin 1885), 429ff.

II (1889), 89ff ; Edw. A. Freeman, The history of Sicilia from the

die griech. und sic. Geschichte, Dorpat 1880; Geffken, Timaios' Geograpbie, Philol.

Unters. XIII (1892), 71 ff.

1) Bd. I
1
, S. 369; vgl. dazu Geffken a. a. 0. 38 f, der eine unmittelbare Be-

nutzung des Timaios durch Strabon iiberhaupt bestreitet. Vgl. jedoch Strab. VI,

248. 260.

2) Die Untersuchungen von P. Knott, De fide et fontibus, Polyaeni (Leiprig

1883, Diss.) und Schirmer, Uber die Quellen Polyans (Fisenberger Progr., Alten-

burg 1884) sind uberholt worden durch J. Melber, Uber die Quellen und den

Wert der Strategemensammlung Polyans, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. XIV
(1885), 419 ff.

3) Vgl. 8. 61, Anm. 2 und Wilamowitz, Philol. I, 84.
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earlest times, Vol. II, Oxford 1891; Ed. Meyer, Gesch. d. Altert.

II (Stuttgart 1893), § 431 if. 495 ff. Monographieen in den beztiglichen

Anmerkungen.

b.

In der ersten H&lfte des 6. Jahrhunderts begannen die Pboenikier

unter der Leitung Karthagos der weitern Ausdebnung der hellenischen

Kolonisation im westh'chen Mittelmeerbecken mit Energie und Eriblg

Widerstand zu leisten. Die Hellenen batten bereits von einem grofsen

Teile des pboenikischen Kolonialgebietes Besitz ergriflfen. Es war nicht

nur Sicilien bis auf wenige Plfttze verloren gegangen, sondern aucb

TarSis 1 durch die unternehmenden Phokaicr und deren aufblUhende

Pflanzstadt Massalia bedroht *. Das phoenikiscbe Handelsgebiet war

zu ausgedehnt, als dafs es die Tyrier gegen die machtige helleniscbe

Kolonisation h&tten verteidigen konnen. Aufserdem waren die Phoe-

nikier am Ende des 8. und am Anfange des 7. Jahrhunderts durch

fortw&hrende Kfimpfe mit den Assyriern beschaftigt und gel&hrat.

8idon wurde um 672 von Assarhaddon zerstort, Tyros wiederbolt

von Sanherib und Assarhaddon jahrelang belagert. Dann zogen nacb

dera Falle des assyrischen Reiches die Versuche der ilgyptischen Pha-

raonen
,

Syrien als Beuteanteil zu gewinnen , namentlich auch die

Tyrier in Mitleidenschaft. Schliefslich mufsten sich dieselben nach

dreizehnj&hriger Belagerung (585— 573) der babylonischen Oberhoheit

iugen. Zu dieser eigenen Bedrangnis kam noch der Umstand, dafs

durch die Festsetzung der Hellenen einerseits in Kyrene, anderseits

in Unteritalien und Sicilien die beiden Verbindungsstrafsen mit ihren

westlichen Kolonieen und Faktoreien unterbrochen waren *. Letztere

waren also auf sich selbst gestellt, und es fehlte ihnen an Wider-

standskraft. Bei dieser Lage der Dinge entwickelte sich Karthago *,

nachdem es unter den afrikanischen Phoenikierstildten die Fiihrung

erlangt hatte, durch die Begriindung einer Seemacht und eine feste,

zielbewufste Handelspolitik zu einer Grofsmacht. Die Karthager

fafsten die schutzbedurftigen Reste des tyrischen Kolonialgebietes zu-

sammen und begannen ein grofses Reich zu begriinden. Gadir und die

1) Bd. I', 371.

2) Bd. I», 436.

3) Bd. I», 370. 372.

4) Bd. I», 372.
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iibrigen von den Eingeborenen bedrangten Pflanzstadte in Tarsis wur-

den von ihnen in Schutz und Besitz genommen *.

Auf Sicilien konzentrierten sich die Phoeuikier vor dem Andrange

der Hellenen an der Nordwestecke der Insel in den Stadten Solus, Pa-

norama und Motye. Sie hatten hier einen RiickhaJt an den mit ihnen

verbiindeten Elymern, deren feste St&dte Entella, Halikyai, Segesta und

Eryx das Zentrum einer starken und wohlberechneten Position bildeten.

Denn Motye auf dem rechten Flligel sicherte die kiirzeste Verbindung

mit Karthago und diente zugleich zur Bewachung der Einfahrt in das

1) Iustin 44, 5 (Timaios). Vgl. Athen. niQi fjij^av. bei Wescber noliogx 9:

Vitruv. X, 19. Die Ausdehnung der karthagischen Macht bis zum Cabo de la

Nao erfolgte jedoch erst etwa zu Beginn des 4. Jahrhunderta. Zur Zeit tod

Aviens (427 ff.) Quelle, d. b. um 400 (vgl. Bd. I», 8. 435, Anm. 4) war die pboe-

nikische Stadt Malaka noch nicht an die Stelle der von den Kartbagern zerstdrten

xnassaliotischen Pfianzstadt Mainake getreten. Vgl. linger, Philol. Supplbd. IV,

197 ff. 236 und Bd. P f 437, Anm. 1. Die Begriindung der massaliotischen Ko-

lonieen an der Ostkiiste Spaniens, ist gegen Ende des 6. und in das erste Drittel

des 5. Jahrhunderts zu setzen. Vgl. Bd. I
7

, 436. Damit steht auch die viel-

besprochene Angabe des Thukydides I, 13, 6 in der Ubersicht uber die Ent-

wickelung der griochischen Marinen im Einklange: JCa> OolMrpfrfC , lauov rv-

nttt i tny in) Kafiflroov
,

yuvtix<ji ia^voty xrX, 4>n3xafjg re MaaaaXiav o/W£orifc Kag-

Xndovtorz (y(y»v rrtt>ji«r/ot"»Tff „AUe Verbalformen weisen darauf bin, dafs

hier nicbt von einer einzelnen Tbatsache, einem bekannten Seesiege, sondern von

wiederbolten Vorgangen die Rede ist." (Classen a. a. O )
vgl. Iustin 43, 5 (Ti-

maios) : Cartbaginiensium quoque exercitus (das ist nur eine falsche Ubersetzung

von rove rtuv KttQzn<fay(uir ot6Xov()
f
cum bellum captis piscatorum navibus ortum

esset, saepe fuderunt pacemque victis dederunt, cum Ilispanis amicitiam iunxerunt.

Vgl. Strab. IV, 180; Paus. X, 8, 6. Chr. Rose, Jahrb. f. Philol. CXV (1877),

257 betrachtet die Worte MaaaaXiav oixfZurre;, Sonny, De Massiliensium rebus

quaestiones (Dorpat 1887), p. 8 die ganze Stelle als Interpolation Dagegen mit

Recht P. Habel, Wochenschr. f. kL Philol. 1888. Nr. 42, Sp. 12H3, der aber auch

annimmt, dafs die Bemerkung uber die Phokaier an eine falsche Stelle geraten sei.

A. Dederich, Jahrb f. kl. Philol. CXVII (1878), 589 ff. meint, oixfyrtti bedeute

nicbt blofs im engern Sinne „bei der Griindung", sonderu im weitern „bei der

allmkhlichen Kolonisierung des L&ndes". Ad. Bauer, Themistokles (Meraeburg

1881) 32 mochte die chronologische Schwierigkeit durch Anderung von orfxiCorr*;

in oixianvrtf heben. Wie es sich damit auch verhalten mag, jedenfalls setzt Tbu-

kjdides in seiner chronologischen Ubersicht die siegreichen Seekampfe der Ma*sa-

lioten gegen die Karthager in die Zeit des Polykrates und Kambyses. Dieae Zeit-

bestimmung und das ivixurv verbietet die Annahme (U. Kohler, Comment in hon.

Tbeod. Momms, Berlin 1877, 8. 373; Ed. Meyer, Gesch d. Altert. II, § 438

Anm.), dafs die Angabe des Thuk. nur auf Hdt. I. 163 ff. beruht und sich auf

„den kadmeischen Sieg" der Phokaier bezieht. Das oixftovre< ist dadurch zu er-

kliiren, dafs Tbuk. dor Uberlieforung folgte, der gemafs die Phokaier, die ihre von

Harpagos bedrangte Stadt verliefsen, zum Teil sich in Masaalia niederliefsen oder

gar erst dainnls Masaalia begrundeten. Vgl. weiter unten S. 753, Anm. 5.
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westliche Mittelroeerbecken. Solus und Panormos auf dem linken Flugel

deckten die Verbindung zwischen Sicilien und Sardinien Auch diese

sicilischen Phoenikierstfidte stellten sich unter den Schutz von Karthago

Sie scheinen zun&chst nur ein Bundnis auf gleichem Fufse geschlossen

zu haben, das allmahlich in ein Abhangigkeitsverhaitnis iiberging *.

Um 580 landete eine Schar dorischer A us wanderer aus Kni-
dos und Rhodos unter Fiihrung des Knidiers Pentathlos beim

Vorgebirge Lilybaion, una dort eine Kolonie zu begriinden, wodurch

die Verbindung zwischen Motye und Karthago unterbrochen worden

ware. Es fuhrten danials gerade die Selinuntier mit den Segestaiern

Krieg. Die Kolonisten traten auf die Seite ihrer Stammesgenossen,

wahrend die Pboenikier den Elymern Beistand leisteten. In einer Schlacht

wurden die Hellenen geschlagen, Pentathlos fiel, und die Kolonisten

mufsten Sicilien verlassen. Sie wahlten sich drei andere Fiihrer und

setzten sich auf den aiolischen Inseln fest ». Als Mittelpunkt ihres Ge-

meinwesens begriindeten sie auf der grfcfsten Insel die Stadt Li par a.

Dort siedelten sie sich zusamnaen an und speisten gemeinsam in Sys-

sitien. Nach den andern drei Inseln: Hiera, Strongyle und Didyme,

fuhren sie nur zur Landbestellung heriiber 4
. Der Grund und Boden

war Gemeindeeigentum und wurde von einem dazu bestimmten Teile der

Burger bewirtschaftet, wahrend die iibrigen Seewacht gegen die etrus-

kischen Piraten hielten. Spftterhin teilten die Liparaier den Grund

-

besitz auf Lipara selbst auf. Dann geschah dasselbe auch auf den

andern Inseln, aber alle zwanzig Jahre erfolgte eine neue Landauf-

1) Thuk. VI, 2, 6: intid jJ di ol "EXXriree noXXol xajti it.'Xaaoav intainXeov, ix-

Amo'vrffc to nXetut Morvi}*' *al loXoerra xai HthoQfiOf iyyvi xvv 'EX vpat* {woutij-

oayjtc dve'fiovto, (vpfAaxia re niavroi tjj Jtav *EXvfAtoy xai ort 4yrtv»gy iXaxiarw

nXovv Kawiduir 2*eXiaS cri«>«*. liber die Wichtigkeit und Starke dieaer Position

vgl. Meltzer a. a 0. I, 157.

2) Meltzer a. a. O. I, 156.

3) Antiochoa 2, Muller I, 182 (Paua. X, 11, 3), tiberarbeitet durch Timaios

bei Diod V, 9-10. Vgl. dazu Meltzer, Gesch. d. Karth I, 484, 63; Geffken,

Timaioa' Geograpbie, Philol. Untera. XIII, 64; Ettore Pais, Storia d'ltalia, Parte

I. Storia della Sicilia, Vol. I, 298 f.

4) Antiochos a. a. 0. Nach Antiochoa: Thuk. Ill, 88. Syaaitien: Diod. V,

9, 4 (Timaioa). Uber die Lage der Stadt: Holm, Geacb. Sic. I, 144. Die Be-

volkerung trieb Ackerbau, Weinbau und Schifiahrt und zog auch Geirinn ana dem
Verkauf dea in Menge vorhandenen Alanna und Scbwefels. Anf die Haupter-

werbaqaellen und den Hauptkultna weisen die Mtinzen mit Hepbaistos , dem
Bakchoakopf, dem Schiffavorderteil und Delphin bin. Vgl. Mionnet I, 344 ff.

;

Catal. of the Greek coina in the Brit. Mua. Sicily 257 ff.; Head, Hist numorum.

p. 167. Uber Alterttimer von Lipara vgl. auch A. S. Murray, Journal of hell,

atud. VII (1886), 51 aqq.
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teilung und Veriosung der Landlose Die bestandige Bedrohung durch

die Etrusker zwang die Liparier sich enge zusammenzuschliefsen and

ein Gemeinwesen zu bilden , in dem , wie in Sparta , der Einzelne

dure ha us nur als Glied des Ganzen lebte. Mit ihrer kleinen, treff lichen

Flotte lieferten sie den Etruskern eine Reihe gliicklicher Seetreffen, so

dafs sie vom Zebnten der Beute ansehnliche Weibgescbenke nach

Delphi stittcn konnten *.

Um dieselbe Zeit, als die Pboenikier und Elymer die Festsetzung

der knidischen und rbodiscben Kolonisten am Vorgebirge Lilybaion

vereitelten, begriindete aber die rbodiscb-kretische Pflanzstadt Gela die

rasch aufbliihende Kolonie Akragas 3
, wodurch auch die Mitte der

SudkUste Sicilians dem hellenischen Kolonialgebiete einverleibt und die

Verbindung zwischen diesem und der vorgeschobenen Pflanzstadt Se-

linus hergestellt wurde. Vielleicht veranlalste die neue Ausdebnung

des hellenischen Kolonialgebietes das unmittelbare Eingreifen der Kar-

thager. Ein karthagisches Heer unter Malchus landete in Sicilien

und fuhrte dort gegen die Mitte des 6. Jahrhunderts einen langen,

gliicklichen Krieg. Anscheinend hangt die Stellung- des Tyrannen Pha-

laris von Akragas und seine Wahl zum aufserordentlichen Feldherrn

der Himeraier mit diesem Kriege zusaramen *.

Malchus setzte von Sicilien nach Sardinien uber, aber es dauerte

1} Diod. V, 9 (Timaioe). Vgl. dazu Th. Reinach, Le collectivisme des Grecs

de Lipara, Revue des Etudes grecques III (1890), 86 ff. Ubrigens trieben auch

die Liparaier Seerauberei und verteilten das geraubte Gut von Gemeinde wegen

Liv. V, 28.

2) Diod. XI, 9, 4-5; Paus. X, 11, 3; 16, 4; vgl. Plut. Camillus 8.

3) Bd. P, 418.

4) Phalaris: Bd. P, 422. Die Karthager hatten diu feliciter unter Malchus

(Mazeus) in Sicilien gekampft und Siciliae partem domuerant: Iustin XVIII, 7,

1-2. 7. Vgl. dazu Meltzer, Gesch. d. Karth. I, 159 ff. Was die Zeit betrifft so

bemerkt Ed. Meyer, Gesch d. Alter! II, § 432: „Zu An fang des 6. Jahr-

hunderts hat der karthagische Fcldherr Malchus mit Erfolg auf Sicilien ge-

kiimpft, u. s. w." Malchus ging dann nach Sardinien, erlitt dort eine Niederlage.

wurde mit dem Reste seines Heeres verbannt, erzwang aber seine Ruckkehr und

eroberte Karthago. Die regierende Partei erholte sich indessen von dem Schlage.

„bald darauf wurde Malchus des Strebens nach koniglicher Gewalt angeklagt und

hingerichtet (um 550 v. Chr.)." Ed. Meyer a a. 0., § 433. 1st letztere Datierung

richtig, so kann Malchus schwerlich bereits ein halbes Jahrhundert vorber als

Heerfuhrer in Sicilien gekampft haben, zumal er bereits einen Krieg gegen die

Libyer gefuhrt haben soil. Nach Iustin XVIII, 7, 18 und XIX, 1, 1 ff. folgte auf

Malchus im Feldherrenamte Mago, dann dessen Sohne Hasdrubal und Hamilkar

Letzterer fiel im Jahre 480. Demnach wird die Strategie des Malchus etwa zwi-

schen 570 und 540 anzusetzen sein.
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Jahrzehnte bis es den Karthagern gelang, dort den Widerstand der

Eingeborenen zu brechen. Der Feldzug des Malchus endigte mit einer

schweren Niederlage, in welcher der grofsere Teil seines Heeres ver-

nicbtet wurde l
. Die Karthager verurteilten darauf ihn und den Rest

des Heeres zur Verbannung. Malchus erhob dagegen Vorstellungen;

als dieselben nicbts fruchteten, scbiffte er sich mit dem Heere nach

Karthago ein. Die Stadt wurde von ihm belagert und erobert Er soil

sich mit der Hinrichtung von zehn Ratsherren begnligt und die Ver-

iassung nicht ge&ndert baben. Nach kurzer Zeit bekamen indessen seine

Gegner die Oberhand. Malchus wurde wegen Strebens nach der Konigs-

herrschaft verurteilt und hingerichtet.

Wahrend der Versuch der Karthager, in Sardinien festern Fufs zu

fassen, zunachst acheiterte, begriindeten die Phokaier um 560 auf der

Nachbarinsel Korsika, mitten im ctruskisch-karthagischen Handel&gebiet,

die Kolonie Alalia *. Als dann die lonier von Harpagos, dem Feld-

herrn des Kyros, bedrangt wurden, machte ihnen Bias von Priene den

Vorschlag, insgesamt nach Sardinien auszuwandern und dort gemein*

sam einen grofsen Staat zu begriinden s
. Der gewaltige Plan kam nicht

zur Ausfiihrung, aber die Phokaier verliefsen, als sie ihre Stadt nicht

mehr zu halten vermochten, um 540 4 zum grofsten Teil ihre Heimat

und fuhren unter FUhrnng des Kreontiades nach dem Westen. Viele

von ihnen wandten sich nach Massalia, die tibrigen liefsen aich in

Alalia nieder, wo sie mit den altera Ansiedlern zusararaen wohnten und

funf Jahre hindurch in grofstem Umfange Seeraub trieben 6
. Am

1) Niederlage des Malchus und deren Folgen: Iustin XVIII, 7, Iff. Vgl.

noch iiber die Kampfe der Karthager auf Sardiuieu: Iustiu XIX, 1, 2ff. ; Diod.

IV, 29; V, 15; Paus. X, 17, 5; Ps. Aristot. Mir. ausc. 100, p. 838b (durchweg

nach Timaios).

2) Hdt. I, 165. Alalia begriindet 20 Jahre vor der Belagerung Phokaias durch

Harpagos, d. h. etwa um 560. Vgl. S. 459 Anm. und S. 505.

3) S. 506, Anm. 3.

4) Vgl. S. 459 Anm. und S. 505.

5} Es liegen iiber diese Ereignisse zwei von einander unabhangige Uber-

lieferungen vor: Hdt. I, 165-167 und Antiochos 9, Miiller I, 183 (Strab. VI, 252).

Herodotos sagt nicbts davon, dafs sich ein Teil der Phokaier nach Massalia ge*

wandt hiitte, dagegen heifst es in dem Excerpt des Antiochos: <ta»x<ua> dkovoqs

i'qp* 'AQnnyuv rov Kvqov OTQairjyuii, rot'f dvruut'vavf tfifkivTtti ei( ni oxdqn nuvut-

xfovf nXtioai nQwxov eis KvQyoy xai MnoaaXluv petri K(>eot Tn''(foV dnoxQnvo&ivrus

dk zqy 'EXetty xtiom. Vgl. dazu Timagenes, Frgm. 7 bei Miiller III, 322 (Ammian.

Marcell. XV, 9) und Hygin. b. Gell. X, 16, 4. Die durch Antiochos erhalteue

Nachricht iiber die Ansiedelung eiues Teiles der Phokaier in Massalia erklart zu-

gleich, wie sich die Ubcrlieferuog eotwickeln konnte, dafs Massalia damals iiber-

Bnaolt. Oriechiscbe Oeschichto. II. t. Aufl. 48
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nieisten hatten darunter die Etrusker zu leiden, die bei dem waehsen-

den Gegensatze zu den Hellenen in nahere Beziehungen zu den Kar-

thagern getreten waren. Es entwickelte sich ein reger etruskisch-

karthagischcr Handelsverkehr 1
, der durch die Phokaier schwer ge~

schadigt worden sein mufs.

Das gemeinsame Interesse gegeniiber den Hellenen veranlafste die

Karthager und Etrusker, sich enger zusammenzuschliefsen. Es bestau-

den zwischen ihnen alte Vertrage iiber die Einfuhr, iiber die gericbt-

liche Behandlung der aus geschaftlichen Kontrakten erwaehsenden

Streitigkeiten und iiber ein Waffenbundnis ».

haupt erst begrihidet worden ware. Vgl. Isokr. Archid. 84; Aristoienos 23,

Miiller II, 279; Paus. X, 8, 6; vgl. Meltzer, Gesch. d. Karth. I, 485, 54

1) Haupthandelsplatz war die siidlichste Kustenstadt Caere, die tod den

Griechen mit den phoenikischen Naraeu \4yvXXu
,
"A%oXXa („die Runde" vgl. Ob-

hausen, Rhein. Mus. VIII, 333) bezeichnet wurde. Hdt. I, 167; Strab. V, 2£>.

226 (Agylla in gutem Rufe bei den Griechen, weil die Stadt keinen Seeraub trieb :

Diod. XV, 14; Dion. Hal. I, 20; III, 58 u. s. w. Ein Hafenort Agyilas hiefe n&ch

einer punischen Handelsniederlassung Punicum. Vgl. Meltzer, Gesch. d Karth.

I, 171. Die Zuriickdrangung der Griechen tritt auch in der damaligen Steigerung

der karthagisch-phoenikischen Einfuhr hervor. In den aus dieser Zert

stammenden Graberu von Volci, Caere und Praeneste fanden sich zahlreicbe kas

thagischc und nur wenige griechische Gegenst&nde. Vgl. W. Helbig,. Das bo-

merische Epos2
, S. 30.

2) Hdt. Ii 166: 2>p«r«t'o»r«» tuv in' avrovt xotv<£ Xnyto /pijoa^ufyuj Ti^cr>ct

xat KaQ/r^cttoi xrX, Aristot. Pol. Ill, 9, p. 12<S0a, v. 38: tiei yog otVc<\ mtt-

(it'xai rtegi ruiv tioccyu>y(utav xal Oi:/jpoXtt negl rov fit) eidixrfr *ai ypaqat nfoi

ovfiftttz(a<. Die Vertrage sind unzweifelhaft sehr alt. Vgl. Meltzer, Gesch. d

Karth. I, 171. Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 437, S. 708 bemerkt mit Becht,

dafs die karthagisch-ctruskiachen Vertrage ungefahr dieselben Bestimmungen ent-

halten haben werdeu, wie der zu Ende des 6. Jahrhunderts zwischen Karthago und

Rom abgeschlossene Vertrag. Polyb. Ill, 22. Nach diesem Vertrage wurde den

Romern und ihreu Bundesgeuossen in Libyen, d. h. in den karthagtscben Be-

sitzuogen ostlich vom Eingange des Golfes von Karthago , und in Sardinian

der Abschlufs von Geschiiften nur inl xr,gvxt % ygauftatti (unter Vermitte-

lung eines vom Staate anerkanntcn Notars) gestattet, dann ubernahm ater

der karthagische Staat die Garantie, so dafs der fremde Anspruch klagbar wurde

Die afrikanischc Kuste westlich vom
, ?
schonen Vorgcbirge" (Cap Farina, Ras Sidi

Ali el Mokki; vgl. Meltzer, Comment. Fleckeisenianae 1890, p. 259 sqq) wurde den

Romern und ihreu Bundesgenossen gesperrt. Sie durften dort nur anlaufen, wenn

sie dureh Sturm odor feindlicbe Verfolgung dazu gezwungen wurden, dann aber

lediglich kaufen, was sie fur ihr Schiff brauchten. Binnen funf Tagvu mufstcn ue

den Hafen wieder verlassen. In den sicilischen Besitzungen der Karthager durften

sie dagegvn ganr frei verkehren, weil letztere offeubar den griechischen Stidten

wirksame Konkurrenz zu machen wunschten. — Fremde, also namentlicb grit-

chische Hiindler aus Studten, die mit den Karthagern keine Handelsvertrage harteo.
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Die Verbiindeten konnten die Bildung eines seemachtigen helle-

nischen Staates in ihrem Machtbereiche nicht dulden und beschlossen

die Phokaier zu vertreiben. Sie bracbten zu gleicben Teilen eine

Flotte von 120 Kriegsschiffen zusammen, denen die Pbokaier nur 60

entgegenstellen konnten. Im sardonischen Meere kam es (um 535) zu

einer furcbtbaren Seescblacbt, in der die Phokaier einen „ kadmeiscben

Sieg" errangen. Vierzig von ihren Scbiffen waren namlicb vernichtet,

die iibrigen kampfunfahig gemacbt. Von der Bemannung der ver-

lorenen Schiffe fiel ein grofBer Teil in die Hande der Feinde. Die

Caeriten steinigten ibre Gefangenen, fragten dann aber infolge von

schlixnmen Zeicben wegen der Suhnung dieser That den delpbischen

Qott an. Auf Geheifs desselben bracbten sie fbrtan den Geateinigten

Totenopfer dar und feierten ihnen zu Ehren Wettepiele.

Mit dem Uberreste ihrer Flotte fubren die Phokaier vom Kampf-

platze nach Alalia zuriick, brachten ihre Famttien und HabHeligkeiten

an fiord und sucbten zunachst in Rhegion Zuflucht. Aber bald gingen

sie wieder in See und setzten sich in den Besitz einer Stadt des Oinotrer-

landes, welcbo sie unter dem Namen Hyele kolonisierten l
. Die Stadt

lag auf einem Hiigel an einem Kustenfluase (Castellamare della Bruca

am Alento), dessen enges Thai nur wenig Ackerboden gewahrte. Sie

hatte indessen einen guten Ankerplatz, und die Biirgerschaft erlangte

durch Fischfang und Seehandel einige Woblbabenheit Dem Handels-

verkehr Hyeles kam es wesentlicb zustatten, dafs Massalia mit der

Scbwesterstadt enge Beziebungen unterhielt *.

Die Schlacht bei Alalia und die Verdr&ngung der Phokaier von

waren natiirlich groisern Beschrankungen unterworfen. Namentlich war ihnen

nicht blofs Spanien, aondern auch Sardinien verschlossen. Eratosthenes bei Strab.

XVII, 802: Ka(*xiidor(ovs <fe xaTunovxow «* rif rvSv ftVwf eis Zagdcu nttQttnXevotuv

r
t
inl nnXas. Strab. Ill, 17G. Vgl. Meltzer, Gesch. d. Karth. I, 152 ff. 180 ff. und

487 (Litteratur tiber die Streitfrage inbezug auf die Zeit des Vertrags).

1) Hdt. I, 167. Antiochos Figin. 9 (Strab. VI, 252); Ps. Skymn. 250. Xe-

nophanes hatte die Begrtindung Eleas in 2000 Hexametern besungen. Laert. Diog.

IX, 20.

2) Strab. VI, 252: vvayxttSovxat did iqy Ximgotnia yr,g ret noXXd &aXar-

tovQyti* xal r«e*/f/«> awy/«no<r*oi. Vgl. Forbiger in Paulys Realencykl. VI,

2428; F. Munter, Velia in Lucanien, Altona 1818: de Lnynes, Ann. d. Inst. arch.

I (1829), 381 ff.; W. Schleunig, Velia in Lucanien, Jahrb. d. arch. Inst. VI (1889),

169—194. Hyele pragte wie Massalia nach phokaeischem FuTs, welcher sich von

bier aus in Poseidania und in den campanischen Stadten einbiirgerte. Vgl.

Mommsen, Rom. Miinzw. 113; Catal. of the Greek coins in the Brit. Mus. Italy

304sqq.; Head, Hist, numorum, p. LVI, 7, 74. Weitere Nachweisc Uber Miinzen

in Friedlanders Repertorium zur antiken Numismatik, S. 84. Uber die Beziebungen

zwischen Massalia und Hyele vgl. Ettore Pais, Atakta (Pisa 1891), p. 43.

48*
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Koraika bedeutete einen starken Riickschlag gegen die unaufbalt-

samen Fortscbritte der helleniscben Koloni sation. Korsika
geriet id die Hande der Etrusker l

,
Sardinien, wo die Kartbager

allmahlich in den Besitz des Kiistenlandes kamen , wurde den belle-

nischen Kaufleuten verschlossen und im ganzen Machtbereicbe der Kar-

tbager der helleniscbe Handel mindestens beengenden Scbranken unter-

worfen *. Docb hielten die Liparaier den etruskiscben Angritfen

wacker stand 9
, und die Massalioten bebaupteten sich nicht nor

siegreich im Kriege mit den Kartbagern, sondern begannen auch als-

bald sicb an der Ostkiiste Spaniens festzusetzen *.

W'ie in Sicilien und Korsika, so gelang es den Kartbagern aucb

an der atrikaniscben Kiiste, die Anlegung einer neuen helleniscben Ko-

lonie zu vereitebi. Als um 516 Konig Anaxandridas von Sparta starb

und die Lakedaimonier dessen altesteu , von der zweiten Frau ge-

borenen Sohn Kleomenes zura Konige erhoben, konnte dessen wenig

jiingerer Stiefbruder Dorieus die Zuriicksetzung nicbt ertragen und

bescblofs Sparta zu verlassen 6
. Auf sein Ansucben gestattete ibm das

Volk, eine Anzahl Spartiaten zur Begriindung einer Kolonie mitzu-

nebmen. Aufserdem beteiligten sicb wobl an dem Unternehmen zabl-

reicbe Auswanderer aus der ganzen Peloponnesos. Dorieus unterUefs

die ubliche Beiragung des delphiscben Orakels uber das Land, wobin

er die Kolonisten fiibren sollte. £r fafste wobl aut den Rat von Tbe-

raiern, die ibm auch als Fiibrer dienten, die Kiiste von Tripoli* ins

Auge. Dort landete er mit seiner Scbar bei dem kleinen Kiistenflusse

Kinyps, dem beutigen Wadi Ka'am oder Cinifo, etwa 2} geograpbiscbe

Meilen siidostlich von Grofsleptis. Dieser Landstricb gait als der trucht-

1) Diod. V, 13, 3; XI, 88, 5 (Timaios) ; Hesych. v. Kw^mtai. Vgl. Muller-

Deecke, Die Etrusker I, 173 ff.

2) Vgl. S. 754, Anm. 2.

3) Vgl. S. 752, Anm. 2.

4) Vgl. S. 750, Anm. 1.

5) Geschichte des Dorieas bei Hdt. V, 42—47; Pans. Ill, 3, 9—10 (naeh

Hdt.): 16, 4; Diod. IV, 23 (Timaios). — Was die Chronologie betrifft , so

wanderte Dorieus gleich nach der Thronbesteigung des Kleomenes aus. Kleomenes
war bereits Konig, als Maiandrios von Samoa um 515 nach Sparta kam. Vgl.

S. 513, Anm. 3. Er kann aber nicht lange Tor 515 Konig geworden sein, denn
Dorieus wurde im dritten Jahre nach der Anlegung der Kolonie am Kinyps ver-

trieben, ging nach der Peloponnesos zuriick und fuhr mit dense1ben Schiffen nach
Italien. wo er nm die Z^it der Zerstdrung Ton Sybaris, d. h. um 511 ankam
Fernet sagt Hdt. V, 4> : am ytiq nva noXXoy /povor *p£« 6 kltouirm , er kann
also schwerlich langtr aU dreifsig Jahre regiert haben. Kleomenes starb aber
um 488. Vgl. S. 575.
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barste von ganz Libyen, er hatte vorztigliches Ackerland, Wald und

Quellen, auch fehlte es nicht an Regen Der Ort konnte ferner eine

erhebliche merkantile Bedeutung gewinnen, denn es flihrte von dieser

Gegend eine grofse, natiirliche Strafse in das Innere Afrikas. Oflfenbar

waren die Fiihrer des Dorieus infolge der Beziehungen zwiscben Thera

und Kyrene mit der afrikaniscben Kiiste wohl bekannt. Man scheint

an die Kolonie grofse Erwartungen gekniipft und gehoffit zu baben,

das ganze Kiistengebiet bis zum Triton- See zu gewinnen und die Grund-

lage zu einera grofsen Kolonialreiche zu legen 2
. Die Kartbager be-

schlossen, die neue Ansiedelung im Keime zu unterdriicken. Scbon

im dritten Jahre wurden von ihnen im Verein mit den benachbarten

Nomaden-Stammen die Kolonisten vertrieben. In der Nahe der gric-

chischen Kolonie entstand die karthagiscbe Pflanzstadt Grolsleptis. Ver-

mutlich veranlafste der Kolonisationsversuch des Dorieus die Karthager,

den kyrenaeiscben Griechen gegeniiber die sogenannten „Philaenen-

Altare " an dem sudlichsten Punkte der grofsen Syrte (bei dem heutigen

Orte Muktar) aJs Grenze ihres Macbtbereiches festzustellen s
.

Dorieus kehrte zun&chst nach der Peloponnesos zuriick, ohne

jedocb seine Kolonisationsplane aulzugeben. Auf den Rat des Anti-

chares, eines spruchkundigen Boioters aus Eleon, der Heiraat des Sebers

Bakis, und unter Zustimraung des delphischen Gottes segelte er um
511 nach Sicilien und begrundete am Eryx die Kolonie Herakleia; sie

lag im Gebiete der Elymer und im Machtbereiche der Karthager. Da-

her griffen alsbald die Phoenikier und Segestaier gemeinsara die An-

siedler an und brachten ihnen eine vernichtende Niederlage bei. Dorieus

selbst fiel und mit ihm der Kern seiner Schar. Die Uberreste der

Kolonisten fiihrte Euryleon nach der SUdkuste der Insel und nahm die

selinuntische Pflanzstadt Herakleia Minoa, das ehemalige phoenikische

1) Hdt. IV, 175. 198; Skylax Peripl. 109; Strab. XVII, 835. Bcschreibung

der jetzt wiisten Gegend bei M. Beeschey, Proceedings of the expedition to explore

the Nord Coast from Tripolis (1821')
,
62sqq.; H. Barth, Wanderung durch das

afrikanische Gestade (1849) I, 317 fl. 363ff.

2) Vgl. Hdt IV, 179. - Meltzer, Gesch. der Karth. I, 183.

3) Als Grenzmarke war ein Steinhaufen errichtet. Aus der kartbagischen Be-

nennung ist wohl durch Umsetzung in ein ahnlich klingendes Wort ihrer Sprache

von den Hellenen <PiXa(vov jiatftoi (spater erst &tXa(yu>v /Jwuo/) gemacht worden.

Ps. Skylax Peripl. 109; Polyb. Ill, 39, 2; vgl. X, 40, 7; Eratosthenes bei Strab.

II, 123; vgl. Strab. Ill, 171; XVII, 836. Niiherea in der eingehenden Bebandlung

des Gegenstandes bei Meltzer, Gesch. d. Karth. I, 184 ff. Griechische Fabel iiber

die Errichtuug der pto{to( und die Feststellung der Grenze namentlich bei Sallust

Jug. 79. Vgl. H Middendorf, Uber die Philiinensage, Munstcr Progr. 1853.
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Kus Melqart (Maqara), in Besitz K Dann unterstiitzte er die Selinuntier

bei der Befreiung von ihrem Tyrannen Peithagoras, aber nur, urn sich

Belbst zum Herrn der Stadt zu machen. Nach kurzer Zeit wurde er

jedoch bei einem Volksaufstande erschlagen *.

W&hrend so die Karthager im Bunde mit der einheimischen Be-

volkerung, hier mit den Etruskern und Elymern, dort mit den Libyern,

eine weitere Ausbreitung der helleniscben Kolonisation verhinderten,

schwachten die griechischen Pflanzst&dte selbst ihre Krafte in K&mpfen

untereinander. Die Kamarinaier sagten sich von ihrer Mutterstadt

Syrakusai los. Es kam infolge dessen um 550 (01. 57) zu einem

grofsern K r i e g e. Sowohl die Syrakusaner, wie die Kamarinaier zogen

Hilfstruppcn von Verbiindeten heran. Letztere wurden namentlich von

Sikelern unterstutzt. Auch die Geloer waren mit ibnen verbtindet, sie

blieben aber neutral, weil sie sich nicht an einem Kampfe gegen Syra-

kusai beteiligen wollten. Der Rrieg endigte da mit, dafs Kamarina

zerstort und das Gebiet der Stadt von den Syrakusanern eingezogen

wurde s
.

Ahnliche Kampfe fanden in Unteritalien statt. Die Metapon-
tiner verbanden sich um 530 mit den Sybariten und Krotoniatcn
gegen die Siriten, deren aufserst truchtbares Gebiet einen Teil der

metapontinischen Ebene bildete und von den Metapontinern als ein

ihnen zukommender Besitz beansprucht wurden. Den Sybariten war

Siris unbequem, weil die Stadt vermoge der engen Verbindung mit

Pyxus ihrem Uberlandhandel Konkurrenz machte und zugleich ihre

Landverbindung nach Norden hin abschnitt *. Lokroi stand im Gegen-

1) Hdt. V, 46; Diod. IV, 23. Das Hcrakleia, zu dessen BegTunduug Dorieus

urspriinglich ausfuhr, ist nicht mit Herakleia Minoa zu vcrwecbseln. Nicht nur

bei Diod. a. a. O. (Timaios) ist von der Anlage eiuer Rolonie am Eryx die Rede,

soudern auch bei Hdt. V, 43, 2, wo die'f/p«*Af'q is i* Zixelin (Stein) identisch

ist mit der "EprjriVi; die Dorieus zu gewinnen trachtet. Hdt. V, 48, 9. Auch

das Grabmal des Krotoniaten Philippos, der in der Schlacht fiel. lag im Gebiet

von Segesta.

2) Hdt. V, 46. Auf die I'nruhen beim Sturze des Tyrannen bezieht sich das

in\ uyi.ua to( iXtytiov ijHytyqauuirov bei (Plut.). Apopbth. Lak. 'Ao^yti g 2, p. 218a.

3) Von diesem Kriege hatte Philistos am Anfange des zweiten Baches erzahlt.

Frgm. 8, Miiller I, 186 (Dionys. Hal. Ep. ad Pomp, de Hist. 5). 2'rp«jrop<»»o« it

7taQakaflortfi, Mtyitnfic xa\ *Erraiorf, Kauapirait* it JUxfloc; xtti io»c allovf OVfJ-

Mff/oi c nXr
t p Ftiwor n&p mm r$c xtk. Ettore Pais, Atakta (Pisa 1891) bringt be-

achtenswerte Griinde dafiir bei, dafs xai 'Frvaiovc aas xai Kaautvaiovt verschrieben

Er vermutet ferner Uott\ fur Mtyuntii. Zerstorung von Kamarina: Thuk.
VI. > Datierung nach Schol. Pindar 01. V, 16; vgl. Scbubring, Kamarina Philol.

32, 490 ff.

4) Uber diese Verhiiltuisse : Bd. I
s
, 412.
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• •

satze zu Kroton den Siriten bei. Uber den Verlauf des Krieges ist

nichts weiter bekannt, als dafs S i r i a von den Verbiindeten erobert und

z eratort wurde l
.

Bald nach der Einnahme von Siris wandten sich die Kroto-
niaten gegen die Lokrer. Am Flusse Sagra etwas westlich

von Kaulonia kam es zu einer grofsen Scblacht, in welcher die Lokrer

im Verein mit den Rheginern den an Zahl weit Uberlegenen Krotoniaten

eine schwere Niederlage beibracbten. Man glaubte in Lokroi den Uber-

raschenden Sieg gottlicher Hilfe, namentlich dem Eingreifen der Dios-

kuren zu verdanken, die auf ihren weifsen Rossen im Kampfgewiihle

selbst erschienen waren 2
. Der Versuch der Krotoniaten, ibr Qebiet

bis zur sicilischen Meerenge auszudehnen, war damit gescbeitert.

e.

Die Krotoniaten sollen nacb der Schlacht sich nicht mebr wie

iriiher in den Waffen geiibt haben, 6ondern in Uppigkeit versunken

1) Die einzige Quelle iiber den Krieg ist Iustin XX, 2 (vgl. Schol. Lykophr.

984 ff.) nach Timaios (Alex. Enmann a. a. 0. 163). Iuatin aagt: Cum primum

urbem Sirim cepissent etc. Dafs die Stadt verstort wurde, ergiebt Bich aus der

Erzahlung Hdts. VIII, 62, dafs Themistokles dem Eurybiades gedroht hatte: ti di

tuvtu fAtj notqope, faeis piv oi( I/o/ier ctVnAcr/JoVr** tots oixixaq xofAievpe&a 4(

liQty tip iv 'ItaXip, nntQ ipBxiQi} rs iari 4x naXaiov in, xai r« Xoyio Xiyu vn

iiftiwv avtr\» ditir xrio&qyat, Aufserdem fUhrten die Thuriner und Tarantiner um
440 ntgl tjjj liqlirfoq Krieg und beendigten denselben durch einen Vertrag, auf

Grand dessen sic gemeinsam an der Miindung des Siris eine Kolonie begriindeten.

Antiochos bei Strab. 264; Diod. XII, 36. Endlich gehoren die seltenen Silber-

munzen von Siris durchweg der zweiten Halfte des 6. Jahrhunderts an. Vgl.

J. Beloch, Siris, Hermes XXIX (1894), G09. Daraus folgt zugleicb, dafs der

Krieg nach 560 anzusetzen ist. Bei Hdt. VI, 127 erscheint unter den Freiern der

Agariste der Sirite Damasos. Man dachte sich also Siris als eine um 572 noch

blfihende Stadt. Vgl. Bd. P, 611, Anm. 4 und 666, Anm. 3. Anderseits ist der

Krieg vor der Zerstorung von Sybaris, d. h. vor 511 anzusetzen. Iuatin erzahlt

inn vor der Ankunft des Pythagoras in Kroton, d. h. vor 529/8.

2) Iustin XX, 2—3 und Diod. VIII, 32 nach Timaios. In Einzelheiten ab-

weichend Strab. VI, 261. 262. Vgl. noch iiber die Epiphanie der Dioskuren, an

welche die Spartauer, die bei ihnen erachienenen Abgesandten der Lokrer, unter

Ablehnung einer Sendung von Hilfstruppen, verwiesen haben sollen: Cic. de nat.

deor. II, 2, 6; III, 5, 13; Suid. s. v. 'jXti&ioteQa uor ini £tiyQ« (Leutsch und

Schneidewin, Paroem. Gr. I, 36, 17). Vgl. dazu A. Mommsen, Philol. XI, 706 ff.
;

Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. HI, 355 ff. Auch Aias, des Oileus Sohn, der Stamm-

heros der ostlichen Lokrer, soil an dem Kampfe teilgenommen haben. Paus. Ill,

19, 12. Vgl. Bd. I*, 404 Anm. An die Schlacht, die einen tiefen Eindruck ge-

macht haben rnuJs, knupften sich noch mancherlei andere Sagen. Am Schlachttage

selbat soil bereita die Kunde davon in Griecbenland sich verbreitet babeu. Iustin,

Strab. und Suid. a. a. 0.; Plut. Aemil. 25. Vgl. aufserdem Suid. s. v. *oQf*/ay.
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uein, bis Pythagoras seine Wirksamkeit begonnen hatte. Uber dieseo

merkwttrdigen Mann ist wenig Sicheres uberliefert Scbon zar Zeit des

Aristoteles und Aristoxenos waren eine Menge Fabeln uber seine Lebens-

gescbicbte und seine Lehre im Umlauf. Die Alexandriner stellten die

ihnen vorliegenden heterogenen Nachrichten zusammen, und unter Be-

nutzung dieses Materials wurde endlich im Zeitalter des Neuplatonismus

und Neupythagoreismus die Pythagorasfabel durcb willkurliche Er-

findungen erweitert und romanhaft ausgebildet ».

1) Uber die Quellen vgl. Erwin Rohde, Rbein. Mas. XXVI (1871), 5M£;
Zeller, Philos. d. Griecb. I

4
, 254 ff. (I4, 279 ff.); Ber. d. BerL Akad. 1889 II, 985 ff.;

Th. Gomperz, Gr. Denker (Leipzig 1893) 81 ff. Die altera guten Nachricbten be-

steben im wesentlichen aus einigen Fragmenten des Xenophaoes nod Herakleitoa,

ferner aus gelegentlichen Bernerkungen Herodota and Platons. Wertvoll sind dann

die Zeognisse des Aristoteles, der sich mit der pythagoreischen Lehre eingehend

bcschiiftigt and sie in besondern (von V. Rose, Comment, de Aristot. libr. ord.

et anctoritate 79sqq.
;
Rohde, Rbein. Mas. a. a. O. 555 a. A. freilich angezweifelteo)

Schriften behandelt hatte. Indessen in den uns erbaltenen Schriften spricbt Ari-

stoteles gewdhnlich von den sogenannten Pytbagoreiern (ol uaXovfU^ot, nvSayo^tun),

als ob es nicht feststande, ob und inwieweit ihre wissenschaftlichen Ansichten auf

Pythagoras selbst zuruckzufubren waren. Verh&ltnismaTsig nuchtern and einfach

sind noch dieAngaben der altera Peripatetiker : Theophraatos, Eudemoe, Aristoxenos,

Dikaiarchos (fl/ot tptXoo6<porv. Muller, Frgm. hist. gr. II, 245, 29—32), Herakleides

und Endozos. Aristoxenos gab in seinem Btoe nvOuyoqov und in den nv&ttyofiMtA

uno<fdati( wesentlich die pythagoreisehe Oberlieferung seiner Zeit mit teilweise

recht schfltzenswerten Nachrichten. Freilich lief dabei bereits vieles UnzuverUksipe

und Fabelbafte mit unter. Muller II, 272 ff. Bei Timaios (Iustin XX, 4) tritt

scbon der Einflufs der Pythagoras- Lcgende starker hervor. Den Alezandrinern

lagen neben rationeller Geschichte eine Menge alter und neuer Fabeln mit den

verscbiedensten and widerspruchvollsten Nachrichten vor. Sie machten daraus

durch Kombination ein seltsam buntes Ganzes (Rohde a a. 0. 562). Vgl. noch die

Schrift des Neanthes ntgl nvdayoQuuSv (MUller III, 5, 17—21), des Hermippos nep

nv9ay6gov (Muller III, 40
,
21—26; „eine giftige Satire" Rohde), ferner Satyros

(Muller III, 1G2) und Alezander Polyhistor nvdayopxur mftfioimp (Muller

III, 239). Ein Bild von der durchschnittlichen Renntnis des Pythagoreismus im

alezandriniscben Zeitalter giebt der Biog bei Laert. Diog. VIII, 1 , wo sich noch

keine neupythagoreische Zusiitze finden. — Sehr ausfuhrlich hatte, wie die Frag-

mente des zehnten Buches zeigen , Diodoros iiber Pythagoras gehandelt. Er

achopfte auch aus einem Autor des alexandrinischen Zeitalters, der vermutlich

jiinger als Apollodoros war und den Aristoxenos mit andern Quellen verarbeitet

hatte. Vgl. Aristox. 11 und Diod. X, 11, 1 (fast wortliche Ubereinstimmung)

Aristox. 1 (Diod. X, 3, 2); Aristoz. 3 (Diod. X, 3, 4); Aristoz. 9 (Diod. X, 4,

1— 6). Die Benutzung anderer Quellen ergiebt sich aus dem Widersprucbe zwi-

scben Aristox. 7 tmd Diod. X, 3, 1. 6. — Dem im ersten Jahrhundert v. Chr. er-

wacbendon Neupythagoreismus geniigte jedoch nicht das aus vielen Bruchstiicken

den Alexaudrinem zusammengesetzte und vielfach luckenhafte Bild. Durch

Umgestaltungen des Cberlieferten und eigene Erfindungen schnf
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So viel stebt jedoch fest, dafs Pythagoras, des Mnesarchos Sobn,

aus Samos stammte, und nachdem er sich in seiner Heimat bereits einen

Namen erworben hatte, zur Zeit des Polykrates nach Kroton aus-

wanderte *. Das Jahr der Auswanderung berechnete man nach der

Apollonios von Tyana (Zeit Neros) einen historischen Roman, in dem cr Pytha-

goras als Idealbild eines weiseu, gottbegeisterten und mit iibernaturlichen KrUften

ausgeriisteten Reformators der Sitten und des Gottesdienstes darstellte. Viel ver-

standiger vcrfuhr Nikomachos aus Gerasa (Arabien) , der nameutlich die Zahlen-

lehre behandelte. Er schopfte bauptsachlich aus Aristoxenos, Neantbes, Timaios,

aus der aristoteliscben Schrift ntQt Ilv9ayogefwy u. s. w. Porphyrios (urn 262

n. Chr.), der Schliler Plotins, excerpierte die uns erbaltcne Biographie des Pytha-

goras aus ftltern Biographieen. Des Porphyrios Schiller Iamblichos (f um 330

n. Chr.) legte dem uns gleichfalls erbaltenen B(oc IJv9a)>oQHos im wesentlichen

Nikomachos zugrundc und fugte, da dessen schlichte Darstellung nicht genugte,

„recbt scbreiend farbige" Episoden aus Apollonios ein. Vgl. Erwin Rohde, Die

Quellen des Iarablichus in seiner Biographic des Pythagoras Rhein. Mus. XXVI
(1871), 554ff.; XXVII (1872), 23 ff. Nauck, Iambbcbi de vita Pythagorica, Pe-

tropoli 1884, p. LIVsq. — Pythagoras eelbst hatte nicbts geschrieben. Vgl.

H. Diels, Ein gefalschtes Pythagorasbuch, Archiv. f. Gesch. d. Philos. Ill, 451—474.

Die erste Darstellung der pythagoreischen Lebre verfafste Pbilolaos aus Taras, der

ein (wahrscheinlich alterer) Zeitgenosse des Sokrates und Demokritos war und sich

in den letzten Jabrzebnten des 5. ^ahrhunderts in Theben aufhielt. Irrigerweise

macbtc man ihn zuro personlichen Schuler des Pythagoras und Lehrer Platons.

Zeller, Philos. d. Gr. I
5
, 286. 337. Die Echtheit der Fragmente des Philolaos ist

gegen Bockh (Philolaus, Berlin 1819) von Valentin Rose (Comment, d. Aristot.

libr. ord. et auct., Berlin 1854) und Scbaarscbmidt (Die angebliche Scbriftstellerei

des Philolaos, Bonn 1864) angefochten worden, indessen mit Unrecbt. Vgl. Zeller

a. a. 0. 287 f. Viele langere und kurzere Bruchstiicke sind von dem Pythagoreier

Archytas aus Taras, einem Zeitgenossen Platoos, erhalten, doch ist der grofste

Teil derselben unecht oder zweifelhaft Zeller a. a. 0. 202.

1) Des Mnesarchos Sohn: Herakleitos bei Laert. Diog. VIII, 6; Hdt. IV,

95. Samier: Hdt. a. a. O. ;
Hermippos bei Laert. Diog. Ill, 1; Iustin XX, 4

(Timaios) und die fast einstimmigeu Augaben der Sp&tern. Dafs er sich in Ionien

vor seiner Auswanderung bereits einen Namen erworben hatte, ist mit Ritter, Pyth.

Philos. 31 und ZeUer, Philos. d. Gr. I
s
, 309 aus Hdt. IV , 95 und Herakleitos b.

Diog. Laert. VIII , 6 zu schliefsen. Erst Aristoxenos iFrgm. 4 = Porphyr. 9)

und spatere Quellen (Strab. XIV, 638; Diog. VIII, 3 u. s. w.) sagen, dafs P. nach

Kroton auswanderte, um sich der wachsenden Tyrannei des Polykrates zu entzieben.

Es ist das indessen sehr wahrscheinlich. Unter der Herrschaft eines Tyrannen

hatte Pythagoras ftir seine Wirksamkeit keinen Raum. Die neuere Litteratur

iiber Pythagoras bei Uberweg, Grundrifs der Gesch. der Philos. I, § 16. Hervor-

zuheben sind die Schriften von Aug. Bockh, Philolaus des Pythagoreers Lehren

nebst Brucbstucken seines Werkes, Berlin 1819; H. Ritter, Gesch. der pytha-

goreischen Philosophic, Hamburg 1826; Aug. Bernh. Kriscbe, De societatis a Py-

thagora in urbe Crotoniatarum conditae scopo politico commentatio, Gottingen

1830; Grote, Gescbichte Griechenl. II*, 613 ff. Sehr ausfuhrlich, aber unkritisch

ist Roth, Gesch. d. abendUndisch. Philos. II (1858), 1, 261 ff.; 2, 48 ff. Ad. Rothen-

Digitized b^Google



Funftes Kapitel.

Kegierungszeit des Polykrates und setzte danach zugleich in ubbcher

Weiae die BlUte des Pythagoras an, indem man ihn ira Alter von

vierzig Jahren nach Italien kommen liefs. Je nachdem man den An-

fang der Tyrannis des Polykrates berechnete, setzte man seine Ankunft

in Italien 529/8 (01. 62, 4) oder 533/2 (01. 61 , 4) an ». Die Nach-

richten uber seine weiten Bildungsreisen sind teils Fabeln, teila nicht

genugend beglaubigt. Agypten diirfte er allerdings besucht haben.

Jedenfalls hatte Pythagoras viel geforscht und sich einen reicben Schatz

von Kenutnissen erworben, als er in Kroton zu wirken begann *. Elr

soil durch Vortrage, in denen er zur Einfachheit, Mai'sigung, Keusch-

heit, Bildung und burgerlicben Tiichtigkeit ermahnt hatte, bei Jiir.2-

lingen, Mannern und Frauen rasch grofse Erfolge erzielt haben * Die-

biieker, Das System des

1867; Chaignet, Pythagore et la philosophic pytbagoricienne, Pari* 187J. Uuisrer.

Zur Gesch. der Pythagoreier, Ber. d. bayer. Akad. 1883, 140ff. ; L. t. Schroder,

Pythagoras und die Ioder, Leipaig 1884 : Ableitung der Grundztige der pyth. Lebre

aus lndien ; Gladisch, Philol. 39, 113; Windelband, Gesch. d. Pbdos- Mullen

Handb. V. § 12 and 54: ZeUer, Philosophic der Griechen 1» Lerpaig 1892), 279ft;

A. Ddring. Wathllungvn in der pytha^roreischen I-^bre, Arehiv f. Geaeh. d.

V. 50J-534; Th. Gompen. Griecb. Denker (Leipzig 1893;. 81 ff. -
der Fragmente bei Mullach, Fragm. phitoa Gr* II, 1-129 Die

denen Spruebe " /pr«ti inr
t am beaten bei Nauek a. a. 0 . S. 199ff.

r Vgl. S. 508, Anm. 3
*2 Obwohl Hdt. Ill, 139 es als etwas SdbstTerstandlichv> betrachtet. da&

Griechen xur Zeit des Kambysea «i'mc r»\- /*ok *nr« naeh A^rpten kanten

rgl Windelband, Gesch. d alten Philoa. $ 12, Anm. 3 und Ed. Meyer, Gesch- d.

Altert II. § 502 Anm , so ist doch ans Hdt . 81 and 123 kein sioh^rer Sehlais

aaf die Anwesenheit des P. in Agypten za ziehen. VgL ZeUer. Ber. d. Bert Akad.

188i» II, 993: Pbiloa d. Gr. 1*. 304. Das aheate Zengnv for die agyptiache Reise

die Gompera, Ber. d. Wien. Akad . Bd. CXIII, Jahrg. 1$S£. S. 1031 : Gr. Deaker.

S. 82: Wiodelband a. a- 0-: Ed. Meyer a. a. O . a. A. for p**chjcfc:iicb

bei Isokr Baa. 11. in

Wenn d

igypttscben and babytooischen in Za^u-menhjujg stent Gompera. Ber. <L Wilier

Aku.i > I <> branch* doch cine Besse naeh Agypten and Babyiosien

::ioh: a-jv--: -.-.:->•-.-. :u w-.-rien. lastin Ttntaios XX. 4. 3 bescbrink? nock dk
Kc •-•» V\vi; i^o-to iv.r Agypten. Bebyion. Kreta and Lakonien, *pjt»fr ge-

wt»::^t?:: s >v i-^ Av.^iehnaDg. — Cher die Yiehrisami and die Fc r>cb angen

[. 1. *>: Dw^my^fm: Mrqmmtjm

vniirr <-* utr.-. r- > : V^i H. Dtefe. Are*, t Geaeh. d. PhSw. HI. 451.

*£cikr. Wr d tv: :
, Ait*:. l?89 IL S. 9>* . Phthw. A Gr. P. 306, Anoc 3.

XX. 4 V'-.vjl.vs . Dtkaiarch. Frgnu 29 Porrovr. 34":
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sclben Ursachen, namentlich das an die gesteigerte Erapfindung der

Leiden des irdischen Daseins sich kniipfende Verlangen nacb einer Re-

form des sittlich-religidsen Lebens und nacb bessern Hoffnungen im

Jenseits , welcbe in Griechenland die Ausbreitung des orgiastischen

Dionysoskultus . das AufblUhen der Mysterien und die Entwickelung

der orphiscben Lebre bewirkten 1
, bildeten augenscheinlich auch die

Voraussetzungen des Strebens und der Erfolge des Pythagoras. Offen-

bar unter orpbischem Einflusse stiftete er einen religios-sittlichen Verein,

der aber allmahlich auch eine politische Farbung erhielt. Mit den

Orphikern * teilten die Pythagoreier die Lehre von der Seelenwanderung

und von dem Fortleben der Seele nach dem Tode, das fur die Guten

ein seliger Zustand sein sollte, dann die Weihen und die nur den Mit-

gliedern zuganglichen gottesdienstlichen Handlungen, die mit der Beob-

achtung einer gewissen Askese verbundene Forderung der Reinigung

und den mystischen Charakter. Die mystischen Geheimdienste bildeten

mit ihrer dogmatischen Grundlage, der Lehre von der Seelenwanderung,

den religiosen Mittelpunkt der Genossenschaft 3
. Durch Geliibde der

Frgm. 8 (Porphyr. 22) vgl. Zeller a. a. 0. 296. Auf die ITbertreibungen des Ari-

stoxenos hat bereits Grote, Gesch. Griech. IF, 622 hingewicBen.

1) Vgl. S. 349 ff.

2) Vgl. S. 362 ff.

3) Uber die Wechselbeziehungen zwischen den Pythagoreicrn und Orphikern

ygl. Erw. Rohde, Psyche, S. 398 ff. Dafs die Pythagoreier eigentumliche Gottes-

dienstc und Weihen hatten, die das aufsere Band eines religiosen Vereins

bildeten, geht aus ihrer friihzeitigen Verbindung mit den bakchisch - orphischen

Mysterien hervor. Udt. II, 81. Wahrscheinlich bezieheu sich die „schlechten

Kunste", die Herakleitos (Diog. Laert. VIII, 6) dem Pythagoras vorwarf, auf seine

Orgien. Vgl Zeller, Ber. d. Berl. Akad. 1889 II, 986. Von einem besondern /7»-

,'fayogetoi jqohos tov piov ist die Rede bei Plat. Pol. X, 600 B. Der Bund soli

300 Mitglieder gezahlt haben. Iustin. XX , 4 , 14 (Timaios) ; Laert. Diog. VIII,

1, 8. Polyb. II, 89 spricht von den pytba^oreischen avrefQitt in den grofsgrie*

chischen Stadten. Scbon Aristoteles und Aristoxenos schrieben den Pythagoreiern

auf den Kreis der Schule beschrttnkte Geheimlehren zu. Aristoteles bei Iamblich.

31; Aristoxenos bei I^aert. Diog. VIII, 15: f»n etvai ngo( nayras navra Qtjrti.

Doch kann sich diese Geheimhaltuug nicht auf philosophische Lehren und mathe-

matische Satze, sondern nur auf religiose Gebrauche bezogen haben. Zeller a. a. 0.

324. 329. Uber die Lebensweise der Pythagoreier erziihlte man sich bereits

zur Zeit des Aristoxenos allerlei Fabeln. Was die Enthaltung von Fleischspeisen

betrifft, so beschrfinkt sie Aristoxenos ausdriicklich auf das Fleisch vom Pflugstiere

und vom Bock. Ferner war der Genufs einzelner Teile vom Tiere und gewisser

Fischo verboten. Aristoxenos Fragm. 7 (I/aert. Diog. VIII, 1, 20; Athen. X, 480).

Ahnlich verhMlt es sich mit dem Verbot des Bohnenessens, von dem Neanthes eine

wunderbarc Geschichte erzahlt. Frgm. 22a, Muller III, 7 (Iamblich. 189). Nach

Aristoxeuos, Frgm. 7 (Gell. N. A. IV, 11) hiitte Pythagoras sogar mit Vorliebe
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Briiderlichkeit und Treue waren ihre Mitglieder enge mit einander ver-

bunden *.

Mit dem orphischen Mysticismus verband Pythagoras eine von der

ionischen Physik oder Philosophic, die er nach Italien verpfianzte a
, be-

einflufste theoretische Spekulation ttber das Wesen der Dinge und die

Ursachen der Naturerscheinungen. Durch eingehende, zahlentheoretische

Untersuchungen und mathematische Studien kamen die Pythagoreier

zu der Beobachtung, dafs alle Erscheinungen nach Zahlen geordnet und

namentlich die Verhaltnisse der Himmelsk6rper und der Tone von ge-

wissen Zahlen und Zahlenverhaltnissen beherrscht waren. Es ist be-

greiflich, dafs diese erste Wahrnehmung einer durchgreifenden und un-

ablinderlichen mathematischen Gesetzniiifsigkeit in den Erscheinungcn

einen so tiefen Eindruck machte, dafs sie die Pythagoreier veranlalste,

durch die Zahlen und ihre die Ordnung des Weltalls bestimmenden

Verhaltnisse auch den Stoff und die Eigenschaften der Dinge zu er-

klaren zu suchen. Die Zahl erschien ihnen nicht nur als die Form,

durch welche die Zusammensetzung der Dinge bestimmt ist, sondern

auch als das bleibende Wesen oder die Substanz und zugleich das Ur-

bild des Wirklichen 3
.

Die Betrachtung der Ton verhaltnisse fuhrte die Pythagoreier zur

Bohnen gegessen. Verbot wollener Totenkleider : Hdt. II, 81. Uber die Beob-

achtung ahnlicher aufserlicber Reinheitsvorschriften durch die Orphtker and ihre

Ursachen vgl. S. 371, Anna. 7.

1) Iustin XX, 4, 14 (Timaios). Die Geschichte von Damon und Phintiaa will

Aristoxenos von dem jiingern Dionysios selbat gehort haben. Frgm. 9, Mtiller II,

273 (Iamblich. 233). Vgl. Nauck a. a. 0., p. LVII. Ubrigens beweist diese Ge-

schichte, dafs Gtitergemeinschaft nur bei einzelnen, besonders nahe verbundenen

Pythagoreiern vorkam. Vgl. dagegen Epikuros ^oder Diokles) bei Laert. Diog. X,

11 und Timaios bei Laert. Diog. VIII, 1, 10. Der Anlafa zu der Meinung, als

ob die Pythagoreier uberhaupt in Giitergemeinschaft gelebt hStten, ist neben dem

Vorganpe des platoniachen Staates in der dem Pythagoras zugeschriebenen Aufserung

xoiv« xu rdiy tptXmy zu suchen. Vgl. Timaios, Frgm. 77 (Suid. s. v., Laert. Diog.

VIII, 1, 10). Dieser Spruch war freilich keineswegs nur den Pythagoreiern eigen-

tumlich.

2) Zeller I*, 486 ff.

3) Aristot. Metaph. I, 5, p. 985b, v. 23 ff.: i» 3k rovtotg xai npo rovtwv ol

xaXovfjfvm IJv&ayoQttOi idv jua&quattov d^iififyoi ngtuioi retina ngortyayoy xai

IrrpftpcVrec iy nt'joTg ro'f x oritur «p/«f xtSy ovtwv tu^ijany tlvat Turntar.

int\ <fk rovttoy ol aQi&uol tft'an VQtSroi, (v xoi( aQt&fiois itt'xovv d (togfly tfiotm-

fittttt rtoXXti rof< ovai xal yiyvofit'yotf, pnXXov tj iv nvql xul yfj vn) vtfctTi xiX. L
5, p. 986b, v. 5ff; y. 15ff. ; 987a, v. 14 ff.; I, 6, p. 987b, v. 27 ff.; I, 8, p. 990b,
v. 21; XIII, 6, p. 1080b, v. I6ff.

; XIV, 3, p. 1090a, v. 20ff. u. s. w. Weiteres
bei Zeller I

a
, 342 ff.
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Erkenntnis der einfachen arithroetischen Verhaltnisse , aus welchen die

musikalische Harmonie entspringt In dem Einklange der Tone sahen

sie das allgeraeine Gesetz der Verkniipfiing oder Harmonie der ur-

spriinglichen Gegensatze in alien Dingen, des Begrenzten und Unbe-

grenzten, des Ungeraden und Geraden ».

Hervorragendes leisteten die Pythagoreier auf dem Gebiete der

Astronomic, auf dem sie alien gleicbalterigen Forschern weit voraus-

eilten. Sie betrachteten nicht nur das Weltall als eine Kugel, sondern

erklarten auch die einzelnen Gestirne als leucbtende Kugeln, die sich

in durchsichtigen Kugelschalen, den Spharen, um das Zentralt'euer be-

wegen. Auch die Erde gait ibnen als eine um das Zentralfeuer sich

bewegende Kugel *

Neben dieser theoretiscben Beschaftigung betrieben die Pytha-

goreier eifrig gymnastische Ubungen. Sie gaben sich ferner mit der

praktischen Heilkunde ab, die vorzugsweise in Diatetik bestand 3
. Kro-

ton zeichnete sich damals cbenso aus durch die in zahlreichen olym-

pischen Siegen bewiesene gymnastische Ausbildung seiner Burger, wie

durch die Geschicklichkeit seiner Arzte 4
.

Wie viel von der pythagoreischen Lehre dem Stifter der Schule

angehort, lafst sich durch unmittelbare geschichtliche Zeugnisse nicht

1) Aristot. Metaph. I, 5, p. 986 a, v. 2: roy oXov ovquvuv nQpoyiay tirtu xai

uQidftoy. v. 15: <fa(vovTai di xal ovrot roy tigrf/uov vofii^ovjei *QX*>V tlVM *al

vXqy tok ovat xal oJj na9ij re xai #£e*c, rov di aQi9
t
uoi oroi/fi« to Tf hquqv xal

to nf^iTToy, rot'rtoy de ro plv ntncQaapivo* to de antigoy xtX. Vgl. Strab. X,

468: ttQiuoviav jdv xcafAoy avyeaiavat tpaoi. Weiteres bei Zeller I
s
, 349 ff.

2) Aristot. de coelo II, 293a, v. 20 ff.; 293b, v. 18 ff.; Pbilolaos b. Stob. I.

468. 488; Piut. Numa 11. — Zeller I
6

, 412 ff. Vgl. Gruppe, Die kosmischen Sy-

steme der Griechen, Berlin 1852; M. Sartorius, Die Entwickelung der Astronomie

bei den Griechen bis Anaxagoras und Empedokles, Breslau 1883.

3) Plat. Pol. Ill, 405c; Tim. 88cff; vgl Krische, De soc. a Pytb. cond. 40;

Fr. Lenormant, La Grand Grece II, 103 sqq.

4) Hdt. Ill, 181: iyireto y«> «*v rorro (Gescbichte des Demokedes), Sit

nQtoiot (ilv KQOTutVtijtai ir,TQ(>\ iXiynvto dyd Trjy'EXXddtt elyat, divtCQOi dt KvQijyaTot.

Unter den Arzten erlangte den grofsten Ruf Demokedes (vgl. S. 511, Amn. 3

und S. 536), ein Zeitgenosse des Pythagoras, unter den olympischen Siegern der

Pythagoreier Mi Ion, der sechsmal (von 532-512; Duncker VI6
, 628) beim Ringen

den Preis erbielt und beim siebentenmale einem jiingern Mitbiirger, Timasitbeos,

unterlag. Vgl. Simonides 156, Bergk, PLGr. IIP, 501; Diod. XII, 9; Paus. VI,

14, 2; Strab. VI, 263. Schon 01. 48 (588) und 49 (584) siegten , Krotoniaten im

Stadion. Dann folgten krotoniatische Siege 01. 51. 54. 55. 58 u. s. w. Die Er-

folge Milons in Olympia setzten eine Anzahl Krotoniaten in der ersten Halfte des

5. Jahrhunderts fort. Vgl. H. Forster, Die Sieger in den olympischen Spielen I

(Zwickau 1891, Progr.), 7ff.
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rail fcicheroeit te*t*tellen. Gut bezeugt ist nur, dais die Lehre voc der

S^eiecwandenins aut Pythagoras selbst zoriickgeht », man darf indeeaen

nut £ro:s*r Wahrseheinlichkeit annehmen, dais er wenigstens die Grund-

bestiiumun^en des Svstems: dais alles Zahl und Harmonie sei, da)'*

*:-;h durch ailes der Gegensatz des Ungeraden und Geraden, dea Voll-

k"ininenern and Unvullkommenern hindurchziehe , in irgendeiner Form

au?cr^pr"chen und die damit zusammenhangenden
,
grundlegenden Er-

kecntnii^e in der Mathematik, Astronomie und Musik gewonnen bat *.

Ubschon der pythagoreische Bund zunachst sittlich - religiose

Zwecke veii -lgte und sein Meister in den altera Quellen wesentlich

als kennmisreicher Lehrer. Reformator der Sitten und Prophet er-

scheint. $<> konnte es doch nicht ausbleiben, dafs dieser testgeschlosaene

Club bald auf Rat und Behorden einen machtigen Einflufs ausiibte

und allmahlicb die Herrschaft iiber die ganze Staatsverwaltung ge-

wann J
. Von Kroton aus verbreitete sich der Ruf und das Ansehen

des Pythagoras iiber ganz Grofsgriechenland und dariiber hinaus. In

alien Italioten - Stadten hatte der Bund mehr oder weniger zahlreiche

Anliacger und Freunde *.

Ailmahlieh brach sieh aber gegen die pythagoreische Genosaen-

schait. die den Mittelpunkt der aristokratischen Partei bildete und deren

Mitglieder wohl aueh durch Eitelkeit und Selbsttiberhebung Feindschart

im Volke erweckten 5
, eine macbtige Opposition Bahn, die an der da-

mals iiberall una sieh greifenden demokratischen Bewegung einen Ruck-

halt hatte. An der Spitze der Gegenpartei stand in Kroton ein reicher

und voraehmer Mann Namens Kylon, dera nach der natiirlich partei-

1: Xenophanes bei Diog. Laert. VIII, 36 (vgl. dazu Zeller, Ber. d. Beri

Akad. 1S.S9 II, 985); Hdt. II, 123; IV, 95 (vgl. Zeller a. a. 0., S. 992); Ion too

Chios bei Diog. Laert. I, 120 'vgl. Zeller a. a. O. 990); Plat. Gorg. 493*;

Aristot. de an. I, 3.

•2) ZeUer, Pbilos. d. Gr. P, 478ff.

3) Nach Plat. Pol. 600 c wirkte Pythagoras nicht als Staatsmann, sondero

durch personlichen Umgang. Uber den politischen Einflufs des Pythagoras vgl.

Dikaiarch, Frgm. 29 (Porphyr. 34): Diod. XII, 9; uber den des Bundes vgl Ari-

stoxenos, Frgm. 11 (Iamblicb. Pyth. 248); Dikaiarch, Frgm. 31 (Porphyr. 88 ;

Polyb. II, 39; Laert. Diog. VIII, 1. 9. Vgl. die Bemerkungen Grotes, Geach. Gr.

IP, 624 ff.

4) Alkidainas bei Aristot. Rhet. II, 23 (p. 1398 b): 'Iraki*™
ut]<tay); Aristoxenos sagte nach Porphyr. 22: n^oa^ov <T at ftp xai .UrxanH «»
Meooamo* xnl ntvxcttot xai 'Ptfiaiot. In Rom war nicht lange vorher dem Pytha-

goras als dem Weisesten der Hellenen eine Bildaaule errichtet worden. Plin. 34 t

6, 26; Plut. Num. 8. Uber die Tauschung Plutarchs durch eine untergeschobene

Schrift Epicharms vgl. Welcker, KI. Schrift. I, 360.

5) Vgl. Grote, Gesch. Gr. IP, 267; Grosser, Gesch. d. Stadt Kroton I, 2*
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ischen Uberlieferung der Pythagoreier die Genossenscuai't die nach-

gesuchte Aufnahme wegen seines schlechten Cbarakters verweigert

haben soil K Pythagoras sah sich schliefslich infolge der heftigen An-

feindungen der Kyloneier geniitigt, Kroton zu verlassen. Er begab Bicb

nach Metapontion, wo er sich bis zu seinem Tode (ura 493) aufhielt *.

1) Die verschiedeueu widerspruchsvollen Uberlieferungen fiber den Sturz des

Pythagoras und den Untergang des Bundcs hat u. a. Zeller I
5

, 332 ff. zusammen-

gestellt. Die grofse Mannigfaltigkeit der Nachrichten und ihrc Differenzen unter

eiuander sind mit Zeller teilweise dadurch zu erklaren, dafs die Parteikampfe mit

den Pythagoreiern in den grofsgriechischen Stfidten sich zu verschiedenen Zeiten

wiederholten, und dafs man das, was von der Schule oder einem Teile derselben

gait, auf Pythagoras selbst fibertrug. Aufserdem hat die ungewbhnliche Er-

schcinuDg des Pythagoras und das eigenartige Weseu seiner Schule wesentlich

dazu beigetragen, dais frfihzeitig, teilweise unter dem Einflufs der Pythagoreier

selbst, eine Menge Legenden in Umlauf kam und die echte Uberlieferung ver-

dunkelte. Dafs Kylon das IJanpt der Gegner war, ist gut bczeugt durch Aristo-

teles bei Laert. Diog. II, 5, 46 (vgl. VIII, 1, 49) und die Uberlieferung der py-

thagoreischen Schule zur Zeit des Aristoxenos, der von seinem Vater Spintharos,

einem Freunde des Archytas (eines Zeitgenossen Platons), vieles fiber die Pytha-

goreier horte. Vgl. Aristoxenos, Frgm. 13—15 bei Mfiller, Fr. H. Gr. II, 275.

Kyloneier hiefsen noch in spaterer Zeit die Gegner der Pythagoreier. Vgl. Ari-

stoxenos, Frgm. 11 (Iamblichoa 248); Diod. X, 11, 1 (mittelbar Aristoxenos, vgl.

S 760, Anm. 1).

2) Sein Aufenthalt und sein Tod in Metapontion ist durch die Ubereinstim-

mung der bessern Quellen wohl bezeugt. Vgl. Aristoxenos, Frgm. 11 (Iamblichos

48), Mfiller II, 274; Dikaiarchos, Frgm. 31 (Porphyr. 88), Mfiller II, 245; Iustin.

XX, 4 (Timaios); Herakleides in der Epitome des Satyros, Frgm. 6 (Laert. Diog.

VIII, 40), Mfiller III, 169; Cic. de fin. V, 2. Pythagoras in Metapontion auch

nach Andron, Frgm. 6, Mfiller II, 347 (schrieb vor Theopompos). Andere Uber-

lieferungen sind minderwertig und gehoren zu den zahlreichen Fabeln fiber Pytha-

goras. Nach Plut. Stoic, rep. 37, p. 1051; Atheuag. Supplic. 31 und andern spaten

Autoren wurde er von den Krotoniaten verbrannt, d. h. er kam um, als die Kylo-

neier fiber die im Hause Milons versammelten Pythagoreier herfielen und das Haus

in Brand steckten. Nach Laert. Diog. VIII, 39 entkam er aus dem Hause, wurde

aber auf der Flucht getotet. Auch bessere Quellen bringen wenigstens seine Uber-

siedelung nach Metapontion mit der Katastrophe im Hause Milons in Zusammen

-

hang. Nach Dikaiarchos, Frgm. 31 und andern, die ihm folgten, befand sich Py-

thagoras zwar in Kroton, aber nicht im Hause Milons. Er entkam nach Meta-

pontion. Ahnlich Iustin XX, 4 (Timaios). Da es so ziemlich feststand, dafB sich

bei dieser Katastrophe nur Lysis und Archippos retteten (Aristoxenos, Frgm. 11;

Neanthes, Frgm. 18, Mfiller III, 5; Laert. Diog. VIII, 39 u. s. w.), so konnte der

Meister gar nicht unter den Versammelten gewesen sein, was man am einfacbsten

dadurch erklarte, dafB er sich zur Zeit gar nicht in Kroton befand. Nach Neanthes

Frgm. 18 (Porphyr. 55), Herakleides Lembos, Epitome des Satyros Frgm. 6 und Ni-

komachos b. Iamblichos 251 ware Pythagoras damals in Delos beim greisen Phe-

rekydes gewesen, um ihn zu pflegen und dann zu bestatten. Als er nach seiner
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Wann das geschah, lafst sich nicht sicher bestinimen. Zur Zeit des

Krieges gegen Sybaris soli er sich aber in Kroton befunden haben.

Nach einer andern Quelle hatte Kylon an der Spitze des Volkes die

Verteilung des eroberten sybaritischen Qebietes uad die Einfuhrung

demokratischer Staatseinrichtungen gelbrdert Pythagoras ware dam.

also bald nach dem sybaritischen Kriege (im Jahre 511/0) nach Meta-

pontion iibergesiedelt. Dam it steht die Angabe im Einklange, dafs er

in Kroton zwanzig Jahre lang gewirkt hatte *.

Der Gegensatz der pythagoreischen Oligarchic Krotons zu der

Herrschaft des Tyrannen Tel ys in Sybaris trug wesentlicb zu dem

Ausbruche des verhangnisvollen Krieges zwischen beiden r>tadten bei.

Als der krotoniatische Aristokrat Philippos sich mit der Tochter des

Telys verlobte, wurde er von seinen Standesgenossen verbannt. Er

ging nach Kyrene und schlofs sich dann dem Dorieus an 3
. Ander-

seits gewahrten die Krotoniaten einer grolsen Anzahl vornehiner und

Riickkehr die Seinigen nicht mehr am Leben gefunden, hatte er sich nach Meta-

pontion begeben. Aristoxenos, unsere iiber die Katastrophe am beaten outer-

richtete Quelle, berichtet dagegen, dafs Pythagoras schon vor derselben nach Me-

tapontion iibergesiedelt war uud dafs sie erst nach seinem Tode stattfand — Dafs

Pythagoras vor 470 starb, ergiebt sich aus der Art, wie Herakleitos und Xeno-

phanes bei Laert. Diog. VIII, 6 und 36 uber ihn reden. Von den rerechiedenen,

bis ins Fabeibafte ubertriebenen Altersangaben verdient allein die mittelbar durch

Ps. Lukian, Makrob. 18 ff. bestatigte des Synkell.
, p. 469 Beachtung, dafs er 75

Jahre alt wurde. Danach wurde sein Tod je nach den versehiedenen Ansatzen

seiner Ankunft in Kroton in das Jahr 497 oder 493 fallen Euseb. Vers. Arm
Abr. 1517 = 500; Hieron. A. F. P. R. Abr. 1520 = 497; B. und Epit. Syr
1521; M 1519). Letzteres Jahr verdient wobl den Vorxug, doch ist zu beachten,

dafs die Ansetzung seiner Akme nur auf ungefahrer Schatzung beraht. Vgl

Rohde, Rhein. Mua. XXVI -1871), 571; Unger, Ber. d. bayer. Akad. 1883,

S. 146 ff.

1) Die den Krieg veranlasaende Abweisung der sybaritischen Forderung, die

Exulanten auszuliefern, erfolgte nach Diod. XII, 9 wohl nach Ephoros) durch den

Einflufs des Pythagoras. Vgl. noch lamblich. 133. 177 ff. und dazu S. 769, Anm. 2.

Uber die demokratische Bewegung nach dem sybaritischen Kriege vgl. ApoUonios

bei Iamblichos 254 ff Der Bericht geht vielleicht auf Neanthes zuruck. Vgl.

Duncker, Gesch des Altert. VI 4
, 643.

2) Iustin. XX, 4 (Timaioa).

3) Bei Hdt. V, 44 wird Telys in der sybaritischen Uberlieferung fuailtvt ge-

nannt, iu der krotouiatischen ivQunro*. Die Krotoniaten betrachteten jedenfalls.

worauf auch die Geschichte des Philippoa (Hdt. V, 47) binweist. Telys nicht als

tegitimeu Konig, sondern als Usurpator. Auch ilerakleidea Pootikos bei Athen
XII, 521a spricht vou ihm als nuarro ( , and bei Diod. XII, 9 Ephoros) heifst er
geradezu J^iaymtyos Telys wird, wie andere Tyrannen, sich ?«<nltvi genannt
haben.
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reicher Sybariten, die auf Veranlassung des Telys verbannt waren, eine

Zufluchtsatfttte. Die Anwesenheit vieler Exulanten in der feindlichen

Nachbarstadt mufste den sybaritischen Herrscher lebhaft beunruhigen.

Er verlangte unter Androhung des Krieges die Aualieferung der Ver-

bannten. Da die Forderung, angeblich durcb den Einflufs des Pytha-

goras, abgelehnt wurde *, so zog Telys im Jahre 51110 mit einem

grofsen Heere gegen Kroton zu Felde *. Sein Wahrsager, der Iamide

Kallias, sagte einen ungliicklichen Ausgang des Krieges voraus und

mufste deswegen zu den Krotoniaten fllichten 5
. Die Prophezeiung er-

lullte sich. Die Krotoniaten errangen einen vollstfindigen Sieg. Dio-

1) Diod. XII, 9. Bei lambhch. Pyth. 133 und 177 ft*, finden sich zwei aua-

fuhrlichere Berichte uber die sybaritische Gesaud teehaft, die in dieser Augelegen-

heit nacb Kroton kam, und iiber die Intervention des Pythagoras zugunsten des Eiu-

lanten. Der kiirzere Btammt aua Nikomachos, der mit vielem pompbaften, neu er-

fundenem Detail aufgeputzte aus Apollonios. Vgl. Rohde, Rhein. Mus. XXVII
(1872), 42. Phylarchos, Frgm. 45, Miiller I, 347 (Atben. 521b) erzahlte, dafs

dreifeig krotoniatische Gesandte in Sybaris ermordet worden waren und leitete daber

den Zorn der Hera , der sich in verscbiedenen schreckhaften Vorzeicbcn kuud-

gethan, und den Untergaug der Stadt. Auch Herakleides Pontikos bei Athen. XII,

521 e berichtet uber den Groll der Hera und die Vorzeichen. Jedoch ware uach

ihm der Zorn der Gottin durch die Ermordung der Anbanger des Telys an den

Altaren hervorgerufen worden. Eine dritte Version dieser Legende findet sich bei

Atben. a. a. 0.; Ailian. P. H. Ill, 43
;
Stepb. Byz. v. £vp«Qts. Aristoteles kannte

diese Legende noch nicht oder tegte ihr wenigstens kcinen Wert bei, denn er sagt

Pol. V, 10, p. 1303 a: otuv Tgot^yfoie W/aioi avv^xqaay ZvflitQtv, sua nXtiurf

yf/cuol yeyoptvot ite'paXoy rov$ Tgoi^yiovg {die darauf Poseidania begriiudeten.

Bd. 1°, 400, Anm. 3), tide* to ayof awifa roif IvpuQftaig. Das ayog beziebt sich

naturlich auf die Scbuld, welche die Vernichtung von Sybaris als gottliches Straf-

gericht zur Folge hatte.

2) Hdt. V, 44; Diod. XI, 90; XII, 10. Das Heer der Sybariten soil 300000

Mann stark gewesen sein. Diod. XII, 9; Strab. VI, 263. Was die Chronologie
betriift, so erfolgte die Begruudung von Neu-Sybaris nach Diod. XT, 90 und XII,

10 im Archontenjahre des Lysikratcs 453/2 nach der Zerstdrung von Sybaris

vategov eieaiv o*to» ngog joT( neytt'jxovTtt, was auf das Jabr 511/10 fiihrt. Sybaris

bestand nach Ps. Skym. 360: tug Ixaroy iyty'xovta ng6< to«c ttxooi (schr. dyy(n)

Jahre. 199 + 511/0 = 710/9. Uber dieses GrUndungsdatum vgl. Bd. I', 398,

Anm. 5.

3) Hdt. V, 44. Die Krotoniaten eraahltcn dem Hdt., dafs Kallias der ein/.ige

Fremde gewesen ware, der auf ihrer Seite am Kriege gegen Sybaris teilgenommen

hatte. Dagegen behaupteten die Sybariten, dafs Dorieus {vgl. S. 75G, Anm. 5),

der damals gerade nach Italicn gi-kommen ware, sich mit den Krotoniaten auf

deren Ansuchen vereinigt und ihuen wirksame Hilfe geleistet batte. Da der ver-

bannte Krotoniat Pbilippos, der Scbwiegersohn des Telys, sich an dem Unter-

nehmcn des Dorieus beteiligte (vgl. S. 768, Anm. 3), so wird die Bebauptung der

Krotoniaten richtig sein.

Busolt. UrUxhUcbe Oeschichto. II. s. Aufl. 49
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doros erzahlt wohJ nach Ephoros, dafs der beruhmte Athlet Milon die

Krotoniaten angeflihrt und, im Aufzuge dee Herakles k&mpfend, das

Beste zum Siege beigetragen hatte. Infolge der Niederlage erhoben sich

die Sybariten gegen Telys, sttirzten den Tyrannen und toteten, wie es

heifst, sogar die zu den Altaren geflUchteten Anhanger desselben. Die

innercn Wirren bcschleunigten den Untergang der Stadt. Sie wurde

schon nach 70 Tagen eingenommen, ausgepltindert und zerstort l
. Die

Krotoniaten vollendeten ihr Zerstorungswerk dadurch, dafs sie den

Flufs Krathis ablenkten und liber die Stadt sich ergiefsen liefsen

Dem Kallias schenkten sie in ihrem Gebiete ausgedehnte Landereien,

die sich noch zur Zeit Herodots in den H&nden von dessen Nach-

kommen befanden Die Ubcrreste der Sybariten zogen sich nach

Skidros und Laos, ihren Pflanzstiidten am tyrrhenischen Meere, zu-

rllck 3
. In dor ganzen hclleniijchen Welt maehte die Vornichtung der

durch ihren Keichtum und ihre Uppigkeit sprichwortlich gewordenen

Grofsstadt einen tiefen Eindruck. Am moisten wurden die Milesier

betrofFen, die sich sMmtlich zum Zeichcn der Trauer das Haupthaar

schorcn 4
. Dio Krotoniaten schlugen Siegesmiinzen mit dem Dreifuls,

dem Wappcn ihrer Stadt, auf der Vorder- und dem Stier von Sybaris

auf der Ruckaeite 6
.

Kroton stand nach dem Falle von Sybaris auf dem Hohepunkte

seiner Macht. Indessen zur Bildung eines italiotischen Bundes gegen die

vordringenden italischen Stiimme kam es nicht. Die Krotoniaten sollen in

Uppigkeit verfallen sein *, wahrend zugleich heftige Parteikampfezwi-
schen den Py thagoreiern und Kyloneiern die Stadt ertiillten.

1) Diod. XII, 9-10; Strab. VI, 263. Uber den Sturz dea Tyrannen vgl. He-

rakleides Pont, bci Athen. XII, 521. Die Angabe, daft die Schlacht am Traeia

geschlagen wurde, findet sich nur bei Iamblich. Pyth. 260 (vgl. Nauck z. d. St.)

Am Traeis lag spkter Neu-Sybaris.

2) Strab. VI, 263: iXorjrg jwp tijV nokiv dnqyttyor joy nojctficv teal xarexXvcar.

An dem alten, trockenen Flufsbett (nngti rov fijpoV K(?a&tv) lag spater ein Heilig-

tum der krathischen Atbena, dessen Errichtung die Sybariten dem Dorieus zu-

Rcbricben. Hdt. V, 45. Dafs gegenwSrtig noch das alte Flufsbett (ein Crati

vecchio genanntes Thai) und die Stelle, wo der Krathis abgelenkt wurde, erkennbar

ist, hat Cavallari nachgewiesen. Vgl. Notizie degli scavi di antichitk comunic.

alia R. Accad. dei Lincei etc. 1879 (Roma 1880), 49sqq.; Tar. V mit der Karte

der Gegend.

3) Hdt. VI, 21; Strab. VI, 253. 263; Diod. XI, 90; XII, 10.

4) Hdt. VI, 21. Vgl. Bd. P, 400, Anm. 4.

5) CaUl. of the Greek coins in the Brit. Mus. Italy 367; Zeitach. f. Numisro.

VII (1881), 308.

6) Timaios 82, Muller I, 212 (Athen. XII, 522).
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Auch nach dem Fortgange des Meisters behaupteten sich erstere unter

mancherlei Wechseltallen und nach voriibergehender Vertreibung durch

den Tyrannen Kleinias 1 im Besitze der Regierungagewalt bis sie

um 450 einem riicksichtsiosen Anfalle ihrer Gegner unterlagen. W&h-
rend eine Anzahl Pythagoreier zu einer Beratung hn Hause Milons

versammelt war, Helen die Kyloneier iiber sie her und steckten das

Gebaude in Brand. Von den vierzig Versararaelten entkamen nur die

Tarantiner Lysis und Archippos. Andere Pythagoreier wurden einzeln

in der Stadt getotet. Lysis wanderte nach Hellas aus, wo er sich zu-

letzt in Theben niederliefs und als Greis den jungen Epameinondas

unterrichtete s
.

Der Aufstand in Kroton gab das Signal zu einer allgemeinen

Yerfolgung der Pythagoreier. Auch in andern grofsgriechischen St&dten

brannte man ihre Versammlungsh&user nieder und totete oder vertrieb

1) DionyB. Hal. XIX, 6. Vgl. Grosser, Gesch. d. Stadt Kroton I, 47; linger,

Ber. der bayer. Akad. 1883, S. 165.

2) Aristoxenos, Frgm. 11 (Iamblich. 248).

3; Aristoxenos, Frgm. 11 (.Iamblich. 248): vierzig Vcrsammelte: Dikaiarch.

Frgm. 31 (Porphyr. 88): Laert. Diog. VIII, 30. Nach Hermippos, Frgm. 23

Laert. I>iog. VIII, 40) wurden 35 verbrannt und zwar in Taras, ein in diesem

Fragment nicht allein atehender Irrtum. Bei Iustin XX, 4 heifst es: In quo tu-

nmltu sexaginta ferme periere, doch ist gewifs statt LX zu lesen XL. Vgl. iiber

das Ereignis noch 3. 767, Anm. 2. Lysis, Lehrer des Epameinondas: Aristoxenos

a. a. 0. und danacb mittelbar Diod. X, 11, 2; Neanthes, Frgm. 18, Miiller III, 5

Porphyr. 55); Plut. Sokr. Daim. 13, p. 582; Pans. IX, 13, 1. Lysis und Ar-

chippos waren die Jungsten unter den Versammelten. Als ersterer den Epamei-

nondas unterrichtete, war er ein Greis, wlhrend sein Schiiler noch nicht das

Ephebenalter erreicht hatte. Nepos, Epam. 2. Epameinondas, der bei Mantineia

im Jahre 362 noch riistig mitkampfte, wurde schwerlicb vor 420 geboren, obwohl

Unger, Ber. d. bayer. Akad. 1883, S. 167 seine Geburt um etwa ein Jahrzehnt

froher ansetzt. Denn die Angabe bei Paus. IX, 13, 2, dafs er als Gesandter seine

Vaterstadt beim Abschlusse des antalkidischen Friedens vertrat, bezieht sich, wie

die chronologische Folge bei Paus. selbst und das Verhalten des Epameinondas bei

dieser Gelegenheit. zeigt (vgl. Plut. Ages 27; Xen. Hell. VI, 3, 19), auf die Er-

neuerung des Friedens im Jahre 371. Nach Plut. de lat. viv. 4. 5, p. 1129 ware

er bei der Befreiung Thebens vierzig Jahre alt gewesen. Vgl. Zeller P, 335 Anm.

Von Lysis wurde er kaum vor 405 unterrichtet , und dieser kann nicht vor 475

geboren sein, wenn man auch auf Plut. Sokr. Daim. 8. 13, p. 580 und 582 wcnig

gebeu mag, wonach er erst kurz vor der Befreiung Thebeus gestorben ware. Die

Katastrophe erfolgte demnach erst um die Mitte des 5. Jahrhunderts, wfihrend sie

Unger a. a. O. noch vor 461 ansetzt. Duncker, Geschichte des Altertums VI, 643

bemerkt richtig, dafs Aristophanes in den Wolken ofienbar die Verfolgung der

Pythagoreier im Sinne hat, wenn Strepsiades das Grubelhaus des Sokrates in Brand

Mtecken will. Das Ereignis bb'eb offenbar lange in frischer Erinnerung.

49*
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die Mitglieder des Bundes l
. Da zu demselben uberall gerade die

voraehmsten Manner gehorten , so handelte es sich zugleich um den

Sturz der Aristokratieen. Langere Zeit hatten die Stadte unter schweren

Wirren zu leiden, bis endlich die Achaier sich ihrer Pflanzstadte an-

nahraen und eincn Ausgleich herbeifuhrten. Die Uberreste der Pytha-

goreier, die sich in Khegion gesammelt hatten, durften nach dem Ver-

glcicbe zurtickkehren *.

d.

Gleicbzeitig mit dem Pythagoreismus entwickelte sich im Gegen-

satze zu ihm in Hyele der andere Zweig der Philosophie des helleni-

schen Westens. Die eleatische Lehre wurzelte ebenfalls in dem

ionischen Kleinasien; es erreichte in ihr die aui' den substantiellen Grund

der Dinge gerichtete Forschung den Hohepunkt. Ihr Begriinder Xe-
nophanes stammte aus Kolophon und war einer glaubwiirdigen Nach-

ricbt zufolge ein Schiller Anaximanders s
. Im Alter von fiinfundzwanzig

Jahren verliefs er seine von dem Meder bedraugte Heimat und wanderte

um 540 nach dem Westen aus *. Nachdcm er sich an verschiedenen

Orten aufgehalten liatte, liefs er sich in Hyele nieder, dessen Begrundung

er in zweitauscnd llexametern besang b
. Aus seiner eigenen Angabe,

dafs er schon siebcnundsechzig Jahre im hellenischen Lande umher-

wandere, geht hervor, dafs er iiber zweiundneunzig Jahre alt wurde *.

Er lebte noch zur Zeit des syrakusanischen Fiirsten Hieron, obwohl

er sich schwerlich an dem Hofe desselben aufgehalten hat 7
. Von seinen

1) Polyb. II, 39 (nach Timaioa, vgl. Rhein. Mu*. XXXVII, 162); Plut. Sokr.

Daitn. 13; Nikomachos. b. Iamblichos 252. Vgl. auch Aristoxenos, Frgm. 11 und

Nahercs bei Unger a. a. 0. 170.

2) Aristoxenos Frgm. 11, Polyb. II, 39; Plut. Daim. Sokr. 13; Apollon. Pyth.

263 ff. Vgl. Unger a. a. 0. 179, der sich eingchend iiber die weitern Geschicke

der Pytbagoreier rerbreitet.

3) Theophrastos bei La.rt. Diog. IX, 21. Naheres namentlich bei Zeller,

Philos. d. Gr. P , 521 ff. : Neuere Litteratur bei Cberweg , Grundr. d. Gesch. <L

Philos. I, § 17.

4) Xeuophanes bei Athcn. II, 54 e und bei Laert. Diog. IX, 18. Vgl. Bergk,

PLGr. U4
, 115, 7.

5 Laert. Diog. IX, 20. ApoUodoros berechnete danach seine d*f*>i auf 01. 60

(540/36) ; und setzte in iiblicher Weise seine Gebnrt rierzig Jahre friiher an. Euseb.

Vers. Arm. Abr. 1479 = 538: Hieron. P. Abr. 1476 = 541 ; A. F. Abr. 1477;
Schoene Abr. 1483; Diels, Rhein. Mua. XXXI (1876), 23. Vgl. jedoch Unger,
Apollodor uber Xenophaues. Pbilol. XUII (1884), 209 ff.

6) Laert. Diog. IX, 18.

7) Timaios b Clem Strom. I, 301 nennt ihn einen Zeitgenossen des Hieron
und Epicliarmos.
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Dichtungen, die er auf eeinen Reisen selbst vorfrug, sind nur Frag-

mente der Elegieen und des in epischem VerBmafse verfafsten philo-

sophischcn Lehrgedichtes erhalten l
.

Xenophanes sprach die Lehre der von ihm ausgehenden philo

sophischen Richtung zunfichst in theologischer Form aus. Sein ihn

beherrschender Grundgedanke war die Idee der einheitlichen, die Welt

beherrschenden Gottheit. In diesem Gedanken beriihrte er sich rait

den Orphikern *, aber er trat in Gegensatz zu ihrem Mysticismus und

ihrer phantastiseben Kosmogonie. Ebenso wie er den Pythagoras und

dessen Lehre von der Seelenwanderung scharf bek&mpfte 8
, verwarf' er

die Fabeln Homers und Hesiods, weil sie die Unvollkomraenheiten der

menschlichen Natur auf die Gotter UbertrUgen. Das Unsittliche , das

diese ihnen zuschrieben, Uberhaupt alle Beschranktheit , w&re ihrer

unwiirdig. „Ea giebt nur eine Gottheit, die den Sterblichen weder an

Gestalt, noch an Geist gleicht *. Sie ist ganz Auge, ganz Ohr, ganz

Gedanke und lenkt alles mUhelos durch ihr Denken sie ist ungeworden,

ewig, unbewegt und unverfinderlich &
. Diesen einen Gott identifizierte

Xenophanes mit dem immanenten Grunde und der Substanz der Welt,

1) Fragmente der Elegieen bei Bergk, PLGr. II*, UOff Fragmente des

Lehrgedichtes bei Karsten, Philos. vet oper. reliquiae I, 1 ;
Mullach, Frgm. Philos.

Gr. I, 99 ff 259 ff.

2) Vgl. S. 366.

3) Frgtn. 18 (Laert. Diog. VIII, 36) und dazu Zeller, Ber. d. Berl. Akad.

1*89 II, 985.

4) Frgm. 7 (Sext. Emp. Math. IX, 193; I, 289): ntiviu 9toi( avt&nxay Oftij^of

d' Hoiodoq rt | ooott nrrp' av9(t<6nototv dveidtn xai ipoyog iativ | . . . xXinxHv pot-

Xevny u xal tiXXjXovg inttitvuy. Vgl. Aristot. Rhet. II, 23, p. 1399b. 1400 b.

Jeder stellt sich so die Gotter vor, wie er selbst ist, der Neger schwarz und platt-

nasig, der Thrakcr blau&ugig und rothaarig u. s. w. Frgm. 5 und 6 (Clem. Strom.

V, 601 ; VII, 701 b ; Euseb. Praep. ev. XIII, 13, 36). Frgm. 1 cClem. Strom. V,

601c): eh $c>c ey re Seoiai xa) dv&Qainow fiiytaxoq \
ovie de'pas Svrjoiaiy ofiotlos

ovte yoijfia.

5) Frgm. 2 (Sext. Emp. Math. IX, 144; vgl. Laert. Diog. IX, 19): ovXos 6qu

oiXoq di yo$i ovXos di r ' dxovu. Frgm. 3 (Simpl. Phys. 6a): ilXX' antiyev9e noyoto

vnov <fQ6yi ndvra xgadu/ytt. Vgl. im allgemeinen H. Gilow, Uber das Verhaltuis

der griechischen Philosophen zur griechischen Volksreligion, Oldenburg 1876; Kern,

Unters. uber die Philos. des X., Stettin 1877. — J. Freudentlial , Uber die Theo-

logie des Xenophanes (Breslau 1886) uud Arcbiv. f. Gesch. d. Philos. I, 322 ff.

sucht nachzuweisen, dais Xenophanes trotz seines Widerspruches gegen den grie-

chischen Yolksglauben doch die Vielheit der Gotter nicht geleugnet, sondern neben

der einen das Universum durchwaltendcn Gotteskraft eine Mehrheit von ewigon

Einzelwesen angenommen habe, die a)s Teile der einen Gottheit kleinere Kreise

der Welt beherrschen. Dagcgen Zeller, Deutsche Litteraturzeit. 1886, Nr. 45,

S. 1595 und Philos d. Gr. I
s
530ff.
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ohne ihn jedoch dem Seienden schlechthin gleichzusetzen. Darum
brauchte er auch noch nicht die Realitat des Vielen, Veranderlichen

und Verganglichen neben dem Einen zu bestreiten l
. Ebenso wenig

unterschied er bereits die veniiinftige Erkenntnis von der tiluschenden

sinnlichen Wabrnehmung, doch traten bei ihm zum erstenmal als Er-

gebnis der Spekulation die Grenzen der menschlichen Erkenntnis und
die Unzulanglichkeit der menBchlichen Vorstellungen ins Bewufstsein. Er
hielt eine vollkommene Sicherheit des Wissens

,
wenngleich es das

Richtige treffen konnte, fur unmoglich und nahm daher ftir seine An-
sichten nur die Wabrscbeinlichkeit in Anspruch *. Die Gestirne er-

klarte er als Anhaufungen brennender Dunstmassen, die Erdtiet'e und

den Luttraum betrachtete er als unbegrenzt und fur die Menschen un-

raefsbar s
.

Metaphysisch wurde die Lehre des Xenophanes weiter ausgebildet

von seinem bedeutend jungern Zeitgenossen Parmenides aus Hyele *•

Wie sein Lehror stellte er seine pbilosophiscben Anschauungen in einem

Lebrgedichte dar 6
. Er fafste den Einheitsbegriff sch&rfer und entwickelte

die Lebre von der Einbeit Gottes und der Weltsubstanz zu der von der

Einheit des Seienden iiberhaupt. Alles, was ist, ist seinem Wesen nach

dasselbe; nur das Seiende ist, das Nichtseiende kann weder sein nocb

gedacht werden 6
. Da es aulser dem Seienden nicbts giebt, so ist auch

das Denken von dem Seienden nicht verschieden, und alles Denken ist

Denken des Seienden '. Das Seiende kann weder werden , noch ver-

gehen, es ist eine stetige, durchaus gleichartige und nach alien Seiten

hin gleichmafsig ausgedehnte und alien Raum eriullende Masse, die

einer wohlgerundeten Kugel gleicht 8
. Nur die Vernunft, welche von

dem Vielen und Wechselnden der sinnlichen Erscheinung abstrahiert,

1) Zeller a. a. 0. 491. 607.

2) Frgm. 14 (Sext. Emp. Math. VII, 49. 110; VIII, 326).

3) Zeller I
6
, 539. 544.

4) Arfotot. Metaph. I
s
, 986 b. Naheres uber sein Leben und seine Lehre na-

inentlich bei Zeller, Philos. d. Or. I
6
, 563 ff.

5) Die Fragmente aufser bei Karsten und Mullach a. a. 0. gesammelt und er-

lautert von Theod. Vatke, Pannen. Vel. doctrina (Berlin 1864) und H. Stein,

Symb. Philol. Bonnen. 763 sqq.

6) Parmenides 33 ff. 104 ff.

7) Parmenides 94 ff.: rtovrov <T toil *otiV n xal ovvoter ian wonua. \
or y«Q

avev tov iovrot iv u> ntysuuopivov iaxlv
\

evQr,au( to voeiv ovdkv yaQ earw fj

carat \ aXXo miytE tov ioftog.

8) Parmenides 97 ff. Den Gedanken einea nnraumlichen Seins hat Parmenide»

noch gar nicht gefafst. Zeller a. a. 0. 564.
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vermag das Seiende zu erkennen Parmenides unterschied jedoch die

sinnliche Wahrnehmung und die Vernunfterkenntnis nur ibrem Inhalt,

nicht auch ihrer Form nach f
. Im zweiten Teile seines Lehrgedichtes

stellte er sich auf den Standpunkt der gewohnlichen Ansicht, als ob

die Erscheinungswelt wirklicb ware, und zeigte, wie er sie von diesein

Standpunkte aus auffassen wurde. Sie konnte nur durcb die Annahme
zweier Elemente, die dem Seienden und Nichtseienden entsprachen, er-

kliirt werden. Diese beiden Elemente waren das Licht oder das Feuer

und die Nacht; jenes erschiene als das Diinne, dieses als das Dichte

und Schwere ». Die Dinge in der Erscheinungswelt sind also aus zwei

«ntgegengesetzten Bestandteilen zusammengesetzt, von denen nur der

dem Seienden entsprechende existieren kann. Sie setzen uberall das

Sein des Nichtseienden voraus und haben mithin in ihrem Unterschiede

von dem wabren Sein auf Realitat keinen Ausprucb *.

Die Lehre der Eleaten brach grundsatzlich mit der naiv sinn-

licben Auffassung des Volkes von Gott und Welt. Sie bezeichnete einon

gewaltigen Fortschritt in der intellektuellen Erkenntnis.

e.

Urn die Zeit, als sich bei den Westgriechen auf dem Boden der

religiosen und naturphilosophischen Bildung des Mutterlandes eine eigene

Spekulation und Wissenschaft entwickelte, thaten die Italioten und bald

darauf auch die Sikelioten einen wichtigen Schritt zur Hebung ihrer

wirtschaftlichen Selbstandigkeit. In der zweiten Hiilfte des (J. Jahr-

hunderts begannen die grofsgriechischen StUdte eigene Miinzen zu

pragen 5
, wahrend in der altern Zeit nur inutterlandisches Geld , teil-

1) Parmenides 34 ff. 52 ft".

2) Zeller a. a. 0. 566.

3) Parmenides 116 ft.

4) Zeller a. a. 0. 583 f.

5) Die Italioten begannen etwas frtiher als die Sikelioten zu pragen (Gardner,

Sicilian Studies, Num. Chron. XVI [1876], lsqq.; Head, Historia numorum,

p. XLIXsqq. und 61sqq.) und zwar bereito einige Zeit vor der Zerstorung von

Siris und Sybaris, wie die siritischen (Bd. I', S. 412, Anm. 3) und alteybaritischen

Miinzen (Bd. I
?
, S. 399, Anm. 3) beweisen. Ferner hat man in den ffrofsgviechi-

schen Stadten fruhzeitig fremde Miinzen uberpragt. Unter den iiberpragten Miin-

zen finden sich die alteaten Munztypen ron KorintlioH, wo man um die Zeit des

Periaudros (Bd. P, S. 499, Anm. 1) zu pragen begann. J. Friedliinder , Zeitschr.

£. Numism. V (1877), 329. Fr. Lenormant, La Grande Grece II, 76 und 97 ff. er-

blickt in den incusen Miinzen Rrotons eine Schopfung des Pythagoras und meint,

dafs durch ihn der Dreifufa auf die krotoniatischen Miinzen gekommen sei. Aller-

dings wurde Pythagoras in den Fabeln, welche sich an seine Person knupften,
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weise iiberpragt, im Uralaufe war. Bei der Wichtigkeit ihrer Handehv

beziehungen zu Korinthos, schlossen sich die achaeischen Stadte: Meta-

pontion, Siris, Sybaris, Kroton, Kaulonia und ihre Pflanzst&dte am tyr-

rheniscben Meere, ferner zunachst aucb Taras an den korinthi&chen

Silberstater an, der im westgriechischen Handelsverkehr bereits viel im

Umlaufe und mit dem Didrachroon der attisch - euboeischen Wahrung

identisch war K Durchschnittlicb blieb dieser Stater bei den Italioten

etwas unter dem normalen Gewicht zuruck *. Um 500 sagten sich die

Tarantiner vora achaeischen Miinzsystem los und teilten den Silber-

stater, der bei ihnen vot'ttpog (vopog) hiefs 3
, wie die Athener in zwei

Drachmen ein 4
. Der tarantinische Obolos entsprach an Wert unge&hr

der italischen Kupferlitra 5 und wurde wahrscheinlich als Equivalent

dafur genommen. Denn die Teilstiicke des Obolos wurden nach der

italischen Einteilung der Litra gepragt und die Drittel und Viertel

durch vier, resp. drei Kiigelchen bezeichnet 6
.

In Sicilien begann die Miinzpragung im ganzen etwaa sp&ter als

in den grofsgriechischen Stadten 7
. Die chalkidischen Stadte Zankle,

auch mit Apollon in Verbindung gebracht (Zeller, Philos. d. Gr. P, S. 311,

A urn. 4), abcr der delphische Gott nahm an und fiir sich im Kultus der Kroto-

niaten eine hervorragende Stelle ein. Vgl. Bd. I*, S. 401, Anm. 3. Wenn Aristo-

xenos 10, Miiller II, 274 (Laert. Diog. VIII, 1, 14) von Pythagoras sagte: x$mir*

tii tov("F.XXr
4yas ftt'toa xa\ <ri«&fAii ei<H)yr

{
4tao»ai , so ist die Angabe, wortlieh ge-

nommen, falsch, und von MUnzen ist gar nicht die Rede. Gegen die Hypotb«r

Lenormants mit Recht Ad. Holm, Gr. Gesch. II , 478 , der auch eine I'bersieht

iibor die Entwickelung des westgriechischen Munzwesens bietet. Im Gegensxtxe

zu den achaeischen Stadten hat Lokroi erst um die Mitte des 4. Jahrhandert*

zu priigen begonnen. Vgl. Bd. P, S. 405, Anm. 3. Uber die MUnzen der ge-

nannten achaeischou Stadte vgl. Bd. P, 411, 1; 412, 3; 399, 3; 401, 3; uber die

von Poseidania und Taras: Bd. P, 400, 3 und 406, 1.

1) Vgl. Bd. P, S. 498.

2) Das Maximalgewicht von 8,29 Gr. bei einer Miinze von Kaulonia. Poole,

Catal. of the Gr. coins in the Brit. Mus. Italy 336, 10. Es fuhren jedoch einzfbe

Teilstiicke bis auf 8,40 Gr. Mommsen, Rom. Miinzwesen 107 (Trad. Blacas I, 149)

betrachtet 8,23 Gr. als effektives Kormalgewicht.

3) Aristoteles b. Pollux IX, 80; CIGr. Ill, 5774 Vgl. Fr. Hultsch, Gr trnd

rom. Metrologic 675. 661, Anm. 2.

4) L. Sambon, Sur les monnaies de la presqu'ile italiqne depuis leur origine

etc. (Neapcl 1870) 264 ff. 274 ff. 318 ff. 324; Mommsen, Rom. Mfinzw. 106 (Trad.

Blacas I, 148): Fr. Hultsch, Gr. und rom. Metrol., 2. Bearb. (1883), 674; Head,

Ilistoria numorum, p. 44. Uber die Drittelung des Staters bei den Korinthiem

vgl. Bd. P, S. 498.

5) Vgl. Bd. P, S. 431, Anm 6.

t>) Sambon a. a. 0. 238 ff.: Mommsen, Rom. Munzw. 101 ff. (Trad. Blacas l
140ff.\

7) Die Sltesten Munzen der Sikelioten stammen aus dem Ende des 6. Jahr-
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Naxos, Himera, Rhegion und Kyme schlossen sich zunachst dem redu-

zierten aeginetischen Fufse an, dem das fur die Vermittelung des Ver-

kehrs zwischen dem Mutterlande und dem westlichen Kolonialgebiete so

wichtige Korkyra folgte !
. In Syrakusai und den andern Stadten

pragte man von vorneherein nach der mit der korinthischen so nahe ver-

wandten euboeisch attischen Wahrung *. £s erklart sich das durch die

regen Handelsbeziehungen zu Athen. Aus Sicilien iraportierten die

Athener Getreide und Rohprodukte, wofiir attische Industrieerzeugnisse,

namentlich Vasen, und attisehes Silber, nach Sicilien kamen s
. Man

nahm das attische Silbergeld, an das man sich gewohnt hatte, utn so

lieber zum Muster, als es sich durch Feinhcit von Schrot und Korn

empfahl. Unter dem Einflusse von Syrakusai und Akragas gingen dann

zwischen 490 und 480 auch Naxos, Himera und Kyme zur attischen

W ahrung Uber. In Zankle und Rhegion iuhrte Bie Anaxilas ein.

Kyme und Neopolis nahroen freilich bald den phokaeischen MUnzfufs

Hyeles an, der anfanglich auch in Poseidania, das dann zur achaeischen

Wahrung iibertrat, Geltung hatte *.

Bei dem lebhaften Handel der Sikelioten mit den Latinern, die

das 01 und die Industrieprodukte jener namentlich mit Kupfer und

hundertfi. Uber die vcrechiedenen Miinzperioden , deren erate etwa mit der Re-

gieruog Gelons abschliefst, vgl. P. Garduer, Num. Chron. XVI (1876), Iff.; Head,

Hist, numornm, p. 99sqq. Gber die syrakusanische Muuzgeschichte vgl. Barclay

V. Head, On the chronological sequence of the coins of Syracuse, Num. Chron.

XIV, 1876 (auch Separatdruck). Vgl. auch Arthur J. Evans, Syracusan „Me-

d&illions" and their engraven* etc. London 1892.

1) Dafs die altesten Drachmen dieser Stadte im Gewicht von 5,50 bis 6,01

Gr. und die cntsprechenden Obolen von 0,88 bis 1,02 Gr. auf den reduzierten

aiginetiscben Fufs zuriickzufUhren sind, hat J. Friedl&nder, Zeitschr. f. Numism.

IX (1882), 99 ff. gegen Imhoof-Blumer, Monafeb. Berl. Akad. 1881 (Berlin 1882),

656 ff. nachgewiesen. Vgl. auch Head, Hist, numorum, p. XLIX und p. 99sqq.

Diese Drachmen entsprachen einem halben aeginetischen Silberstater, dessen Ge-

wicht zwischen 11,66 und 12,57 Gr. schwankte (Bd. P, S. 497), und hatten zugleich

don ungef&hren Wert von zwei korinthischen Drittelstateren. Vgl. Bd. V, 498.

2) Mommsen, Rom. Munzw. 68. 77 (Trad. Blacas I, 92. 102): Barclay V.

Head, Coins of Syracuse repr. from the Numism. Chron. XIV (1874), 80 ff.

31 H. Droysen, Athen und der Westen vor der sicilischen Expedition (Berlin

1882) 48 ff. Es sind alte attische Tetradrachmen in Sicilien gefunden worden.

Vgl. Sallet, Zeitschr. f. Numism. IV (1877), 334; V (1878), 103. Vgl. noch Reg.

Stuart Poole, Athenian coin engravers in Italy, Num. Chron. Ill (1883), 269 sqq.

Sicilien selbst hat kein Silber, und doch wurde zunachst nur Silbergeld gcprftgt.

Man brauchte also das laurische Silber Attikas.

4) J. FriedlMnder, Zeitachr. f. Numism. IX (1882), 104 ff.; Head, Hist, numo-

rum, p. LIII und p. 67. 73; Ad. Holm, Gr. Gesch. II, 480.

Digitized by google



Fiinftes Kapitel.

<klaven bezahlten. kam es zu einer Ausgleichung des sicilisch-attisehen

und de* latinischen Miinz-. Mai's- und Gewichtssysteras ». Man ver-

eini^te die attisehe ^ilberwahruug in der Weiae mit dem italisehea

KupK-rplande. dais man das Wertverbaltnis von Kupfer und Silber auf

2o<':l be*timiute und die VYerte der Kupferwfihrung in ein testes Yer-

haltnis zur ^iibermiinze setzte. Eine sicilische Litra Kupter im Ge-

wichte von 5<> attisehen Draebmen oder einer halben Mine (gleich zwei

Dritteln ernes romisrhen Pfundes) batte daher einen Wert von !
i

Drachme Silber, oder ein Didrachmon (Stater) war im Wert gleich 500

Draebmen Kupter, d. h. gleich H' Litren *. Demgema fa wurde das

Didrachmon in U> Obolen geteilt, so dafs der Obolos gleich einer

Litra Kupter war s
. Dieser Litra-Obolos im Normalgewichte von 0,87

Gr. war lange Zeit bindurch die gewohnliche kleine Silbermtinze and

wurde schlechtweg rouo^ oder votuuot (numus, nummus) genannt 4
.

Entsprecheud der italisehen Einteilung des Kupferptundes in Zwiilttel

pragte man im 5. und 4. Jahrhundert in Syrakusai einen Trias (drei

Unzen
;
quadraus), einen Tetras (vier Unzen ; triens), ein Pentonkion

(tiint Unzen : quincunx ) und das doppelte Pentonkion, das gleich eiuem

attisehen Obolos war b
. In andern Sikelioten-Stadten kommt auch das

Hemibtron (semis) und der Hexas (zwei Unzen; sextans) vor c
.

1) Vgl. Bd. I\ S. 431.

2) Aristotelcs bei Poll. IV, 174; vgl. IX, 80. 89. Vgl. Mommsen, Rom.

Miiuzw 80 (Trad. Blacas I, 1CH5)
;

Brandis, Miinz-, Mafs- und Gewichusystem

Vordemsiens 274 ff.; Head, Coins of Syracuse a. a. 0. 12 ff. ; W. Deecke, Etnu-

kiBche Forschungen II ^Stuttgart 1876), 73 ff.; Fr. Hultsch, Griech. und rom.

Metrolog., 2. Bearb. (1883), 659 ff.; Itnhoof - Blumer, Monnaies grecquea lOsqq :

Head, Hist, nuinorum, p. LV.

3j Aristoteles bei Pollux IV, 174: iv d' 'IfiiQuimv noXtreiq yqoiv uk ol iur*-

XitSint, rot'C f**v dvo /«Axo» :

c i£ann xnXovai , toV iff £va ovyxiav , xori dk tQfi<

iQuivia, jovf di t£ KfiiXtt qov , tov di ojioXov XjtQttv^ toV di Kogfr&iov otaxrtQa di-

xaXtTQov, on dexa ojloXovf dvvaittt.

4) Aristoteles bei Poll. IX, 87; rgl. Mommsen, Rom MQnzwesen 81 Trad.

Blacas I, 108 sqq.); Gr. und rom. Metrol., 2. Bearb. (1883), 666; Litra Oboten

im Gewicht bis zu 0,89 Gr. u. a. im Catal. of the Greek coins in the Brit. Ma*.

Sicily 151 sqq.

5) Das attische Didrachmon = 12 attiache Obolen = 10 Litren = 120

Unzen, also 1 attischer Obolos = 10 Unzen. Vgl. Barclay V. Head, Coins of

Syracuse 80 sqq.

6) Z. B. besitzt das British Museum ein leontinisches Hemilitron mit sechs

Punkten als Wertbezeichnung im Gewichte von 0,378 Gr. (normal 0,435 Gr.) an*

der altesten Munzperiode, dann zwei Pentonkien mit fttnf Punkten als Wertbe-

zeichnung zu 0,196 und 0,26 (normal 0,36 Gr.) , ferner einen Hexaa (mit zwei

Punkten) zu 0,078 (normal 0,145 Gr.) und einen himeraischen Hexas su 0,085 Gr.

Weitere Nacbweiae in Friedlfindere Repertorium zur antik. Numism. 91 ft
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Die Kupferpragung begann in Sicilien im allgemcinen in der zweiten

Munzperiode (479 bis 4 12) und verbreitete sich von da weiter nach

dem Mutterlande, wahrend Goldniiinzen erst nach der attischen Expe-

dition geschlagen wurden l
. Man pragte in Kupfer das Hemilitron, den

Tetras, den Trias, den Hexas und die Unkia *.

f.

Wfihrend sich in Grofsgriechenland eine heftige Keaktion gegen

die pythagoreische Oligarchic Bahn zu brechen begann, bereitete sich

auch in Sicilien ein t'olgenreicher politischer Uraschwung vor. Um
505 sturzte in Gela Kleandros, des Pantares Sohn, die Oligarchic

und wart" sich zum Alleinherrscher auf 3
. Als er nach siebenj&hriger

1) Die alteste sicher datierbare Kupfermunze ist um 475 anzusetzen. Imhoof-

Blumer, Monnaies Grecques 10, Nr. 39. Cber die Goldpragung vgl. Head, Numism
Chron. XVI (1876), 278 ff.

2) Vgl. z. B. den Catal. of the Gr. coins in the Brit. Mus. Sicily 81. 136.

163. 258. Das nonnale Gewicht der Litra zu 218 Gr. und der Unze zu 18 Gr.

wurde im Laufc der Zeit bei der Munzpragung^ immer weniger eingehalten, ob-

wohl das Wertverhaltnis von Silber und Kupfer bis in dje ersten Jahre Hierons

II unverandert blieb Vgl. Head, Coins of Syr. 13sqq. Die Kupfermiinzen mit

Wertbezeichnung weisen aufserordentlich starke Reduktionen auf.

8) Hdt. VII, 154. Oligarchic: Aristot. Pol. V, 12, p. 1316a, v. 37. Kleandros

geborte unzweifelhaft auch zur Aristokratie; sein Vater Pantares hatte fur einen

Sieg ein Weihgeschenk nach Olympia gestiftet. IGA. 512a. Die Chronologie
ist nicht genau fcstzustellen. Nach Hdt. a. a. 0. rcgierte Kleandros sieben Jahre,

ebenso viele sein Bruder und Nachfolger Hippokrates. Deo Sohnen des Hippo-

krates entrifs fJelon die Herrschaft. Nach Aristot. Pol. V, 12, p. 1315b, v. 36

dauerte die Tyrannis der Familie Gelons in Syrakusai achtzchn Jahre: riXuiv fj'tv

yd(t tntd ivynvvtvoac im oydoM rov $lov tttXevtqofy , de'xa J' liQtuv
,
&Q(tovjlovXo$

rtji irJtxdiy pr)t>\ i^4ntaty. Nach Diod. XI, 38 starb Gelon nach siebenjahriger

Kegierung im Archonteujahre des Timosthenes = 478, 7, ebenso nach dem Mann.

Par. 53, wo nur Hieron mit Gelon verwechselt ist. Es soli aber nach Diod. Hieron

uicht zehn, sondern elf Jahre und acht Monate regiert haben. Den Tod Hierons

erziihlt Diod. XI, 66 im Archontcnjahre des Lysistratos = 467/6. An dieserStelle

werden ihm aber nur rund elf Regierungsjahre gegeben, und es folgt ihm Thra-

sybulos mit einjahriger Kegierung. Das Todesjahr Hierons ist richtig angegebeu,

denn er siegte 01. 78, 1 (468/7) zu Olympia mit dem Viergenpann und starb bald

darauf, bevor uoch das Weihgeschenk, das er fur den Sieg stiften wollte, vollendct

war. Paus. VIII, 42, 8; VI, 12, 1; Schol. Pind. 01. I, 1. Fur den Anfang der

Kegierung Gelons in Syrakusai ist die Angabe mafsgebend, dais er sich auf dem
infolge des Sieges von 01. 73, 1 = 488/7 gestifteten Weihgeschenke noch als

Geloer bezeichnete. Paus. VI, 1), 4. Folglich wurde Gelon nach 487 Herrscher

von Syrakusai. Unzweifelhaft ist die Angabe, dafa Hieron elf Jahre und acht

Monate regiert hatte, eine Angabe, die Unger, Philol. XLI (1882), 134 seiner Be-

rechnung gemSfs verfinderu mufs (8 in 2), der runden Zahl des Aristoteles vor-
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Regierung von dem Geloer Sabyllos ermordet wurde, tolgte ihm (um

498) sein Bruder Hippokrates, der zahlreiche Soldner anwarb 1

und eine Reihe gliicklicher Kriege tiihrte. Er unterwarf nicht nur

viele Sikelerstiidte, Bondern auch die naxische Kolonie Kallipolis, ferner

Naxos selbst, sodann Zankle und Leontinoi *. Zankle und vermutlich

auch andere St&dte liefs er durch einzelne, ihm ergebene Manner re-

gieren s
. Auf alien Kriegaztigen zeichnete sich Gelon, des Deiuo-

menes Sohn in hervorragender Weise aus. Seine Familie staramte

von der Insel Telos her, hatte an der Be^rundung Gelas teilgenommen

und war iro erblichen Besitze der Priesterwurde des Hierophanten im

Kultus der Demeter und Kore 4
. Gelon war in die Leibwache des

Hippokrates eingetreten, wurde aber nach nicht langer Zeit infolge

zuziehen, tumal aie sicherlich auf dem in der Chronologie

ruht. Starb Gelon im Herbs t 478, so batte also Hieron bis mm Fruhjahr 466

regiert. Damit ware alles in Ordnung. Den Stun seines NachJblgers TnrasybuJos

erz&hlt Diod. XI, 68 im ArchoDtenjahre des Lysanias = 466/5. Dafs nach andert-

halb Jahren das Weihgeschenk noch nicht vollendet war, darf nicht Wander
oehmen, da es eine grofse, figurenreiche Erzgrupp^ war. Da Gelon im achten

Jahre seiner Begierung ,jn Syrakusai starb, so wurde er zwiscben Herbst 486 and

Herbst 485, wahrscheinlich im Sommer 485, Herrscher dieser Stadt. - Nun soil

aber nach dem sehr Terdorbenen Schol. Pind. 01. V, 19, wo Timaios citiert wird.

Gelon die Stadt Kamarina eing^nommen habeu, xm<i »fc Junior tor T«Tr«Tcr

oroateitur. er muTste also schon 491 0 Herrscher Ton Syrakusai geworden sein VgL
Hdt. VII, 156. Und ebenso heifst es Pans. VI, 9, 4, dafs Gelon im Arcbonten-

jahre des HybriUdes 01. 72, 2 = 491 0 in den Beshz Ton Syrakusai gelangt wire.

Der Widersprnch mit den andern Angaben ist einfach durch die Annahme zu

losen, dafs Gelon 491^ Herrscher ron Gela wurde Vgl. Bockh. Explic Pind

1()0; Holm. Gesch Sic I, 413: W Bichter. De fontibus ad Gelonis Syracusarum

tyranni pertinentibus (Gottingen, Diss. 1873 , 48sqq.

1^ Hdt. VII, 154. Unter den Soldnern des Hippokrates befanden sich nach

Polyain V, 6 ^aus PhiUstos. rgl. Frgro. 14". aach Sikekr aas Ergetion in der

Nachbarschaft ron Naxos. Holm, Gesch Sic. 1, 69; Ettore Pais, Atakta Pisa

1*91 694.

2 Hdt. Vn, 164

3' YVenigstens erscheint Skythes der ..Konig" ron Zankle sein ^Verbundeter**

in durchaas antergeordneter Stellung. Vgl. Hdt. VI. 23. VieUeicht gehort bier-

her auch der Pansania* V , 22 . 7 erwahnte Tyrann Atnesideino* too Leontinoi

Vgl Holm 1. 19S.

4^ Hdt. VII, 153-154. Cber die Verpnanzung des Kultus der Demeter and

Kore Tom Triopiou KnioW durch Deinomenes. den Abnherrn des Geschlechtcs

uud Mitbegrunder too Gela Schol. Pind Pyth II. 27: Et. Magn a. t. /V2« . und
die llekleidung der Wurde des Hierophanten rgl S. 355 durch Gelon und Hieroc

rgl. Pind. 01. VI. 95 und Schol Vgl daxu Ed. Lubbert, Mektemata in Pindan
Kvos etc., lud schol.. Boon 1SS*» 7. Die bezutrlichen Nachrichten in den Pinisr-

•ind durch I'Hdymoa aus Timaios rermittelr
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seiner Waffenthaten zum Reiterobersten erhoben. Ein Kamerad Gelona

war Ainesidemos, des Pataikos Sohn, vielleicht der Vater des Emmeni-

den Theron, des nachmaligen Ilerrschers von Akragas *.

Seitdem die in merkan tiler und strategischer Hinsicht so wichtige

Meerenge in den Machtbereich des Hippokrates geriickt war, geriet er

in Gegensatz zu dem Herrn von Rhegion, Anaxilas, des Kre-

tinas Sohn, der dort im Jahre 494 die Oligarchic gesturzt und sich

zum Tyrannen aufgeworfen hatte *. Dieser konnte den sicilischen

Briickenkopf der Meerenge, den er zur volligen Beherrschung derselben

brauchte, nicht einem roachtigen Rivalen uberlassen. Zur Erreichung

seiner Absichten bot sich ihm bald eine Gelegenheit dar. Skythes,

der dem Hippokrates untergebene „ Konig " von Zankle, lag im Kriege

mit den Sikelern, denen er die Kale-Akte an der Nordktiste Siciliens zu

entreifsen trachtete. Auf die Runde von der Niederlage der Ionier bei

Lade erliefs cr an sie die AuiTorderung zur Begriindung einer Pflanzstadt

nach Kale-Akte auszuwandern. Viele wohlhabende Sainier und eine

Anzahl Milesier leisteten der Einladung Folge * Als sie im Jahre 493

in Lokroi Epizephyrioi anlangten, war Skythes gerade init dem zan-

klaeischen ITeerbanne ausgezogen und belagerte eine Sikelerstadt.

Diesen Umstand suchte Anaxilas fur seine Absichten auf Zankle aus-

zunutzen. Er Uberredete die Samier, sich Zankles zu bemachtigen.

Der Handstreich gelang ohne Miihe 4
. Aber die von ihrer Stadt aus-

geschlossenen Zanklaier riefen nun den Hippokrates herbei. Dieser er-

schien alsbald mit einem Heere, liefs den Skythes, weil er die Stadt

verloren hatte, gefesselt nach der Sikelerstadt Inykon abfuhren 6
, machte

1) Die Identitat des Ainesidemos, des Pataikos Sohn, mit dem Vater des

Theron von Akragas stent nicht ganz feat, da Pataikos in den Geucalogieen The-

rons (Schol. Pind. 01. II, 16. 82; Pyth. VI, 4) nicht vorkommt. Vgl. Holm I,

206 and 414. Anderseita wird Ainesidemos bei Hdt. VII, 154 gewifs nur deshalb

neben Gelon besondera hervorgehoben , weil er ein bekannter Mann war. Vgl.

Aristot. Rhet. 1, 12, 30. Auch diirfte Pataikos in die Genealogie Therons an die

Stelle des Chalkiopeus, reap. Emmenides, einzufligen sein. Anderseita erwahnt

Pans. V, 22, 7 einen Tyrannen Ainesidemos von Leontinoi. Vgl. S. 780, Anm. 3.

Vgl. Bockh, Explic. Pind. 116; Plafs, Die Tyrannis I, 307; Duncker VP, 652, 3.

2) Hdt VII, 165; VI, 23; Aristot. Pol. V, 12, p. 1316a, v. 38. Nach Diod.

XI, 48 starb Anaxilas im Jahre 476/5 nach achtzehnjfihriger Regierung. — Uber

die messenische Herkuuft der Familie des Anaxilas vgl. Bd. I', 396,

Anm. 2.

3) S. 554, Anm. 4.

4) Hdt. VI, 23 ; Thuk. VI, 4, 6.

5) Skythes entkam aus der Gefangcubcbaft und begab sich an den persisclien

Hof, wo er die Gunst des Dareios ^ewann. Hdt. VI, 23—24.
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dann aber eine unerwartete Sehwenkung und schlofs mit den Samiern

einen Vertrag ab. Die Samier bohielten Zankle und emptingen als

Beuteanteil die Halite der in der Stadt beiindlichen Habe der Zanklaier,

die andcre Halite und alles zanklaeisclie Gut auf dem Lande tiel dem

ilippokrates zu Die meisten Zanklaier selbst machte dieser zu Skla-

ven; dreihundert der Angesehensten ubergab er zur Hinrichtung den

Samiern, von denen Bie jedoch verschont wurden

Der Vertrag war ein wohlberechneter Schachzug des Hippokrates.

Denn wenn er Zankle angegriffen hatte, so wurden die Samier un-

zweiielhait Anaxilas herbeigerut'en haben, dem die Stadt nicht so leicht

zu entroifsen gewesen ware, da er die See beherrschte.

Zu Khren des Anaxilas taui'ten die Samier Zankle in Messene
urn, wiibrend jeuer in Hhegion Munzen rait samischen Typen schlagen

liei's. Aber nicht lange daraui vertrieb er die Samier und besiedelte

Messene rait einer Bevolkerung verschiedener Herkunft *. Das dorische

1) ll.it. VI, -J.".. Uber Nachkommen der alten Zanklaier in Zankle vgl. Paus.

VI, 2, 10 mit den Bemerkungen Holms Gesch. Sic I, 412.

2) Thuk. V
r
I, 4, 6: rorc di lafiiovc jfrm£tXms T|ylrw» tigayyoe or nokkw i'ait-

ij j .• /ii<).t»r xal tiff nokiy mvfOt Zvpuixiutr tivfrotontoy oixiaaq dno iijf iartov to

v/r.i'n nargtdo; (vgl. S. 781, Aum. 2) tlvxiuvouaat. Hdt. VI, 164 sagt dagegen:

der Koer Kadmos, welcher die von seinem Vater Skythes (.vgl. fiber dessen Flucht

nach Persien S. 781, Anm. 5) erhaltene Herrsehatt uber Kos aus Gerechtigkeita-

liebe niedergelegt hatte oi/eto 4c ZixtXir
ty , «V»a naoa (fitra Bekker) lauiwr

'/f tt xi. i xatofxqat :i ').,> ZfiyxXrjy t » ic Mtoa^v^v fieiajlaXovaav to ovyofta.

Danach erfolgte die Umiinderung des Namens uoch bcvor sich Anaxilas der Stadt

bemiichtigte. Holm, Gesch. Sic. I, 412. Daft das in der That der Fall war, be-

weisen die Munzen mit den samischen Typen Vorderseite : Lowenhauptfell ; Riick-

seite: Kalb>kopf N und der Legende M*99qrtmtv. Vgl. Catal. of the Greek coins in

the Brit Mus. Sicily LOO; A. v. Sallet, Zeitschr. f. Numism. V, 103 ff. Head,

iii.-t num. .ruin, p. 134. Auf den Munzen unter der Herrschaft des Anaxilas fallen

dieae Typen fort. Miinzeu vun Khegion mit samischen Typen aus derselbeu Zeit

t in Cat. of the Gr. coins Brit Mas. Italy 373; Friedlander und Sallet, Das kgl.

Muuzkabiuett in Berlin (2. Aufl. 1877) 184, Nr. 683ff.: Head a. ft. O., p. 92. —
Die Geschichte des Kadmos i-*t unklar. Holm I, VM bestreitet gegen Siefert,

/ankle-Messana (Altona Progr. 1854) die Ideutitat seines Vaters Skythes und des

gldchnamigen Herrschers von Zankle, an der E. Curtius II
5
, 864, 81 festhalt. Die

Konabination, die E. Curtius da ran kniipft, ist verfehlt, aber mancherlei spricht fur

die Identitiit Skythes kehrte von Asien auf einige Zeit nach Sicilien zuriick und

riok dan wit i : : B -a. Hdt. VI. 24. Vielleicht herrschte damals Kadmos

in Messene und wurde von Anaxilas vertrieben. Im Jahre 480 war er Vertrauter

Gelons, desGegners des Anaxilas. Hdt. VII. 163. Ein scheinbar eingehender Bericht

die I innahme Messenes dureh Anaxilas findet sich bei Paus. IV, 23, 5ff Duncker

\ 1 .Jfl". sucht ihu zu verwerten, ebenso Unger, Khein. Mus. XXXVII (1882\

flf. Allein schon die chronologischen Voraussetzungen der Ersahlung sind un-

geschiehtlieli. da Anaxilas zutn Zeitgenossen des zweiten messenischen Krieges ge-
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Element war aber so betraehtlich und nahm so rasch zu, dafs es schon

zur Zeit des Anaxilas das Ubergewicbt erhielt ». Anaxilas vereinigte

Rhegion und Messana zu einem Staatswesen *. Er fiihrte in beiden

Stadten den in Sicilien herrsehenden euboeisch-attischen Miinz-

f u fs ein.

Fiir den Handel war diese Mafsregel entschieden forderlich 3
. Zum

Schutze der SchitTahrt legte dann Anaxilas bei der Einfahrt in die

Meerenge von Norden her am Vorgebirge Skyllaion einen Kriegshafen

an, welcher den etruskisehen Raubschiffen die Durchfahrt versperrte

und vor ibnen das sicilische Meer sicherte *.

Als Ilippokrates Zankle gegen Anaxilas gesichert zu baben

glaubte, ging er gegen Syrakusai vor. Die bedeutendste Stadt Sici-

liens sollte die Hauptstadt seines Reiches werden. Er siegte am He-
1 o r o s und drang bis Syrakusai vor, wo er am Olympieion ein Lager

roacht wird. Von diesem chronologiscben Rahmen hangt aber der Inbalt der

ganzen Oeschichte ab, da in ibr die messenischen Auswauderer die Hauptrolle

spielen. Im ubrigen sind fur die {Composition der Erziihlung allerlei Vorgange

ana verschiedenen Zeiteu beuutzt. Vgl. Hdt. I, 170; VI, 23; Thuk. VI, 4; Diod.

XV, 66 und dazu Bd. I
!
,
580, Anm. 6. Es ist jedoch moglich. dais damals infolge

einea Helotenaufstandes (Plat. Nom. Ill, (598 E; Strab. VIII, 362) viele Messenier

auswanderten, die Anaxilas in Zankle ansiedelte.

1) Die altera MUnzen unter der Herrscbaft des Anaxilas baben noch die

Legende JfewgWw, die jiingern Meaaavitav. Eine Anzahl Mcssenier siedelte nach

dem Helotenaufstande nach Messana iiber. Diod. XV, 66.

2) Mikythos, der nach dem Tode des Anaxilas die Regentschaft fiihrte, nennt

sich auf Weihinschriften *Pij;'»Vo4
- x«l «nd vog9fiov Mtoot-vtos. Vgl Paus. V, 26, 5;

IGA. 532. 533.

3) Aristoteles bei Poll. V, 75:
y

AvuHXas 6 'Vtiyivos ovaiji rijc 2*xeXiac lito*

et'yovov Xaytiv, 6 Sk tioayayaiv re xai &geiffa(, 6/uoC ifk xai X)Xi>fAnta t>ixr\oaq tin^Vfi,

no voftlaftati up 'Pnyivuv ivtivniootv amjytjr xai Xayuiv. Preislied des Simonides

auf das siegreiche Gespann (yaiQtx' deXXonciftuy &vyat()es I'nnuty) bei Aristot.

Rhet. Ill, 2. Vgl. Bergk, PLGr. Ill
4
, 390, 7. Bewirtung der Festteilnehmer in

Olympia durch AnaxilaB (Herakl. Pont.) 25, Mtiller II, 219; Athen. I, 3e. Die
Miinzen des A u axil as zeigen auf der Vorderseite einen laufenden Hasen und

die Inschrift 'Pqyiyaty
, bzw. Meooqvtajv, Meaaarituv (daneben bisweilen ein A B,

wohl 'jvatiXat Baodevs), auf der Ruckseite ein Maultiergespann mit dariiber

schwebender Nike und ein Blatt oder einen Zweig des Olbaums. Catal. of the

Gr. coins. Brit. Mus. Sicily 100 sqq.
;
Italy 373 sqq.; Head, Hist, numorum, p. 135.

Der Hase auf den Miinzen gab zu vielem Spotte Veranlaasung und brachte die

Rheginer in den Ruf der Feigheit. 'Pqytyos Xayw( wurde sprichwbrtlich. Vgl.

Nymphodoroa und Xenarchos bei Athen. I, 19; Zenob. IV, 85; V, 83; Apoat. X,

41; XV, 24; Suid. v. Xny*e. Uber die Einfuhrung des attischen Munxfufaes

vgl. noch W. Helbig, Jahrb. f. kl. Philol. LXXV (1862), 737 ff.; Ad. Holm I, 200

und S. 777.

4) Strab. VI, 267 (Timaios).
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aufachiug. Da intervenierten die Korinthier and Korkyraier. Sie ver-

raittelten einen Frieden, in dcm Hippokrates sich mit der Abtretung

des Gebietes von Kamarina begnugte, wofur er die gefangenen Syra-

ku&aner freigab K Rastlos thatig, begrundete er sofort an Stelle der

von den Syrakusanern zerstorten Stadt ein neues Kamarina *. Bald

darauf, wahrscheinlich im Jahre 491, fiel er in einera Kriege gegen die

Sikeler bei Hybla »

Sein Tod veraulafate die Geloer zu einer Erhebung gegen seine

Sdbne Rleandros und Eukleidas. Aber der Reiteroberst 6 el on trat

aU ihr BeachUtzer auf, ftibrte das Heer herbei und schlng die Auf-

atandiscben in einem Treffen. Dann warf er die Maake ab und be-

machtigte sich selbst der Herrschaft*.

Aus den eniten Jahren der Herrschaft Gelons ist nur sein olym-

pischer Sieg unit dcm Viergespann im Jahre 488 bekannt , den er

durch Weihgeschenke nach Olympia und durch Miinzbilder verberr-

lichte &
.

Das Hauptziel seiner Politik war, ebenso wie das des Hippokrates,

Syrakusai. Deun diese Stadt war vermoge ihrer vortrefflichen L«ge

und ihrer reichen Hilfsquellen aliein dazu geeignet, die Grundlage fur

1, Hdt. VII, 154; Thuk. VI, 5; Phihstos, Bach in, Frgm. 17, Mailer I, 187

Scbol. Pind. 01. V, 17). In der Schlacht am Heloros zeicbnete sich der jtin^e

Chromios aus. Pind. Nem. IX, 95. Vgl. LeaUch, Pindariscbe Stodien, Philol.

XIV (1859), 45 ff. Vgl. noch Timaios, Frgm. 84 und 85 (Schol. Pind. Nem. IX,

95) Hippokrates am Olympieion nach Diod. X, 27 (Timaios).

2) Thuk. and Philistos a. a. O. Vgl J. Schubring Kamarina, Philol. XXXII,
492 und liber die Munzen aus dieser Zeit (mit der lindiscben Athena auf der

Vordcrs.) Head, Hist, numorum, p. 112

3) Hdt. VII, 155: ftpdf noXi "Yftp OTQuttvaiifAtyov inl roi'c luctXovt. Das too

Hdt. VII, J5*» „Megara in Sicilien" genannte hyblaeische Megara kommt bier

nicbt in Betracht, es handelt sich nur urn Hybla n Mtauc (r«A«»ric, rehearn)

am Siidfufse des Atna oder am Hybla Heraia wcstlich von Akrai. Vgl. Ad. Hobn

I, «8. 70. Uber die Chronologie vgl. S. 779, Aum. 3.

4) Hdt VII, 155.

5) Paus. VI, 9, 2 (vgl. S. 779, Anm. 3\ Infolge des Sieges weihte Gelon

uach Olympia eine Darstellang des Wagons ncbst Gespann, sowie sein eigenea

Stand bi Id. Eg war ein Werk des Aigineten Glaukias. IGA. 359 = Lowy, Inscbr

gr. Bildhauer 28. Aof den Munzen von Gela, Leontinoi und — seitdem Gelon

Herr dieser Stadt wurde — von Syrakusai erscheint die Quadriga mit dariiber

schwebender Nike. Uber die Beziehung des Munzbildes der Nike zur Agouistik,

vgl. Imhoof - Blumer, Wiener Numism. Zeitschr. Ill (1871), 24; A. v. Sallet,

Zeitachr. f. Numism. I (1873), 228 ff. Blofse Nacbahmungcn dieses Symbols kora-

men spntcr auch auf Munzen anderer StSdte vor. Vgl. Head, Coins of Syracuse

Num. Chron. XIV f.1874), 7sqq.; Gardner, Sic. Stud. Num. Chron. XVI (187ti\

G«qq.
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einen sicilischen Ghrofsstaat zu bilden 1
. Die Niederlage am Heloros

hatte die Aristokratie der Gamoren erschtittert. In Verbindung mit

den horigen Kyllyriern erhob sich das Stadtvolk und vertrieb die Ga-

moren, welche nach Kasmenai fliichteten. Gelon nahm sich der Ver-

triebenen an und zog mit ihnen gegen Syrakusai, wo voile Anarchie

herrschte. Der Demos ubergab die Stadt ohne Widerstand (etwa im Jahre

4 85) 2
. Gelon scblug nun seinen Regierungssitz in Syrakusai auf und

Ubergab Gela seinem Bruder Hieron. „ Syrakusai war ihm alles und

nahm unter seiner Herrschaft sofort einen grofsen Aufschwung s."

Zun&chst liefs sich Gelon die Vermehrung der BevSlkerung ange-

legen sein. Er verfuhr dabei riicksichtslos und despotisch. Eine Em-
porung der Kamarinaier, die den von ihm als Stadthaupt eingesetzten

Karystier Glaukos, einen beriihmten Faustkampfer und Olympio-

niken, verurteilt und bingerichtet hatten, gab ihm vermutlich einen

erwunschten Anlafs zum Einschreiten gegen die erst vor kurzem von

Hippokrates neu begriindete Stadt. Er liefs die Unterstadt von Ka-

marina zerstoren, siedelte alle Kamarinaier nach Syrakusai liber und

machte Bie zu syrakusanischen Biirgern *. Auch die Halfte der Geloer

verpflanzte Gelon na.ch Syrakusai. Schlimmer erging es dem hyblai-

8chen Megara, wo sich die Aristokratie gegen ihn aufgelehnt hatte.

Die Stadt wurde belagert und zur Ubergabe gezwungen. Gelon fuhrte

die ganze Bevolkerung nach Syrakusai ab, wo er wider ihr Erwarten

den Aristokraten Burgerrecht verlieh, wahrend er das niedere Volk zur

Ausfuhr aus Sicilien in die Sklaverei verkaufen liefs. Ebenso verfuhr

er mit der chalkidischen Pflanzstadt Euboia. Herodotos sagt, Gelon

habe den Demos fur die undankbarste Mitbewohnerschaft gehalten fi

.

1) Ad. Holm I, 202. Vgl. noch uber Gelon 0. A. B. Siefert, Gelon, Tyrann

von Gela and Syrakus, Altona, Progr. 1867.

2) Hdt. VII, 155; Aristot Pol. V, 3, p. 1302 b, v. 32. Auf den Sturz der

Aristokratie bezieht sich vermutlich die Gescbichte von den beiden Junglingen die

dr rate np/ffK orttc sich wegen eines Liebesbandels entzweiten und den ganzen

Staat in Aufruhr brachten. Ariutot. Pol. V, 4, p. 1303b, v. 20. Uber die Ga-
moroi und Horigen vgl. Bd. I', 389. Uber die Chronologie vgl. S. 779,

Anm. 3.

3) Hdt. VII, 156: xal jJ<x«V ol ndvxa at Ivgfjxovanr al di naQawixa avti t*

tdgaftov xai IftXaoxov.

4) Hdt. VII, 156; Thuk. VI, 5, 3. Uber Glaukos vgl. Schol. Aisch. g. Ktes.

189; Bekker, An. Gr. I, 232; Demosth. d. f. leg. 319; Paus. VI, 10, 1—3. 7.

Weiteres bei H. Forster, Die Sieger in den olymp. Spielen I (Zwickau 1891 Progr.)

S. 10. Vgl. Schubring, Kamarina Philol. XXXIV, 493; A. Schafer, Jahrb. f. kJ.

Philol. 1866, 29.

5) Hdt. VII, 156: Thuk. VI, 4, 2 (die Megarier <xye<nr,aay ix rfc ntktws xai

Boaolt. OriechUche Oeschichte. II. 2. Auft. 50
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Dem Tyrannen konnte naturlich die Anhaufung einer besitzlosen und

begehrlichen, darum unruhigen und Agitationen leicht zuganglichen

Masse in der Hauptstadt recbt unbequem und ge&hrlich werden. In-

folge der starken Vermehrung der Bevolkerung wurde die Achradina

vollst&ndig bebaut, ferner entstand westlicb von der Achradina auf dem

nordlichen Teile des Plateaus der Tycha genannte Stadtteil. Wahr-

scheinlich verband Geion die Insel mit dem Festlande durch den von

der Nordspitze der erstern westw&rts sich erstreckenden Isthmos, an

dem er daB Arsenal und die Kasernen der Sdldner erbaute. Der Markt

wurde von der Insel nach der Ebene am Ausgange des Isthmos ver-

lcgt und darum aucb der sudliche, am kleinen Hat'en endigende Teil

des Mauerringes der Achradina in einem Bogen bis zum grofsen Hafen

hin erweitert l
.

Zugleich schuf Gelon eine machtige, aus Trieren bestehende Kriegs-

flotte, die um so mehr ins Gewicht fiel, als dam als erst Anaxilas und

die Korkyraier eine groTsere Anzahl Trieren besafsen, wahrend sonst

die Flotten der griechischen Stadte racist aus Funizigruderern be-

standen *. Man schatzte die Flotte Gelons um 480 auf 200 Trieren

und sein Ueer auf mehr als 20000 Hopliten, 200>0 Reiter und 6000

Leichtbewaffnete verschiedener Art *. Tausende fremder Kriegsmanner,

die dem beriihmten Fursten von alien Seiten zustromten, nahm er in

Sold und verlieh ihnen syrakusaniaches Biirgerrecht 4
.

Inzwischen hatte T heron des Ainesidemos Sohn, aus der vor-

XUQas 245 Jahre nach der Begriindung ihrer Stadt). VgL Strab. X, 449; Polyain

I, 27, 3. Die Thataachen beweisen, dafs bei Died. XI, 67, 3 mit Unrecht die

rt(fif6tn< Gelons gerUhmt wird. Timaios riihmte offenbar Gelon im Gegeusatze zu

den Dionysiern.

1) Durch die neuern Forschungen zur Topographie und Stadtgeuchichte Ton

Syrakusai sind die Ausfuhrungen Schubrings, Achradina Bhein. Mus. XX (1865),

19 ff. in wesentlichen Punkten berichtigt worden. VgL dariiber Bd. I«, S. 388,

Anm. 4; S. 389, Anna. 1 und dazu B. Lupus, Die Stadt Syrakus im Altertum

(Strafsburg 1887), S. 96ff.

2) Thuk. I, 14, 2: oXtyov js npo noy Mirftxaiv xal jov JaQklov &twatov, Of

/utxd Kafiftvotjv DtQObiy ifiaolXtvot, t(Ht)Q$i( ntQi is £uttXiar roif rvpctprott 4$ jiAij-

iytvovio *ai KeQxvgaiots. Vgl. S. 651. Die sicilischen Tyrannen sind Gelon

und Anaxilas, dessen Macht auf der Beherrschung der wichtigsten maritimen Po-

sition des Westens beruhte.

3) Hdt. VII, 158.

4) Nach Diod. XI, 72, 3 (Timaios) hatte Gelon mehr als zehntausend Sdldner

in die Biirgerschaft aufgenommen. Einer der nambaftesten fremden Kriegshaapt-

leute Gelons war der Mainalier Phormis, der viele "Weihgescbenke nach Delphi

und Olympia stiftete. Ein von ihm geweihtes Pferd hatte die inschrift: <*6(>fut

r
\
^Qxa< Mairaktoe, rvr di £v{fax6aiO(. Paus. V, 27, 2.
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§ 22. Die Westgriechen im Kampfe mit dea Karthagern und Etruskern. 787

uchmen Familie der Emmeniden, die sich von Thersandros, dem Sohne

des Polyneikes, und der Tochter des Adrastos, herleitete l
, im Jahre

488/7 die Herr&chaft tiber Akragas an sich gerissen *. Er trat bald

mit Oelon in nahere Verbindung und heiratete eine Tochter des Po-

lyzelos, eines Bruders des syrakusanischen Fursten, wfihrend dieser sich

mit Therons Tochter Damarete vermahlte s
. Anderseits verschwagerte

sich der machtigste Gegner Gelons, Anaxilas, mit Terillos, dem Ty-

ranuen von Him era, indem er dessen Tochter Kydippe heiratete 4
.

Ein Zugaumienstofs zwischen beiden Parteien konnte nicht ausbleiben.

Terillos wurde von Theron vertrieben und Himera mit Akragas unter

demselben Herrscher vereinigt 6
. Da Terillos und sein Schwiegersohn

keine Aussicht batten, mit ihren eigenen Mitteln allein iiber Gelon und

Theron die Oberhand zu gewinnen, so wandten sie sich an die Kar-

thager.

g.

In den letzten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts war Karthago,
geleitet vom Hause Magos, kraftig auf der Bahn fortgeschritten , auf

der sich die Handelsstadt zu einer Grofsmacht entwickelte. Mago
reorganisierte namentlich das Kriegswesen. An Stelle der Biirgerwehr

trat ein wesentlich aus Soldnern gebildetes Heer. Nur der Kern des-

selben bestand fernerhin aus einem Corps von Biirgern und ausge-

hobenen libyschen Unterthanen 6
. Mago vermehrte die Machtmittel und

den Urnfang des Reiches der Earthager. Seine Sohne Hasdrubal und

Hamilkar, vollendeten unter harten Kfimpfen die Unterwerfung der

1) Vgl. 781, Anm. 1.

2) Theron starb 472/1 uach sechszehnjahriger Regierung. Diod. XI, 53. Die

Angabe riihrt wohl von Timaios her. Vgl. Unger, Philol. XLI (1882), 133 und

Christ, Ber. d. bayer. Akad. 1888 I, 385. Nach Polyain. VI, 51 soli Theron den Bau

des Athena-TempeU iibernommen und die daftir empfangene Summe zur Lohnung

von bereits heimlich in Dienst genommenen Soldnern benutzt haben , an dereu

Spitze er die Stadt unterworfen hatte. Ahnhches ist von Phalaris iiberHefert.

Vgl. Bd. V, 421.

3) Timaios, Frgm. 86 (Schol. Pind. 01. II inscr.) und 90 (Schol. Pind. 01.

II, 29), Muller I, 214.

4) Hdt VII, 165.

5) Hdt. VII, 165. Die Vereinigung beider Stadte konunt in den Munzen zum

Ausdruck, die auf der Vorderseite einen Hahn, das Wappen Himeras, und die Iu-

schrift 'lf*eqa, reap. 'IfitQafov, auf der Ruckseite den Seekrebs, das Wappen von

Akragas, aufweisen. Catal. of the Greek coins in the Brit. Mus. Sicily 78; Bun-

bury, Num. Chron. VII (1845), 179; J. Friedlander, Zeitschr. fur Numism. IX

(1882), 165; Head, Hist, numorum 126.

6) Iustin 18, 7 ; 19, 1 ;
Meltzer, Gesch. d. Karth. I, 193 ff.

50*
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Kuaten 8ardiena l
. Ein Krieg gegen die Libyer verliet jedoch UDgliicklich;

orat imter don Enkeln Magoa vollzog sich die Unterwerfung der Libver

und die Hildung einer libyachen Provinz *.

Durch die una 51 3 erfolgende Vorachiebung dea karthagischen

Maehtbereichea bis zur grofaen Syrte erreichte daaaelbe die Westgrenze

dea Poraerreichea, da demselben nach der Eroberang Agyptens Kyrene

und Barka einverloibt worden waren 3
. Ala Beherracher der Pboeni-

kier beanapruchten die Grofakonige auch die Oberhoheit iiber deren

weatliche Pflanzatadto 4
. Von einer Expedition gegen Karthago nahm

Knmbyaea nur intblge dea entachiedenen Widerapruchea der Phoenikier

Abataud *, Dareios soil eine Geaandtschaft an die Karthager geschickt

und ihnen die Menachenopfer, den Genufa dee Hunderieisches und die

Beerdiguug der Leichen untcraagt baben '. Ala dann Xerxes in aeinem

ganzeu Keiche Ruatungen gegen Hellaa anordnete, sandte er auch per-

aiache uud phoenikiache Boten zu den Karthagern und befahl ihnen

die Auariiatung einer moglichat grofaen Flotte. Angeblich sollten sie

die helleniach geainnton Sikelioten unterwerten und dann nach der Pe-

lopounesoa tahrvn Wie ea aich auch damit verhaiten mag, jedentalls

rUsteien die Karthager zu einera Kriegszuge nach Sicilies, der in

Uuvm eigenen lutotvsae lag *. t>enn von der wachaenden Macht Geions

r lu deia Abriu* der kartba^bcben Gesekiekte bei Iostin 19, 2
i*t dWwer Hamilkar identiscb tuit dem Heeriukrer. d-er bet Hrmen fieL

uoiveitVIbaft ricktif;. obwdxl letzterer bei Hit VII . 165 ak Soka Ham be
sekknet wird. Meber 1. li<i. Aus detn Inkahe der kartkagisckea Xekro-
poleo aufSardioiea er^^ebt sick, dais die 1

wie Uo^er. Rk*ia Ma*. XXXV II l5*?S\ 165£Ml kukra 383 m4 379

>ta<kn> *p£te»teo» in den Wtrtea Jaknekate* des 6 Jakifcaadarta. W.
Ann. d. last, areb XLY1U >$M , Howrackcs Ems'. Si «.
& 21. Ami 4.

t! ln*t» 19, I-*; Mehaer h 15*1 £»a
I VfjL is Md ^ Asm 31

4 Mehaer 1,

y udt in. ix-19.

•V Dww An$*be bei tota 19, 1 Tmrn^
deck aiekt afe ajhukftufci ErMdoas; ««jL

M betrnckftea. wen:»ftack da* aajcfb&ek* C tk— Jur V<

ia* Mj feMvkfa *^ri,.^kM M
T) Efctng*, Ttvo. Ill Sckoi. PW. PVek L MpF : «r /#

ILigjfjif/» «c t«</«7 *» ~t*J*ii. " ifMMinic «(siMnt 4mm moi

V N v -?ckc T'.'a i»fr AWmitma: wrwicaifr mi »k»tl I

d£» Awgnbe, dm* ier Kjai* die Bftwrirmc aak»f»kl«a kajw.

rKTM^ *Ib <dnw dar HmMk^- i>; ziuza minor;. ^r.
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§ 22. Die Westgriechen im Karapfe mit den Karthagern und Etruskern. ?N9

waren die phoenikischen Stadte in Sicilien um so mehr bedroht, als der

syrakusanische Herrscher sich mit der Begrttndung einer Flotte be-

schaftigte, wie sie bisher den Karthagern im westlichen Mittelmeerbecken

noch nicbt entgegengetreten war. Der Zwiespalt zwischen den sici-

lischen Macbthabern but ihnen eine aufserst gttnstige Gelegenbeit zum
Einschreiten. Anaxilas ubergab zum Unterpfande seiner Treue dem
Hamilkar seine Kinder als Geiseln. Oieser batte selbst personliche

Beziehungen zu den Gegnern Gelous. Er war mit Terillos befreundet,

und seine Mutter stammte aus einer syrakusanischen Familie, die na-

turlich zu der gcsttirzten Aristokratie gehbrte Endlich traten auch

die Selinuntier, deren Mutterstadt Megara Gelon vernichtet batte, trotz

ibrer alten Feindschaft gegen die Elymer und die benacbbarten Phoe-

nikierst&dte mit Kartbago in Verbindung *.

Die Kriegsvorbereitungen der Karthager, namentlich ihre Wer-

bungen im ganzen Umkreise des westlichen Mittelmeerbeckens, notigten

die verbiindeten Herrscher von Syrakusai und Akragas auch ihrerseits

mit Anspannung aller Krafte zu rtlsten. Damarete, die Gemahlin

Gelons, gab den andern syrakusanischen Frauen voran ihren Schmuck

her. Aus dem Erlose desselben wurden silberne Pentekontalitren (De-

kadracbraen) geschlagen, die man Demareteia nannte 3
.

Bei dieser Lage der Dinge traien ira Winter 4810Abgesandte
der hellenischenEidgenossen in Syrakusai ein und forderten

Gelon auf, ihnen in dem bevorstebenden Kampfe gegen den Grofskonig

beizustehen. Gelon leistete der Auftbrderung keine Folge. Zur Zeit

Herodots erzahlte man sich, dafs die Verhandlungen an der Frage der

Hegemonie gescheitert waren. Gelon hatte nur unter der Bedingung

Hilte leisten wollen, dafs ihm mindestens der Oberbet'ehl zur See oder

Meltzer, Geach. der Karth. I, 214. Diodoroe, dem ea an Verstandnis fiir das Ver-

haltnis Rarthagos zum Konige fehlte, machte aus dem Befehle eine Vereinbarung

{cvy&nKat) zur gemeinsamen Bekrieguug der Hellenen. Diod. XI , 1 , 4—5. Vgl.

noch M. Pfalz, Persien und Kartbago, Leipz. Diss. 1869.

1) Hdt. VII, 165-166.

2) Diod. XI, 21 , 4. Vgl. 0. Benndorf, Die Metopen von Selinunt (BerUn

1873) 8.

3) Die Angabe bei Poll. IX, 85 und Heeycb. v. Jijfiagdxetoy ist der bei Diod.

XI, 26 vorzuzieben, wonach Damarete aus dem ihr infolge des Friedensschlusses

von den Karthagern verebrten goldenen Rranze (vgl. S. 795, Anm. 5) die Munze
batte schlagen lassen. Vgl. Duncker VII 6

, 383. Eb war nicbt, wie man friiber

annabm, eine Goldmiinze, sondern ein Silberstiick. Vgl. namentlich Mommaen,
Rom. Munzw. 79 (Trad. Blaoas I, 105); Fr. Lenormant, Rev. Numism. XIII (1868),

11; Head, Num. Chron. XIV (1874), 8sqq. 21. 80; Head, Hist, numorum, p. 151

und die S. 795, Anm. 5 angefubrte Litteratur.
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zu Lande uberlassen wiirde. Darauf waren aber die Lakedaimonier

und, inbezug auf die Fiihrung zur See, die Athener nicht einge£rAngen.

Herodotos h6rte aber auch von den Sikelioten, dafs Oelon trotzdem

wohl den Hellenen Beistand geleistet batte, wenn er nicht selbst von

den Karthagern angegriffen worden ware. In der That konnte Gelon

damals keine Hilfe zusagcn, weil er seine Streitkrilfte zur eigenen Ver-

teidigung zusaramenhalten mufste l
. Anderseits verkannte er nicht die

1) Hdt. VII, 157-162. 165: Xeytrai <fe xai r«fe imo r»r h rg Z*xth'5 oix*.

pivuv, aJf Cfivc xai XItoy «0/ea9<u vno Aaxejaipovttov 6 TiXuv ipoqdipt ur

lotot "EXXnai, ei ftf xrX. Auf die Gestaltung der Uberliefemog hat die zwiscben

den Sikelioten und den Ostgriechen erorterte Streitfrage eingewirkt , warnm der

machtige syrakusanische Herrscher dem Mutterlande keine Hilfe leistete. In der

Antwort, die Gelon bei Hdt. VII, 158 den Abgesandten erteilt, ist von einem be-

reits glticklich beendigten Kriege gegen die Karthager die Rede. Er hatte ver-

geblich die Hellenen aufgefordert, den Tod des Dorieus zu rachen nnd bei der

Befreinng der ipnoqta mitznwirken: ovre ipev tl'rtxa qAdfrc poqdqaontt o/rt roV

Jtuguoi (fovov ixngtfcfityoi, to ts xoj
1

i^iat r«t'<f« tinarta vno /top^ta'pot** reftttai.

dXXd ev ydQ f,ulv xttl in\ to apfivov xaxiaxn' vvv dk intiSr- nt^ttXiXv9$ 6 *6-

Xepof xai drnxrai if w>««f, ovtut cfij rdXatyot urqartc ytyove. Da in der Geschicbt*

Gelons bis zum Jahre 483 fur einen Kartbagerkrieg kein Raum ist, sind zwei

Moglichkeiten zur Erklarung dieser Aufserung gegeben. Entweder konnte Gelot

in der That bereits vor der Ankunft der Gesandtschaft bei Hiroera gesiegt NV-

buhr, Vorles. iiber alte Gescbichte, herausg. von M. Niebuhr II, 12i>ff. ; Holm L

416, 209) oder eine tcndenziose Darstellung der Haltung Gelons die Ereignisse vw-

schoben haben. Meltzer, Gesch. d. Karth. I, 495. Diejenigen, welche die MSg

lichkeit der Hilfeleistung nur von der Hegemoniefrage und dem guten Will-

u

Gelons abhJingig machten, mufsten seinen Kampf mit den Karthagern vor Winnr

481 0 ansetzen. Aber abgesehen von der Botschaft des Koniga an die Karthager

(S. 788, Anm. 7), die ein gleichzeitiges Vorgehen im Osten und Westen ins Au&
fafst, bezeugt Aristoteles Poiet. 23 (1459 b) die ungeftihre Gleichzeitigkeit <kr

Schlachten bei Himera und Salaniis: xtnd love avrovs xqovovc t, j' ir SaXautu

lyivtxo vavfta^ia xai i} ir Iixehq Kan^^rfovivp
f*
aX1 1 owflr woof ro art 6 *vr-

rttrovaai rcXos xtX. Meltzer I, 480 weist nach, dafs damit weder Aristoteles dx»

persisch • karthagische Zusammenwirken in Abrede stellen wollte, noch dafs die

^Vorte xcrttt xovs avrov( xqovov( als ein „ vorsichtiger " Ausdruck (E. Curtiua, Gr

Gesch. II
s
, 865) aufzufassen waren. Aristoteles emanzipiert sich von der popu-

laren Zusammenlegung beider Schlachten auf denselben Tag, halt aber an dct

wesentlichen Gleichzeitigkeit fest, und deT Ausdruck ist sogar dem ganzen Zn-

sammenhange nach so scharf, als es der Wortsinn irgend zulafst, zu nehmen. M^n

identifizierte den Schlachttag von Himera entweder mit dem der Schlacht bei Sa-

lamis (Hdt. VII, 166) oder mit dem letzten Tage des Thermopylenkampfea (Diod.

XI, 24 =s Timaios). Die Sltere, naturlichere und fur die volksmafsig naive An

schauung gegebene Zusammenstellung war unzweifelhaft die mit der Schlacht bei

Salamis. Vgl. Pindar. Pyth. I, 146 ff.

Nach Timaios hatte Gelon durch eine Gesandtschaft den Eidgenossen an-

geboten, mit seiner ganzen Macht ihnen zuhilfe zu kommen . sofern er die Hege
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Gefahr, die ihm selbst von Osten her drohte. Unterlagen die Hellencn

des Mutterlandes , so hatte er keine Aussicht, einem vereinigten An-

griffe der Pereer und Rarthager zu widerstehen. Daher sandte er auf

die Kunde von dem Ubergange des Perserkonigs iiber den Hellespontos

(etwa Mitte Juni) den Koer Kadmos, des Skythes Sohn, mit drei reich-

beladenen Trieren nach Delphi, um von dort aus den Verlauf des

Krieges zu beobachten. Siegten die Perser, so sollte er mit Geld und

guten Worten die Gunst des Konigs erwerben und die Unterwerfung

des sicilischen Herrschers anzeigen, im andern Falle mit den Schatzen

zuruckkehren. Kadmos rechtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen und

entledigte sich rechtschaffen des ihm gewordenen Auftrages K

monie erhielte. Die Eidgenossen batten das abgelehnt (Frgm. 87 = Polyb. XII,

26 b). Dennoch batte Gelon bereits Anstalten getrofien, mit einer grofsen Flotte

nach Hellas in See zu gehen, als die Nachricht von dem Siege bei Salamis und

dem Rttckzuge des Konigs eingetroffen w&re. Diod. XI, 26, 4. Es ist das nur

eine Weiterbildung der sikeliotischen Uberlieferung Herodots, die den guten Willen

Gelons trotz der Verweigerung der Hegemonie betonte. Wenn aber Gelon sich

bereits zur Fahrt nach Hellas rustete, als die Nachricht vom Siege bei Salamis

eintraf, so mufste die Schlacht bei Himera etwas fruher als die salaminiscbe

stattgefuuden haben. Timaios verlegte sie also auf den letzten Schlachttag bei

Thermopylui , wobei er eine fiir die Sikelioten schmeichelhafte Antithese erhielt

(Diod. XI, 24, 1) und zugleich erzahlen konnte, dafs die Eidgenossen durch die

Kunde von dem Siege Geloua wesentlich ermutigt warden (Diod. XI, 23, 2). Die

Nachricht vom Siege bei Salamis kam in der ersten Halfte des Oktober nach Si-

cilien. In dieser Jabreszeit wird aber Gelon gewifs nicht daran gedacht haben,

eine grofse See - Expedition zu unternehmen. Epboros hat die beiden Uber-

lieferungen Herodots mit einander zu vereinigen gesucbt. Er erzahlte, dafs zwar

die Verhandlungen an der Hegemonie-Frage scheiterten (Diod. X, 32), dennoch

aber Gelon sich rustete, den Hellenen zuhilfe zu kommen. Er mufste von seine

m

Vorhaben abstehen , da die Nachricht von dem Heransegeln der karthagischen

Flotte eintraf. Ephoros, Frgm. Ill = Schol. Pind. Pyth. I, 146.

Eine nahere chronologische Bestimmung der Schlacht bei Hi-

mera ist nicht moglich. Keinesfalls fand sie aber (wie W. Richter, De font, ad

Gelon. hist. pert. 55 annimmt) bereits im Friihjahre statt. Denn Gelon sandte auf

die Kunde von dem Ubergange des Xerxes iiber den Hellespontos, also kaum vor

Mitte Juni (vgl. S. 674 Anm.), den Kadmos nach Delphi, um im Falle des Sieges

der Perser dem Konige seine Unterwerfung anzuzeigen. Nach seinem entscheiden-

den Siege h&tte er das sicherlich nicht gethan. Die alte Legende, dafs bei Himera

und Salamis an demselben Tage gektimpft wurde, konnte doch nur bei ungeffihrer

Gleichzeitigkeit (Artstot. a. a, 0.) entstehen. Sachliche Erwagungen sprechen fiir

die Richtigkeit der sikeliotischen Uberlieferung, dafs die Schlacht bei Himera

etwas fruher stattfand.

1) Hdt. VII, 163-164. Duncker VII6
, 380 erklart die Sendung des Kadmos

fiir unwahrscheinlich. Stein a. a. 0. hat mit Recht bemerkt, dafs die Erzahlung

Herodots auf personliche Beziehungen zum Hause des Kadmoa hinweist. Hdt. war

unzweifelhaft gut unterrichtet.
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Im Frtthsoiomer 480 1 landete ein gewaltiges karthagisches Heer
unter AnlUhrung Hamiikars in Panormos *. Es war aus den ver-

schiedensten Vdlkerschaften: Phoenikiern, Libyern, Iberern, Ligurern,
Elisykern, Sarden and Korsen zusammengewiirfelt 3

. Von PanormJ
ging Hamiikar gegen Himera vor, das Tberon stark besetzt hieh*
Die Stadt lag auf einem flachen Plateau, daB aich 90 bis 100 Meter
iiber dem Meere erhebt. Im Norden fallt es nacb dem etwa ein Kilo-
meter breiten Ufersaume und im Osten steil zum Flusse Himeras ab.

Im Westen wird es von einer nach Norden sich offnenden, koraen and
rascb sich vertiefenden Scblucht begrenzt Eine zweite Hochflache
zieht Bich westlicb von dieser Schlucbt hin und bangt siidlich von ibr

mit dem Stadtplateau zusammen 5
.

Vor Himera angelangt, zogen die Karthager ihre Kriegsschifle
westlicb vom Flusse ans Land und schiitzten sie durcb einen tiefen

Graben und Palissaden. An das Scbiffslager schlofs sich das gleichfalls

verschanzte Lager des Heeres an und nabm die ganze Westseite der

Stadt ein 6
. Nacb Ausschiffung der Vorrate schickte Hamiikar die

1) Vgl. iiber die Chronologic S. 790, Anm. 1.

2) Nach Hdt. VII, 165 zahlte das Heer dreifsig Myriaden. Es war das sike-

liotische Uberlieferung. Dicselbe Zahl hatte Timaioa. Die kartbagiscbe Flotte

soil nach diesem Autor aus 200 Kriegsschifien und 3000 Transport fabrzeugen be-

otanden haben. Diod. XI, 20, 2. Die Zahlen sind schon deshalb verdlchtig, wtH
man auch die Flotte des Xerxes auf 3000 Transportfahrzeuge (Hdt. VII , 97. IHj
und das Heer des Mardonios auf 300 000 Mann schfitzte. Die Sikelioten wolhea
natiirlich bei Himera ein ebenso grofses Heer gescblagen haben, wic die Eid-

genossen bei Plataiai. Nur die Angabe iiber die Starke der Kriegsflotte erschemt
glaubhaft. Nach Timaios vernichtete auf der Uberfahrt ein Sturm die Fabrzeugf.

welche die Reiterei und die Streitwagen trugen. Da nur die in spaterer Zeit for

die karthagischen Heere charakteristischen WafiFengattungen verloren gegangea

aehi sollen, so ist sichtlich der Sturm eine Erfindung, um zu erkj&ren, warum too

Reiterei und Streitwagen bei den Kampfen nichts verlautete. Meltzer I, 217.

3) Die Aufzahlung der Volkerschaften bei Hdt. VIII, 165 berubt auf alter,

guter Uberlieferung. Das zeigt namentlich die Erwahnung der Elisyker, ebaea

Volkes, das zwischen den Pyrenaen und der Rhone sals und sich infolge des Vor-

dringeus der Kelten frubzeitig rerlor. Vgl. Bd. I«, 436, Anm. 1. Epboros (Diod.

XI, 1, ,V. bat die CberUeferung nach den Verhaltnissen seiner Zeit u-ngestaltet.

Es fiuden sich bei ihm auch Soldner aus Italien, d. h. Campaner.

4
s Diod XI, 20 ^Timaios).

,V Holm, Gesch. Sic. I, 136; ebend. Tafel VI Karte der Umgegend. Saunas

v Le groudaie del tempio d'Imera, Palermo 1877. Eatr. dell' Archirio stor. siciL

N S. I ^ uimmt an, dais sich die Stadt aach uber die westliche Hocbdacbe aas-

dthntv Dagegen Ad. Holm, Burs. Jahresb. 1877 HI, 282.

* l>uxl XI, *\ 3. Vgl. Holm, Gesch. Sic. I, 206; Meltzer I, 217.
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Transportflotte nach Sardinien und Libyen, um neue Zufuhren zu

holen. Dann rtickte er gegen die Stadt vor und schlug einen Ausfall

der Himeraier zuriick. Theron ersuchte nun Gelon schleunigst zuhilfe

zu kommen. Da dieser alles vorbereitet hatte, so konnte er sofort in

Eilmarschen nach Himera aufbrechen. Nach Timaios zahlte sein Heer

50 000 Fufstruppen und 5000 Reiter *. Bei seiner Ankunft schlug er

ein befestigtes Lager auf*, w&hrend seine Reiterei das Land durch-

streifte, den Feind am Fouragieren hinderte und zahlreiche Gefangene

einbrachte s
. Zugleich liefs er nicht blofs die vermauerten Thore von

Himera wieder frei machen, sondern noch neue anlegen, weil er offen-

bar von der Stadt aus im geeigneten Moment mit bedeutenden Trup-

penmassen rasch hervorbrechen wollte 4
.

Die einzige eingehendere Darstellung der Schlacht, welche bei Dio-

doros nach Timaios vorliegt, ist so sehr mit hbchst unwahrscheinlichen,

zum Teil nachweislich erfundenen Zugen und rhetorischen Uber-

treibungen durchsetzt, dafs sich das Geschichtliche nicht mit Sicherheit

feststellen lafst 6
. Herodotos horte von Karthagern , dafs die Schlacht

vom friihen Morgen bis zum spftten Abend dauerte und mit der volligen

1) Diod. XI, 21 (Timaios).

2) Holm I, 206 vermutet ostlich von der Stadt in der Ebene von Himera.

3) Diod. XI, 21, 2 (mit starker Ubertreibung der Zahl der Gefangenen). Die

syraku&anische Reiterei war der karthagischen weit iiberlegen, weil die Karthager

bei den Schwierigkeiten des Pferdetransportes gewifis nur eine verhaltnismnTsig

kleine Reitertruppe nacb Sicilien verschifft batten. Nacb Diod. XI, 22, 4 forderte

Hamilkar die Selinuntier zar Absendung von Reiterei auf.

4) Vgl. G. Busolt, Rhein. Mus. XL (1885), 158.

5) Diod. XI, 21, 3—24; E. Curtius, Gr. Gesch. II
5

, 544; Ad. Holm, Gesch.

Sic. I, 206 nnd Max Duncker VIP, 384 nehmen den Bericht des Timaios als

bistorisch an. Grote, Gesch. Gr. Ill', 172 laTst bereits Zweifel durchblicken , w&h-

rend Meltzer, Gesch. d. Karth. I, 218 diese Darstellung im grofsen and ganzen

als Produkt rhetorischer Ubertreibnng und rationalisierender Aftergeschichtschrei-

bung betrachtet. Nach Diod. sollen die syrakusanischen Reiter sich fiir die er-

warteten selinuntischen ausgegeben und dadurch Eingang in das Schiflfslager ver-

schafft haben, wo sie den mit einen Opfer beschaftigten Hamilkar getotet und die

Kriegsschiffe in Brand gesteckt hfttten. Dieses Strategem ist aber an sich hochst

unwahrscheinlich und steht teilweise mit Hdt. im Widerspruch. Zur Zeit Hdts.

wufsten die Sikelioten noch nicht, dafs Hamilkar auf diese Weise umkam (Hdt.

VII, 166. Dagegen freilich Melber, Jahrb. f. kl. Philol. Supplbd. XIV, 487, der

sich jedoch auf eine aweifellose Interpolation stiitzt Vgl. Stein
6 zu Hdt. VII,

167, 12). Nach seinen karthagischen Gewahrsmannern opferte Hamilkar den

ganzen Schlachttag iiber im Lager und sturzte sich dann in die Flammen des

Opferfeuers, als er die Niederlage der Seinigen entschieden sab. Nach Diod. wich

dagegen daa karthagische Heer erst auf die Kunde vom Tode Hamilkars, Vgl.

G. Busolt, Rhein. Mus. a. a. 0. Eine ganz tolle Fabel uber den Tod Hamilkars

findet sich bei Polyain. Strateg. I, 27, 2.
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Ni^rlae* der Karthager endigte l
. Inbezng auf ihren Verlauf ist es

h<Vn*t wahrsoheinlieh , dafs die Hellenen, vermutlich durch einen Aua-

tail Therons aus der Stadt, zuerst das Schiflslager eroberten und die

FV;tte in Brand steckten, so dafa die Kartbager von der See abpe-

gehnitten wnrden und aach die Ruckzugslinie each Panormos ver-

loren *. Vieie flohen nach dem Innern der Insel and wurden

meist in dem Gebiete von Akragas eingefangen. Ein grofser Teil

de* geschlagenen Heerea zog aich nach Timaios auf eine Hohe zu-

riick , wo es sich eine Zeit lang verteidigte , dann aber aus Wass<?r-

roangel ergeben mufste s
. Hamilkar selbst soli , wie Kartbager dem

Herodotoa erzahlten, wabrend des ganzen Scblacbttages im Lager aul

einem grofsen Opferfeuer ganze Tiere verbrannt haben. Als sich dann

sein Heer zur Flucht wandte, hatte er sich selbst in die Flamraen ge-

stiirzt *. Die ungebeuere Masse von Gefangenen wurde unter die ein-

1) Hdt. Vn, 167
;
vgl. Pind. Pyth. I, 152.

2) Die dem Berichte dea Timaios (Diodoroa) zugrunde Uegende Anachauung,

dafa das Schiffslager zuerst erobert wurde, und dafa der Brand der Flotte das noch

tapfer kampfende Heer der Kartbager entmutigte, geht wabracheiDlich auf gate

Oberlieferung zuriick. Herodotoa borte, dafa Hamilkar trotz aller Nachforachongen

Gelona weder tot noch lebendig gefunden worden ware (Hdt. VII , 166). Seine

Gewabrsmanner aetzten aUo dabei voraua, dafa die Moglicbkeit des Enrfliebens

gar nicht in Betracbt kam. Nun iat bei Polyain I, 28, zu deaaen Quellen fur die

Stiicke aua der aiciliacben Geachichte nicbt nur Timaios, aondern auch Philistos

gehorte, eine von Diod. abweichende Uberlieferung fiber die Eroberung dea Schifts-

lagera erhalten. Die Sikelioten brechen in das Lager ein, werden aber von den

zuhilfe eilenden Iberern zuriickgetrieben. Da l&fat Theron eine Abteilung dea

Feind umgehen und die bintern Lagerzelte (bei den Schiffen) in Brand stecken.

Infolge dessen fliehen die Karthager zu den Schiffen. Theron, der bei Timaio*

ganz zurucktritt, apielt hier eine Hauptrolle. Da er in der Stadt befehligte, and

durch Gelon neue Thore in die Mauero gebrochen worden waren, ao handelte es

aich wahracheinlich um einen plotzlichen, kraftigen Auafall gegen daa Schifralager.

Vgl. Buaolt, Rhein. Mua. a, a. 0. 159. Dafa die Kuatenatrafae nach Panormos,

die naturliche Riickzugalinie, nicht frei war, iat daraua zu achliefaen, dafa nele

aich durch daa Binnenland zu retten auchten. Diod. XI, 25, 2. Die Nachricbt

von einem Seeaiege Gelona (Schol. Pind. Pyth. I, 146) iat vielleicht auf ein Mift-

veratanduia des Auadruckea aroXot zuriickzufuhren. Meltzer I, 500, 62. Die Nike

auf den himoraeiachen Mtinzen, welche ein apluatre in der Hand halt, braucbt sich

nicht gerade auf eine Seeacblacht zu beziehen (Salinaa, Archiv. ator. aicil. l£77

N. S. I, 1\ sondern konnte auch auf den aiegreichen Kampf im Schitfclager and

um die Sehiffc hinweisen. Buaolt, Rhein. Mua. a. a 0. 160.

Diod. XI. 22, 4.

4> Hdt. Vll, 167. Dieae Erzahlung atimmt mit den religioeen Aosehauongen

dor Semiten uherein und iat durchaua glaubwurdig. Herodotoa rugt ana eigener

Ktmntnis hinsu. dafa die Kartbager tbataachlicb dem Hamilkar Opfer darbrachten
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zelnen StUdte, welche Mannschaften gestellt hatten, verteilt und meist

als Staatssklaven zur Auffiihrung grofsartiger Offentlicher Bauten ver-

wandt !
.

Auf die Kunde von der Niederlage schickten die Karthager sofort

eine Gesandtachaft nach Syrakuaai, um Frieden zu schliefsen *. Bis sie

eine neue Expedition ausrtisteten, konnten leicht die phoenikischen St&dte

in Sicilien verloren gehen. Auch hatten infolge des Verlustea ihrer

grofsen Kriegsflotte die zahlreichen Trieren Gelons ihnen betrachtlichen

Scbaden zufiigen konnen. Man mufste selbst mit der Moglichkeit einer

feindlichen Landung in Afrika rechnen * Der syrakusanische Herrscher

zeigte sich bereit, glimpfliche Bedingungen zu gew&hren. Es war ihm

wohl erwiinscht, mit Karthago Frieden zu haben, so lange der grofse

Kampf in Hellas noch unentschieden war. Der karthagiBch - phoeni-

kische Besitzstand auf Sicilien blieb unangetastet. Gelon begntigte sicb

mit der Zablung von zweitausend Talenten Silber. Aufserdem mufsten

sicb nach Timaios die Karthager zur Erbauung zweier Tempel ver-

pflichten, in denen die Vertragsurkunden niedergelegt werden soilten 4
.

Der Gemahlin Gelons, welche den karthagischen Gesandten auf deren

Ansuchen wesentliche Dienste bei den Friedenaverhandlungen geleistet

hatte, verehrte Karthago einen goldencn Kranz im Gewichte von hun-

dert kleinen Goldtalenten 5
.

und ihm in alien Pnanzstadten Denksaulen erricbtet hfittcn, die griifste in Kar-

thago selbst Es beruht diese Angabe darauf, dafs Herodotos infolge einer nahe-

liegenden Verwecbselong den Kultus des Melkart auf Hamilkar bezog, dessen

Name ,

Abd-MeIqart' ibn als „Diener des Melqart" bezeichnete. Meltzer I, 215.

501.

1) Diod. XI, 25, 2-3.

2) Diod. XI, 24, 4.

3) Timaios iibertrieb freilicb, wenn er die karthagischen Gesandten Gelon

unter Thranen bitten liefs «v9QtJtt(vtoc avrot^ xpijodat. Diod. XI, 26, 2. Die

Karthager beeilten sich nach ihm deshalb Frieden zu schliefsen, weil sie eine

Landung Gelons in Afrika befurchteten. Diod. XI, 24, 4. Diese Besorgnis mag

immerbin bestanden haben.

4) Diod. XI, 26, 2. Diese Angabe ist doch wohl so zu verstehen, dafs ein

Tempel in Syrakusai und ein anderer in Karthago erricbtet werden sollte. Be-

denken dagegen bei Meltzer I, 221. Timaios hatte gewifs nichts davon erzfthlt,

dafs Gelon den Kartbagern ferner zur Bedingung gemacht hfitte, sich der Men-

scbenopfer zu enthalten. Vgl. Timaios, Frgm. 89 (Schol. Pind. Pyth. II, 3). Da-

her ist die beztigliche Angabe Theophrasts (.Schol. Pind. a. a. O. ;
vgl. Plat, de

sera num. vind. 6, p. 552 a; Ps. Plut. Apophthegm, reg. Gelon, p. 175 a) zu ver-

werfen.

5) Diod. XI, 26, 4. VgL Fr. Hultsch, De Damareteo argenteo Syracusanorum

nummo, Dresden, Progr. 1862; vgl. dagegen Theod. Bergk, Verhandl. der 25.
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Auch Anaxilas, der sicb wahrend dea Krieges ziemlich passiT

verhalten zu baben scheint
,

kniipfte rait Gelon Verhandlungen an.

Seine Gesandt&cbaft land eine woblwollende Autnahme, und Gelons

Bruder Hieron heiratete aogar die Tochter des Herrscbers von Rhegion

und Measana '.

Aus der kartbagiacben Kriegaentscbadigung liefs Gelon eine Menge

silberner Dekadrachmen oder Pentekontalitren scblagen, die man Da-

niareteia nannte, weil die ersten Miinzen dieser Art aus dera Erluee

des Schmuckes gepragt worden waren, den Damarete und die syraku-

aaniachen Frauen fur die Kriegariistungen hergegeben batten Mit

den scbonsten Beuteatiicken acbmuckte er die Tempel von Svrakusai

und Himera. Der Demeter und Kore, deren bobes Prieatertum in seiner

Familie erblich war, erbaute er in der Voratadt NeapoHs ein ansehn-

licbes Doppelbeibgtum *. In Olynipia liefs er das Schatzbaus der

Kartbager mit einem grofaen Stand bilde des Zeus errichten *. Nach

Delphi stiflete er eine goldene Nike * und mit seinen Brudern Hieron,

Philologenvers., Halle 1867 (Leipug 1868), 25 ff. und die Erwiderung von ilultach

ebend. 37 ff. Das kleine bei den Goldarbeitern gebrauchliche Goldtalent war gleich

drei Stateren oder sechs attiscben Drachmen Gold = 26,2 Gramm, mithin 100 kl.

Goldtal. = 2,62 Kilogr. Der Kranz hatte also nach dern damaligen Korswerte

des Goldes in Siciben (Gold zn Silber = 1 : 12) einen Wert von etwas fiber 7000

Drachmen oder von ungefahr 5500 Rrmk. Vgl. Hultsch, Gr. and rom. Metrol ..

2. Aufl. (Bertin 1882), 433, 11.

1) Dwd. XI, 26, 1; 66, 1; Schol. Pind. Pytb. I, 112; Schol 01. II, 29. Vgl.

Holm I, 428, 244.

2) Vgl. S. 789, Anm. 3. Die Dekadrachmen und auch die andern grdTsern

Silberstficke , die nach dem Siege gepragt wurden, zeigen auf der Vorderseite

einen von vier Delphinen umgebenen Frauenkopf. Ein Frauenkopf, wohl die Are-

thuse, erscheint bereits auf den Miinzen der Gamoren, aber der auf den Sieges-

mfinzen macht den Eindruck eines Portrats und tragt einen Lorbeerkranz , der

weder frfiher noch spater vorkommt. Auf der Rfickseite ist die schon in der Ga-

morenzeit fibliche Quadriga mit der von Gelon hinzugefugten , schwebenden Nike

dargestellt. Unter der Quadriga sieht man auf den Siegesmfinzen einen laufenden

Lowen, in dem man gewdhnlich einen Hinweis auf das besiegte Afrika erblicki,

wjihrend ihn Head als ein Symbol Apollons erklart. Catal of the Greek coins in

the Brit. Mus Sicily (1876) 153; Head, Coins of Syracuse (Num. Chron. XIV,
lf*76

x
i p. lOsqq. ; Histor. numorum . p. 151; Arthur J. Evans, Syracusan me-

dallions etc., London 1892.

3) Diod XI, 25, L — XI, 26, 7: i* fiir rwr ka<fvp*»y xarecxfraot raovf

«C«olo;-oic Jr,urlt (,f>c mi Jtopr,- VgL XTV, 63. 70; Plut Dion. 56 (to tdir Qtapo-

ti/MP* Cm V.rr. IV. 53, 119 ^Neapobs). Vgl Schubring, Philol. XXII,
•;-'3. B Lupus, Die Stadt Syrakus 101 C — Uber das Priestertum vgl. S. 780,

Anm. 4.

4) Paus. VI. 19, 7.

B Ihoopompos und Phaiuias bei Athen. VI, 231 e (Muller, 297, 12\
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Polyzelos und Thrasybulos zusammen einen Dreifufs von funfzig Talenten

und hundert Litren damaretischen Goldes als Zehnten vom Zehnten der

Beute, wie die von Simonides verfafste Weihinschrift angiebt *.

Gelons Steilung in Syrakusai war so gesichert, dafs er seiner

Herrschaft eine Art Anerkennung durch das Volk verschaffen konnte.

Er berief eine VolksverBammlung, erschien in derselben unbewaffnet

und gab in langerer Rede Recheuschaft uber sein ganzes Leben und

iiber alles, was er fur die Syrakusaner gethan hfitte. Das Volk be-

griifste ihn als Euergetes, Soter und Basileus f
. Aber Gel on iiberlebte

nicht lange seinen ruhmvollen Sieg. Er starb wabrscbei nlich im
Herbst 478, nachdera er, an Wassersucht 3 leidend, einige Monate

vorher die Regierung seinem Bruder Hieron ubertragen hatte. Seinera

Wunsche gemafs wurde er auf dem Landgute seiner Frau in der Nahe

des Olyrapieion bestattet. Das ganze Volk beteiligte sich am Leichen-

zuge. Auf dem Begr&bnisplatze wurde neben neun TUrmen von be-

sonders massiver Bauart ein stattliches Grabmal errichtet V

h.

Nach Gelons Anordnungen ubernahni Hieron die Regent-
Bchaft fUr seinen Knaben, den er zu seinem Nachfolger bestimmt

1) Bergk, PLGr. Ill
4

, 485, 141. Bei Diod. XI, 26, 7 ist nur von 16 Talenten

die Rede. Diese Zahl kommt neben der durch das Metrum geschiitzten Angabe des

Epigranams nicht in Betracht. Die 50 Talente und 100 Litren (i£ kxaxov XitqtSv

statt c| xrX. nach Hultsch) sind nach Hnltschs Ausfuhrungen unzweifelhaft als

sicilischea Silbergewicht zu betrachten, wonach eine Litra = t

ji Dr. Silber war.

Vgl. S. 778, Anm. 2. Ein Talent = 3000 Dekalitren (Didrachmen) Kupfergewicht

= 120 Litren Silber. Der Dreifufs wog also 6100 Litren oder 1220 Drachmen Silber-

gowicht (= etwa 5| Kilogr.) in Gold. 1220 Drachmen Gold reprasentierten nach

dem datnals in Sicilien ublichen Verbaltnisse des Goldes zu Silber = 1 : 12 einen

Wert von 14,640 Silberdrachmen , d. h. von etwa 11,500 Rrmk. Vgl. aufser den

S. 795, Anm. 5 angefuhrten Schriften Holm I, 417; Meltzer I, 512. Der syraku-

saniscbe Anteil an der Beute hatte danach also einen Wert von etwa andertbalb

Millionen Drachmen. In Dephi sind eine koloasale Basis eines von Gelon gestifteten

Weihgeschenkes und daneben Anatheme seiner Bruder aufgedeckt worden. Berl.

philol. Wochenschr. 1895, Nr. 6, S. 189.

2) Diod. XI, 26, 5-6 (Timaios). Zum Andenken an die Begebenheit wurde

im Tempel der Hera eine Bildsiiule des unbewaffneten Gelon aufgestellt, welche die

Syrakusaner auch zur Zeit Timoleons verschonten, als sie aua Not alle dem Staate

gehorenden Bildsaulen verkauften. Athanas bei Plut. Timol. 23; Ail. P. H. VI,

U; XIII, 37. Vgl. B. Lupus, Die Stadt Syrakus 104.

3) Diod. XI, 38,3. Wassersucht nach Aristot. Frgm. 216, Rose* (Schol. Pind. I,

89; Plut. Pyth. or. 19. Eth. 403 c). Uber die Chronologie vgl. S. 779, Anm. 3.

4) Das Grabmal wurde von Himilkon bei der Belagerung von Syrakusai im

Jahre 396 zerstort. Agathokles liefs die Turme niederreifsen. Diod. XI, 38, 3 ;

XIV, 63. Vgl. dazu B. Lupus a. a. O. 103.
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hatte. Polyzelos sollte indessen den Oberbefehl iiber die Truppeu

fubren, ferner die Damarete heiraten und Vormund dee jangen Prinzen

werden. Im Falle seines Todes sollten Chromios und Aristonoos, welche

mit den Schwestern Gelons vermahlt waren, die Vormundschaft iiber-

nehmen ».

Es kam bald zum Konflikt zwischen den Briidern. Hieron strebte

nach der Alleinberrschaft und warb, da Polyzelos das Heer unter sich

hatte, einen Haufen ibm ergebener Soldner an. Dann bot aicb ibm

ein erwUnschter Anlafs, den Bruder aus der Stadt zu entfernen. Die

Sybariten von Skidros und Laos baten ibn urn Hilfe gegen die Kroto-

niaten, nacbdem er durch eine blofse Kriegsdrohung Lokroi von der

Bedrangnis durch Anaxilas befreit hatte *. Hieron beauftragte Polyzelos,

mit einem Heere den Sybariten zuhilfe zu ziehen. Anscheinend wei-

gerte sich dieser, den Auflrag zu ubernehmen, worauf Hieron ihn be-

schuldigte, auf den Urasturz der bestehenden Ordnung auszugehen. Po-

lyzelos flitchtete zu seinem Schwicgervater Theron, bei dem er Aufnabme

und Unterstutzung fand *.

1) Timaios, Frgm. 90, Miiller I, 214 (Schol. Pind. 01. II, 29^ und 84 (Schol.

Pind. Nem. IX, 95).

2) Pind. Pyth. II, 34 mit Schol; Schol. Pyth. I, 98. Die Intervention zu-

gunsten Lokrois gebort bereits in das Jahr 477, da im Friihjahre 476 Ananias

starb. Bei Diod. XI, 48 (Timaios) ist sein Tod am Anfaiige dee Jahres erzahlt.

3) Diod. XI, 48 und Timaios bei Didymos im Schol. Pind. 01. II, 29 (Frgm.

90, Muller I, 214) zeigen trotz einiger Differenzen so vielfache Beruhrungspunkte,

dafs es kaum zweifelhaft sein kano, dab Diodoros in diesem Abschaitte dem Ti-

maios folgte, obwohl Unger, Philol. XLI (1882), 132, an Ephoros denkt Die

Hauptdiffereuz bestebt darin, dafs uach Diod. Polyzelos sich weigerte, in den Krieg

zu Ziehen, wahrend es im Schol. heifst: a'AAa *«i xovtov xaiui^&wct roV noXtftw

BoXvCqlos. '0 <fi juij tpiqutv yvproTtQov avxov xar^yoQtlr ineiqaio veotu^aftov.

Allein ein gliicklich beendigter Krieg hatte weniger zu einer Anschuldigung rtm-

UQtOfioi Anlafs gegeben, als Verweigerung des Gehorsams. Bei dem Zustaude der

Pindarscbolien kann sich leicht ein Irrtum eingeschlichen baben. Lubbert, Disser-

tatio de Pindari carmine Pythico secundo (Kiel 1880), p. 8 erklart die Differenzen

dadurch, dafs Timaios zwei Versionen neben einander gestollt babe. Der in die

zweite pyth. Ode eingeflochtene Ixion-Mythos babe Hieron warnen und mahnen

sollen, gegen die Gotter Dankbarkeit zu zeigen und mit Polyzelos und Theron ein

gutes Einvernehmen zu unterhalten. Allein diese Beziehung des Ixion-Mythos

(Bockh, Ezplic. 241; Ad. Holm I, 221; dagegen G. Hermann, Opusc. VTJ, 118)

ist sehr fraglich. Die Ansichten dariiber gehen ebenso weit auseinander, wie iiber

die Zeit der Ode. Vgl. die Zusammenstellung bei Mezger, Pindars Siegcslieder

(Leipzig 1880), 49 ff. Bohmer, Sicilische Oden 39 ff.; Meinel, Beitr. zur Erklarung

Pindars, Kempteu 1890, Progr.: Drachmann, Jahrb. f. Id. Philol., Bd. CXU (1890),

441 ff.; Bornemauu, Burs. Jahresb. 1891 I, 19 ff.; Bdckb, Christ u. A. setzen die

Ode 01. 76, 4 (477/6); L. Bornemann: 01. 77, 2 (471/0), Drachmann: 01. 78. 1
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Wahrend man aui' beiden Seiten zum Kriege rustete, erschienen

Abgesandtc aus Himera, wo Tberons Sobn Tbrasydaios ein drtickendes

Kegiment fiihrte, bei Hieron, und erboten sicb, ihm heimlich die Stadt

zu ubergeben, sowie am Kriege gegen Tberon teilzunebmen. Aucb die

Empdrung zweier Vettern Tberons, Hippokrates und Kapys, der Sonne

des XenodikoB, gehort vermutlich in den Zusammenbang dieser Ereignisse.

Theron war daber zum Frieden geneigt, und ebenso wiinschte Hieron,

der fiir andere Unternehmungen treie Hand haben wollte, den Krieg zu

vermeiden. Unter diesen Umstanden kam nocb im letzten Augenblicke,

wahrend die Heere bereits am Gelaflusse gegeniiberstanden, ein Ausgleicb

zustande. Polyzelos kebrte nacb Syrakusai zuriick und wurde in Gnaden

aufgenommen. Die Himeraier wurden von Hieron preisgegeben. Tberon

Uefs viele der Mitscbuldigen hinricbten und verpflanzte dann eine Menge
neuer Bewobner meist dorischer Abkunft nacb Himera. Hippokrates und

Kapys wurden gescblagen und mufsten nacb Kamikos fliichten K

Nacb der Beilegung des Konflikts mit Tberon fubrte Hieron, der den

Konigstitel annabm *, einen Akt deepotiscber Willkiir aus, der ebenso

seine Eitclkeit befriedigeu, wie seine Herrschaft befestigen sollte. Er ver-

pflanzte im Jabre 476/5 die Bewobner von Naxos und Katane nacb Leon-

tinoi, wo sie fernerbin zusammen mit der alten Bevolkerung wobnen sollten.

In Katane siedelte er dann zebntausend neue Biirger an, die er teils aus

der Peloponnesos berbeizog, teils aus Syrakusai uberfubrte. Das kata-

naiscbe Gebiet vergrofserte er betracbtlicb durch Landereieu, die denSi-

kelern entrissen und unter die Ansiedler aufgeteilt wurden. Die neue

Stadt erbielt den Namen Aitna und doriscbe Institutionen. Hieron Uefs

sicb als Oikist verehren und nannte sicb seitdem gem Aitnaier. Die

Verwaltung der Stadt ubergab er seinem Sohne Deinomenes und seinem

Scbwager und Vertrauten Cbromios \ Da die materielle Existenz der

(468). Fest stent nur die Erwahnung der (andauernden) Dankbarkeit der Lokrer,

und, dafs der Dichter, wie auch bei andern Gelegenheiten, freimiitig vor Ubermut

und Mifsbrauch der Gewalt warnt. Vgl. Alfred Croiset, Observations sur le sens

du mythe d'lxion dans la 2 pythique de Pindare. Annuaire de 1'Association pour

l'encouragement des e'tudes grecques en France X (1876), 83sqq.

1) Died. XI, 48, 6-7; 49, 3—4 (Timaios); Schol. Pind. 01. II, 8; 173; Pyth.

VI, 4. Den Frieden soil Simonides vennittelt haben. Schol. Pind. 01. II, 29

(Timaios, Frgtn. 90); vgl. Bockh, Explic 119 und Christ, Ber. d. bayer. Akad.

1888 I, 383, Anm. 1.

2) Schol. Pind. Pyth. Ill, 1, p. 327. Vgl. dazu Bornemann, Philol. L =
N. F. IV (1891), 244.

3) Begriindung Aitnas: Diod. XI, 49. Sikelergebiet : Diod. XI, 76, 2. Do-

rische Institutionen: Pind. Pyth. I, 60 ff. Vgl. Schol. Pyth. I, 118. Deinomenes

Herrscher von Aitna: Pind. Pyth. I, 58; Chromios inltQonoi ri\s MttyrtS : Schol.
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Aitnaier wesentlicb an die Aufrechterhaltung der Herrschaft des Hauaes

ihres Oikisten gekniipft war, so konnte sich dieser auf &ie verlasaeo

und in Aitna einen Sttitzpunkt suchen, wenn in Syrakusai, wo die

Stimmung nicht besonders war, ein Aufstand ausbrach l
.

Zu einem ruhmvolleren Wirken gab ein Hilfegesuch der Kymaier

gegen die Etrusker Veranlassung, deren politische Macht im 6. Jahr-

bundert ihren Hohepunkt erreichte. Etwa zu Beginn dieses Jahr

hunderts setzten sie sicb in Latium fest, und das etruskiscbe Geschlecht

der Tarquinier erlangte die Herrschaft iiber Rom 2
. Dann drangen

sie durcb das Volskerland nacb Campanien vor, wo Capua, Nola und

andere Stadte in ihre Hande fielen s
. Im Bunde mit den Kartbagern

Pind. Nem. IX, 1. Aitna verherrlicht von Pindaros (Pyth. I; Nem. IX; Hyporch.

105, Bergk I
4
, 408) und Aischylos Ahvatm (vgl. Schneidewin, Rhein. Mas. 1843,

70 ff.)- Hieron nacb dem Wagensiege bei den pythischen Spielen Pyth. 29 =
470/69 als Aitnaier ausgerufen: Pind. Pyth. I, 32. Die Lobeserhebangen Pindar*

zeigen, dafs Hieron auf seine Griindung nicht wenig stole war und dafs der mit

heroischen Ehren verbundene Titel des Oikisten seiner Eitelkeit in hohem Grade

schmeichelte. In Wahrheit hatte der Despot keinen Grund, darauf Btolz zu »ein.

Vgl. Grote, Gesch. Gr. Ill*, 177; Ad. Holm I, 214. Munze des hieronischen Aito*

mit dem Kopfe eines Silens und der Aufschrift AITSAIOS auf der Vorderseite, mit

dem thronenden Zeus Aitnaios auf der Riickseite bei Head, Hist, numorom 114.

Vgl. Ad. Holm, Das alte Katania (Lubecker Progr. 1873) 7 ; A. v. SaUet, Zeitachr.

f. Kumism. I, 210; Catal. of the Greek coins, Sicily 43.

1) Diod. XI, 49, 2: ravro <fi inga^e onerday apa ftkv Iff** pori$uttr hoturj

ketoc Tifiai exeiV Die Bedeutung von Aitna als Ruckhalt gegen Syra-

kusai trat bei dem Aufstande gegen Thrasybulos hervor. Diod. XI, 67, 7; Grote,

Gesch. Gr. IIP, 178

2) Muller-Deecke, Die Etrusker I, 113 ff.; Zoller, Latium und Rom (Leipzig

1878) 167 ff.; Ihne, Rom. Gesch. I, 84 ff.; Gardthausen, Mastarna oder Serviai

Tullius? Leipzig 1882. Uber etruskiscbe Bauten in Rom vgl. Jordan, Rom.

Topographie I, 273 ff. Dagegen freilich Th. Mommsen, Rom. Gesch. I
s

, 124, der

ohne zwingende Griinde eine ctruskische Herrschaft Uber Rom und Latium be-

streitet, wiihrend Joh. Gustav Cuno (Vorgesch. Roms II, Graudenz 1888) in der

Annahme etruskischer Einfliisse zu weit geht. Fur die Geschichtlichkeit der

etruskiscben Herrschaft aucb Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 435.

3) Die Festsetzung der Etrusker in Campanien ist durch Cato, einen Rentier

der italischen Geschichte, der sich namentlich mit der Ausdehnung der etruskiscben

Macht eingehend beschaftigt hatte
,
gut bezeugt. Inbezug auf die ernukiscbe

Herrschaft uber die Volsker (quod Cato plenissime executus est) vgl. Cato Frgm

62 b. H. Peter, Hist. Rom. Frgm., p. 53 = Serv. ad Aen. XI, 567. Nach Veil

Paterc. I, 7, 2 hatte Cato (Frgm. 69) gesagt: Capuam ab eisdem Tuscis conditam

ac subinde Nolam; stetisse autem Capuam. antequam a Romanis caperetur un

zweifelhaft die erste Einnahme im Jahre 334. Gardthausen a. a. O. 19) anni*

circiter ducentis et sexaginta. Capua etruskisch auch nacb Liv. IV, 23; Serr. a«i
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§ 22. Die Westgriechen im Kampfe mit den Karthagern und Etruskern. 801

traten sie der weitern Ausdehnung der hellenischen Kolonisation ent-

gegen und verdrangten die Phokaier von Korsika K Aber die grie-

chische Kultur wirkte trotz des orbitterten nationalen Gegensatzes in

sich 8teigerndem Mafse auf die Etrusker ein. Wie der etruskische

Adel eifrig griecbiscbe Wettspiele pflegte, so blirgerten sich auch die

dionysischen Festztige mit ihren Masken und Scberzen ein. Griechische

Sagenstoffe wurden bei den Etruskern heimisch und gel&ufig. In der

Religion und Kunst macbten sich weitgehende griecbiscbe EinfliisBe

geltend. Die griechiscben , namentlich korinthischen und ionischen

Industrieerzeugnisse, die Typen und Darstellungen der altgriecbischen

Kunst wurden von dem einbeimiscben Gewerbe und Kunsthandwerk

Aen. X, 145. Etrusker in Campanien: Polyb. II, 17. Pompei, Herculaneum und

Marcina am Golfe von Salerno etruskisch: Strab. V, 247. 251. Angebliche Be-

griindung von zwolf St&dten, deren Haupt Capua, durch die Etrusker: Strab. V,

242. Aus Antiochos bei Strab. a. a. 0.: n}* X**Qa" ravil* 'Omxove olxtjom, rot/-

rove o*« xal Jvoorat xaXtie&tti, ergiebt sich nur, d&Ts die urspriingliche italische

Bevolkerang Campaniens aus den Ausoner genannten Opikern bestand, die auch

nach der Festsetzung der Etrusker den Grundstock der Bevblkerung gebildet haben

werden. Auch Hekataios Frgm. 28 (Steph. Byz. 8uid. s. v. NviXa) iVaiA«, tioAk

Avoovm* beweist nichts gegen die etruskische Eroberung, denn diese Stadt konnte

zur Zeit der Quelle des llekataios noch ausonisch gewesen sein. Ala geschichtlich

betrachten die Festsetzung der Etrusker: Miiller-Deecke, Die Etrusker I, 160ff.

;

Mommsen, Rom. Gesch. I
8
, 140; Beloch, Campanien (Berlin 1879) 296 ft.; 2. Aufl.

(1890) 443; H. Nissen, Italische Landeskunde I, 499; Ed. Meyer, Gesch. d. Altert.

II, § 436. Dagegen halt Fr. v. Duhn, Grundziige einer Gesch. Campaniens,

Verhdl. der 34. Philol. Vers, zu Trier 1879 (Leipzig 1880), 146ff. die Uberheferung

dariiber fur ungeschichtlich , weil in den Grabern von Suessula, Capua und Nola

die Bestattungsart (Beerdigung — nicht Verbrennung — der Leichen, Beigaben

von Bronzeger&t und Vasen mit Ornamentschmuck) eine durchaus italische wiire

und auch altere etruskische Kunstprodukte fehlten vgl. Duhn, Scavi sulla necro-

poli di Suessula, Bull, dell' Inst, di corr. archeol. 1878, p. 145 sqq.; 1879, p. 141 sqq.

;

Mitt. d. arch. Inst. Rom Abt. II 235 ff. Uber die Unsicherheit dieses

Schlusses vgl. E. Reisch, Berl. philol. Wochenschrift 1891, Nr. 50, Sp. 1576.

Duhn, Bonner Studien f. Kekule" (Berlin 1890) 20 ff. betrachtet selbst die Be-

stattung als die nationale Sitte der Etrusker, den Brandritus als die der italischen

Grundbevolkerung und giebt zu, dafs erstere sich vielfach dem Brauche der letztern

anbequemten. Fiir die Uberlieferung spricht der Urnstand, dafs das Alphabet der

sabellischen Stamme nicht direkt, sondern durch Vermittelung des etruskischen

aus dem chalkidischen abgcleitet ist. Beloch, Campanien*, S. 443. Die schwarz-

gefirnifsten campanischen ThongefaTse mit italischen Namen und Schriftzeichen,

die sowohl vom Oskiachen, als vom Etruskischen abweichen, konnen freilich nicht

mit Sicherheit als etruskische (Miiller-Deecke I, 169) betrachtet werden. Duhn,

Grundziige, S. 148. Sie stammen ubrigens aus dem dritten Jahrhundert und dem
Ende des vierten.

1) Vgl. S. 756, Anm. 1.

Buiolt, Orieehiieha 0«.chicht«. It. «. Aufl. 51
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nachgeabmt Die orientalisierenden GestaJten der korinthischen Vaaeo,

die seit dem Ende des 7. Jahrhunderts in grolser Zabi nach Etrurieo

eingetuhrt warden, am seit Beginn des 5. Jahrhunderts aUmahlich der

attischen Einfuhr Platz zu machen, beherrschten die etruskische Deko-

ration. Alle griechisehen Gutter erscheinen in Etrorien entweder unter

eigenem Namen oder in einer Identifizierung mit einheimischen Gott

heiten *. Caere pflegte alte Beziehungen za Delphi und katte daselb«t

ebenso wie Spina, der Haupthandelsplatz der Etrasker am adriatischeo

Meere, ein eigenes Schatzhaus ». Um 500 begannen die etruskischen

Stadte auch Munzen mit griechischen Typen zu schlagen und zw&r

teils nach euboeischem, teils, wie es scheint, nach dem reduzierten aegi-

netischen (korkyraeischen) Fufse

Aber bei aller Emptanglichkeit fur griechische Kultureinfliisse

haben die Etrusker doch das Fremde selbstandig und mit eigenen Za-

thaten verarbeitet, und auf roanchen Gebieten, namentlich in der Bau-

kunst (Gewolbebau) Hervorragendes geschaffen. Ihr von nnstenn

Aberglauben und formalem Ritualwesen beherrscbtes religioses Leben,

sowie ihr ganzer zu Wollust und Grausamkeit neigender Charakter

blieb unverfindert und den Griechen fremd. Die etruskische Kultur

behielt ihren barbarischen Grundzug und machte kcine inneriicben

Fortschritte. Da der Adel immer mehr an Thatkraft einbiifste und in

Sinnengenufs versank, so brach alsbald auch die politische Maeht

stellung der Etrusker zusammen. Sie erlagen im Kampfe mit den

Hellenen, Italikern und Kelten.

Durch die Festsetzung der Etrusker in Campanien wurde die dor-

1^ Vgl. im allgemeinen Miiller- Deecke, Die Etrusker II, 77 ff. 220 ff 237 ff

240 ff. 279 ff. ; Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 439—440. Inbexug auf die Vasen

vgl. aurscrdem E. Pottier, Bull. d. coir. hell. XII (1888), 491 ff., welcher nachweist.

dafs die Etrusker auch fur ihre Reliefvasen griechische Muster ror Augeo gehabt

haben. Vbor eine bei Arezzo entdeckte Topferwerkstatte, in der um die Mine

dcs 7. Jahrhunderts wahrscheinlich griechische Kunsthandwerker arbeiteten: Ga

murrini, Notizie degli scavi 1890, p. 63 sqq. Uber geometrisch bemalte Vasen, die

dem 7. Jahrhundcrt angehoren und wenigstens teilweise griechischer Import sfod

sowie uber korinthische Vasen und deren Nachahmungen aus Grabero des 6. Jahr-

hunderts in der Nekropole von Vulci vgl. Stephane Gsell, Fouilles dans la neVro-

polc de Vulci, Paris 1891.

2) Caere und Delphi: S. 755. Schatzhauser von Caere und Spina: Strab V,

214. 220; IX, 421.

3) Head, Hist, numorum, p. LIV und lOff. Eine andere Anaicht vertritt

Muller-Doocke, Die Etrusker I, 385 ff. Vgl. auch Mommsen, Rom. Munzwescn 20ff

215 ff. 200 ff. (Trad. Blacas I, 24 ff. 2«5ff. 372 ff.); Hultsch , Gr. und rom Metrol

(2. Aurl.) 684.
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tige griechische Kolonisation in ihrer Existenz bedroht. Einen gewissen

Riickhalt erhielt sie durch die Niederlassung der Phokaier in Hyele

und eine Versta>kung durch die von Samiern, die vermutlich infolge

des Staatsstreiches des Polykrates auswanderten , am 530 begriindete

I^fbmzstadt Dikaiarcheia x
. Als Hafenplatz Kymes erlangte die

Stadt einige Bedeutung, sie blieb jedoch anscheinend in Abhangigkeit

von den Kymaiern. Bald darauf, angeblieh im Jahre 524, zogen, wie

es heifst, gewaltige Scbaren von Etruskern, Umbrern, Dauniern and

andern Stammen gegen Kyrae. Aber die Kymaier scblugenden
Ansturm der Barbaren zuriick, nach der Sage nicht nur infolge der

Tapferkeit der Burger, namentlich des Aristodemos, sondern auch des

wunderbaren Eingreifens der Gotter *.

Einen empfindlichen Stofs erlitt dann die Macht der Etrusker

durch die Erhebung der Latiner, denen es nach schweren Kam-
pfen gelang, sich von der etruskischen Herrschaft zu befreien.

An der Entwickelung der Dinge in Latium hatten die Kymaier

das hochste Interesse, da sic mit den Latinern seit alter Zeit einen

lebhaften Handel unterhielten , der sich bis Etrurien hin erstreckte $
.

1) Steph. Byz. v. IJoiioXot. Griindungsjahr nach Hieron. P. R. M. F. Abr.

I486 = 531/0; A. Abr. 1487; B S. 1489. Es 1st offenbar das Jahr nach dem

Regierungsantritte des Polykrates gemeint. Vgl. S. 508, Anm. 3; vgl. Strab V,

245; Dion. Hal. VII, 3; Beloch, Campanien 89.

2) Die Erzahlung dieses BarbareneinfaHes bei Dionys. Hal. VII, 3—4 ist fabcl-

baft and stammt vermutlich im letzten Grunde ans einer kymaeischen Chronik.

Vgl. Ed Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 498 Anm. Aber Campanien mufs damals in

der That durch den Einbruch fremder Volkerschaftcu erschiittert worden sein.

F. v. Duhn (Bull. d. Inst. d. corr. arch. 1878, p. 145 sqq.; Grundzuge einer Gesch.

Camp. 147; Mitt. d. arch Inst. Rom. Abt. II, 235ff), hat wohl mit Recht ange-

nommen, dafs damals Suessula und vielleicht auch Nola dem Ansturme erlag.

Dtfim die aiteste Grabcrklaase von Suessula reicht bis zum Ende des 6. Jahr-

hunderts, dann tritt eine Unterbrechung ein, die nachste Klasse beginnt erst Ende

des 6. Jahrhunderts. Auch in Nola ist die kapuanische Bestattungsart des 5. Jahr-

hunderts noch nicht beobachtet worden. — Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II, § 498

nimmt an, dafs es sich um einen Versuch der campanischen Etrusker zur Ge-

winnung der Kuste handelte. Es sei moglich, daf» sie dabei Zuzug atts der Hei-

mat und von anderen Stammen erhalten hatten. Nach Dion. Hal. sollen die

Etrusker von den Kelten bedrangt vom adriatischen M<;cre her gekommen sein

Das 1st irrig, denn die Funde der Nekropolen von Bologna und Marzabotto bc-

wcisen, dafs die Kelten dort nicht vor 400 v. Chr erschiencn sind. Vgl. W. Hel

big, Die Italiker in der Poebene, Leipzig 1879. Uber Spuren von Umbrern in

Etrurien, wo sie von den Etruskern unterworfou wurdeu. Vgl. Miiller - Dcecke 1,

9G. Was die iapygischen Daunier bctriflt, so safsen Iapyger (Oinotrer) damals

noch in Lucanien. Vgl. W. Helbig, Hermes XI (1876), 257 ff.

3} Chalkidinche Vasen aus der zweiten Hiilfte des 6 Jahrhunderts und andere

61*
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Als Aricia urn 504 von den Etruskern bedrangt wurde und die Ky-

maier urn Hilfe bat, sandten diese ein Heer unter Aristodemos, der

die Etrusker schlug und die Stadt entsetzte. Aristodemos benutzte

seinen durch den Sieg gewonnenen Einflufs, um die Aristokratie der

Hippoboten zu stiirzen und aich zum Tyrannen aufzuwerfen. Erst nacb

langerer Herrschaft wurde er gesturzt und die alte Verfassung Vieder

hergestellt l
.

Durch die Befreiung Latiums wurde die Landverbindung zwi-

schen den Etruskern und Campanien unterbrochen, doch gewanuen sie

zur See die Oberhand Uber die Kymaier und brachten sie so ins Ge-

drfinge, dafs sie den Herrscher von Syrakusai um Hilfe baten f
. Hieron

sandte ihnen ein betrachtliches Geschwader, welches vereinigt mit den

kynaaeischen Schiffen im Jahre 474/3 den Etruskern in einer grofocn

Secschlacht eine vernichtende Niederlage beibrachte *. Zur Be-

hauptung des syrakusanischen Einflusses am Golfe von Neapolis be-

setzte Hieron die Insel Pithekussai (Ischia), die infolge von Erd-

beben und vulkanischen Ausbriichen von den Chalkidiern verlassen

worden war. Er schickte Syrakusaner hin und liefs einen befestigten

GegenstaDde kymaeischen Imports sind in Etrurien gefunden worden. Dohn,

Grandziige der Gescb. Camp. 145. 149.

1) Die bei Dionys. Hal. VII, 3— 14 episodiach eingeschobenc Geschicbte de*

Tyrannen Aristodemos stammt wohl unmittelbar aus Timaios (Fr. Reufs, Philol

XLV [1886], 271 fT; dagegen freilich Ed. Meyer a. a. 0.), der sie in einer ky-

maeischen Chronik gefunden haben wird. Vgl. Diod. VII, Frgm. 10. Die Erafihlung

bei Plut. de mul. virt. 26, p. 261 F beruhrt sicb teilweise mit Dionys., weicbt aber

in wesentliehen Punkten ab. Aus welcher Quelle die Notizen bei Lir. II, 21, 5:

34, 4 entnommen sind, mufs noch dahin gestellt bleiben. Fabius (K. W. Nitxsch.

Rom. Annalistik llff.) war aber gewifs nicbt die Quelle des Livius. Vgl. Heyden-

reich, Fabius Pictor uod Livius, Freiburg 1878, Progr. Ebenso ist es sebr fra^-

licb, ob Piso die Quelle des Livius war, wie Virck, die Quellen des Livius uni

Dionysios fur die altcste Geschicbte der Republik (Strafaburg 1877, Diss.) nach-

zuweisen sucbt. Vgl. noch Scbwegler, Rom. Gescb. II, 192 ;
Belocb, Campanien 150.

2) Diod. XI, 52, 2.

3) Pind. Pytb. I, 72 ff.: vavatatoyoy vfciv idoiy ray itqo Kvpae. | ota Ivpaxxxrfmr

dafAaa9iyjes n«doy,
\
toxvnoQtav one vaaiv 5 a<piy i> ntrrtp /Set***' aWcv,

Tklutf' i££lxaiy fiaQiiag dovXfai. Uber die irrtiimliche Annahme, dafs aucb die

Karthager an der Seite der Etrusker an der Scblacht teilgenommen hfitten, vgl.

Meltzer, Gescb. der Rarth. 1 , 503 , 63. Im Jahre 1817 wurde in Olympia ein

jetzt im Brit. Mus. aufbewahrter eherner Helm gefunden, den Hieron infolgv de*

Sieges nach Olympia stiftete. Er tragt die Inschrift: 'Itigatv 6 Juvopiyios
\
sol

to» Ivquxoohh
I
r£ A Tvqov' ano Kvftag. IGA. 150. Auf den Mttnzen von Syra-

kusai erecheint nun an der Stelle des Lowen (vgl. S. 796, Anm. 2) ein Seeder,

das sich auf den Munzen von Kyme findet. Vgl. Catal. of the Greek coins in the

Brit. Mus. Sicily 154, 71sqq. und Italy 87, lOsqq.
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Platz anlegen. Ein neuer Ausbruch veranlafete dann aber auch die

Syrakusaner, die Insel zu r&umen. Sie wurde dud vod dea Neopoliten

besetzt K

Vod dea Etruskern befreit, begannen die campanischen Griechen-

stadte einen neuen Aufschwung zu nehmen. Im Laufe des 5. Jahr-

hunderts wurde Campanien hellenisiert. Bis zur samnitischen Erobe-

niog war uur kymaeisches uod neopolitisches Geld in Uralauf. Die

Campaner nahmen die griechische Bestattungsart ao. Sie verbrannten

ihre Toten uod bargeD die Asche in kostbaren Metallgefafsen mit grie-

chischen Symbolen. Die Vasen uod Kunstgegenstande aus dieser Zeit

sind griechische Produkte oder geschickte, mit griechischem Sttlgefuhl

eotworfeoe Nachahmungen derselben 2
.

Weoiger gliicklich im Kampfe mit deu italischeD Stammen waren

damals die Taraotioer, die ihr Landgebiet weiter auszudehnen und

namentlich die messapische Stadt Hyria (Orra) zu erobern suchten.

Der Krieg zog sich unter Raubztigen, kleinern uud grofsern Gefechteo

Jahre laDg bin, bis er im Jahre 473 dadurch einen ernsteren Cbarakter

annahm, dafs die Messapier von den andern Iapygern Hilfstruppen her-

anzogen und mit einem grofsen Heere im Felde erschienen 3
. Die Ta-

rantiner baton ihrerseits die Rheginer um Hilfe. An axil a 8 war be-

reita im Jahre 476/5 gestorbeD uud hatte einem Diener von erprobter

Treue, Mikythos (Smikythos), des Choiros Sohn, die Vormundschaft

iiber seine jugeodlicheD Sohne und die Verwaltung der Stadt iiber-

trageu 4
. Gegeniiber Hieron , der die Lokrer gegen Anaxilas unter-

stiitzt, das chalkidische Element in Sicilien zuriickgedr&ngt und auch

im chalkidischen Kolonialgebiete am Golfe von Neapel festen Fufs ge-

1) Strab. V, 247—248 (Timaios); Beloch, Campanien 203 ff.

2) Duhn, Grundziige Gesch. Camp. a. a. 0. 151 ff. ; Mitt. d. arch. Inst. Rom.

Abt. II (1887), 235 ff.

3) Hdt. VII, 170; Diod. XI, 52. Diod. setzt den Krieg in das Jahr 47:V2,

weil in demselben die grofse Schlacht stattfand, er giebt aber an, dafs der Krieg

langere Zeit dauerte: ntgi yaq 6/*6gov /<u>ac dptptopiiTovvrvv hqc( aXX>'>Xovi, in)

pi* xwaq xqovov( JitreXovy at^un/otVrcf xai XttjXaxovvtt; rd{ a'XXrjXu>y jwpaf. xiX.

Aua dieser friihern Zeit des Krieges stammen die von Hageladas (S. 561) gearbei-

teten \'nnoi ol faXxoi xai atxuuXwrot yvraixts dno Mtaoanitox , welche die Taran-

tiner nach Delphi weihteu. Pans. X, 10, 6. Hageladas schuf fiir Olympia die

Bildsiiule des Tarantiners Anochos, der im Jahre 520 im Stadion siegte (Paun. VI,

14, 11; H. Forster, Die Sieger in den olymp. Spielen I, Zwickau 1891, Progr. S. 10).

Vgl. Ettore Pais, Atakta (Pisa 1891), p. 8. — L. Lorentz, Res gestae Tarcnti-

norum Luckau. Progr. 1838; Doehle, Gesch. Tareuts, Strafsburg. Progr. 1877;

Grote, Gesch. Gr. IIP, 185; Lenormant, La Grande Grece I, 27.

4) Hdt. VII, 170; Diod. XI, 48, 2; 66, 1-3; lustin IV, 2 (Timaios).
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fafst hatte, mufste das rheginische Ftiretentum einen RUckhalt suchcn.

Es schlofs sich, da Rhegion mit Kroton verfeindet war, an die Taran-

tiner an und trat mit ihnen auch in kommerzielle Verbindung. Die

Meerenge war nicht mehr im ungestorten Besitze der Herren von Rhe-

gion und Messana, seitdem es eine starke syrakusanische Flotte gab.

Mikythos besetzte daher Pyxus, das cine Handelsstralse durch das

Siris-Thal mit dem tarantinischen Golfe verband fiei dieser Inter-

eBsengemeinschaft schickte Mikythos 3000 Burger wider deren Willen

nach Taras ab. In einer furchtbaren Schlacht wurden die Taran-
tiner und Rheginer von den Iapygern geschlagen. Herodotos

sagt, es wire das grofste Blutbad gewesen, das, so viel er wuTste, unter

Hellenen angerichtet worden ware. Der grofste Teil der Rheginer

kam urn, der Rest fliichtete vermutiich nach einem rheginischen Kartell

am Siris, in das aber die Verfolger zugleich mit den Fluchtigen ein-

drangen *. Auch Pyxus verraochten die Rheginer nicht zu halten 5
.

Unter den erschlagenen Tarantinern befanden sich so viele Angehorige

der Aristokratie, dafs in Taras die Demokratie die Oberhand gewann

und die Verfassung in ihrem Sinne umgestaltete *. Die auf Vergrofserung

des Landgebietes gerichteto Politik der grundbesitzenden Aristokratie

hatte zu einer Katastrophe gefuhrt, unter der Demokratie wandte sich

Taras vorwirgend dem Handel und der Industrie zu und entwickelte

sich zum bedeutendsten Handelsplatze in Unteritalien 6
. Auch gegen

die Messapier und Peukctier behauptcte sich die Stadt in siegreichen

Kampfen 6
.

1) Uber die Griinde des Btindnisses zwischen Rhegion und Taras vgl. Ettore

Pais, L'alleanza di Tarauto e di Reggio, Atakta, p. 1 sqq. Pais bemerkt mit Rccht,

dafs Pyxus nicht erst, wie Diod. XI, 59 angiebt, im Jahro 471/0 Ton Mikythos

besetzt sein kanu (p. 11). Uber die Handclsstrafse vgl. S. 758, Anm. 4. Wieder-

epiegelung des Biindnisses in der Grundungsgesehichte von Taras: Bd. P, S. 407,

Anm. 1.

2) So erklart Ettore Pais a. a. 0., p. 9 sqq. mit einiger Wahrscheinlichkeit die

irrige, gewifs auf einem Mifsverstanduisse beruhende Angabe bei Diod. XI, 52, 5,

dafs ein Teil der Iapyger auf der Verfolgung der Rheginer zugleich mit den

Fluchtigen in Rhegion eingedrungen wSre und die Stadt eingenommen h&tte.

3) Strab. VI, 253: <pxiot <Ji Mixv9ot 6 Mtaar
tytft uQ^toy r»J< iv IixtX/<f (fTvlovrra),

naXiy <f' (tTtngay ol l#Qt94>Te( nXi]y dXiytav.

4) Aristot. Pol. V, 3, p. 1303a: ttnoXo^vvv noXXuiy yvto^f*mv vno ttSx '/«»•-

yt»y /utxQoy CattQoy iwv M^6ixaiy di}ftoxQaria iyivtro in noXaiiaq. Vgl. Doehle,

Gesch. Tarcnta 25 und uber die Verfassungsverhaltnisse Bd. P, 410, Anm. 6.

5) Bd. P, 410.

6) Delphischcs, von Onatas gearbeitetes Weihgeschcnk der Tarantiner: Paus.

X, 13, 10 vgl. dazu Ettore Pais, Atakta, p. 8, Anm. 3.
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§ 22. Die Westgriechen im Kampfe mit den Karthagern und Etruskcru. H07

So hatte denn im Westen und Oaten das Hellenentura trotz keines-

wegs einmiitigen Zusammenhaltens sich hier gegen den Angriff des per-

sischen Weltreiches, dort gegen den der karthagischen und etruskischen

Grofsmacht siegreich behauptet und die Herrschaft tiber das Meer ge-

wonnen. Im Osten war es ein Kampf zwischen Volksheeren, zwiscben

Biirgerwehren demokratischer oder aristokratischer Stadtstaat-Republiken

und Ma88enaufgeboten des Qrofskunigs gewesen, in dem die HeUenen

durch die Uberlegenheit ihrer Strategie, Bewaffnung und Taktik, ibre in-

tellektuelle Begabung und Freiheitsliebe gesiegt hatten. Im Westen

bandelte es sich wesentlich um einen Kampf zwischen den Soldner-

heeren welche die vom Hause Magus geleitete Handelsrepublik Kar-

tbago und die Monarchen von Syrakusai und Akragas angeworben

hatten. Die in dieeem Kriege gewifs durch Biirgeraufgebote verstark-

ten griechiscben Sttldner scblugen unter ausgezeichneter Fuhrung die

Soldtruppen aus den barbarischen Volkerschaflen des wcstlichen Mittel-

gebietes. Nach dem Freiheitekampfe entwickelten sich die politischen

VerhMltnisse im ostlichen und westlichen Teile der heilenischen Welt in

verschiedener Weise. Im Westen war zunachst das politische Leben

vom Gegensatze zwischen dem freien Biirgertume und den Militar-

monarchieen, dann nach dem Sturze der letztern von der Neuordnung

aller Verhaltnisse beherrscht. Es fehlte an den wesentlichen Voraus-

setzungen zur Ausbildung einer alle Staaten in Mitleidenschaft ziehen-

den Rivalitat zwischen zwei Grolsmachten. Da im Osten der leitende

Staat eine Landmacht war, so gewann neben ihm Athen freien Spiel-

raum zur Begriindung einer See-Hegemonic Die Rivalitat zwischen

den beiden Machten wurde verscharft durch den von ihnen vertretenen

Gegen&atz zwischen Oligarchic und Demokratie, zwischen dorischem und

ionischem Wesen, so dafs schliefslich ein grofser Entscheidungskampf

unvermeidlich wurde.

1) Holm, Ur. Gesch. II, 101, Anm. 8.
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8. 3, Anm. 2. An SteOe too „mehr obex die attiseheu Vasen in § 28" n set^s

ha § 17e, 8. 332ff

8. 3, Anm. 4, Z. 3 hinter „;CIA. IV, 2, p. 119, Nr. 492a" hmwzafag^a: TgL

8tadniezka, Mitt. d. arch. Inst. XVIII (1993;, 225 ff {rait TafeT.

8. 4 Anm., Z. 1 ist in detn Satze: _I>er Volksbeschlui'* i«t keineifaiis junger als

die Weahmaehnft u. ». w." tot ^jungex" das Wort „<

8. 4, Asm. 2 mcbrutra^ : WOaraowiU, Die

and Athen II, 304-315.

S. 7, Z. 3 tit hinter: „Als Verfa**er der Atthis'" einzuscbahen : „die zwar socb

nicbt da* Haaptgewicht auf die Erianterurjg der ahen atti~cben lnstitationen

le^rte, aber in annaii&tifrcber Form gesebrieben war**.

8. 7, Z. 6 ist hinter „ Interesserj batten" biiizuzufugen: ,,8ie (die Atthido*
grapben, waxen durcbweg oder mindestens zum grofaten Teal Exegeten

gebend" Dazu „Anm. 1*. Nacbdem bereha U Kohkr, Bermes XXVI
ll€*l , 45 darauf aofmerkaam gemacbt batte , dafs K leidemos , Antikleides

und PbilocboroB Exegeten waxen, bat Wilamowitz, Ariatoteles and Atben. 1,

21*0 ttiit K'-cht auf den engen Zusammenbacg zwiacben der Aafzeicbnung und

Erlauterung der narpa, die den iiiy^raX i£ E£ncnot.4tir obl&g (TgL S. 95

\\ und dex Entstebung der

8. 7, letxte Z. des Textes ist hinter

(Wilamowitz, AristoteJes I1
, 287, 37

8. 7, Anm. 1 am Ende binzuzu«>etzen : Wilamowiu, Die Atthia, Ariatoteles und
Atben I, 260—290.

S. 7, Anm. 5 hinxuxufugen : „Ezeget: Frgm. 20. Wilamowitz, Ariatoteles I, 286,

Anm. 36 mochte die Entstebung der Atthia zwischen 394 und 380
S. 7, Anm. 6 binzuzufugen: ^Wilamowitz, Ariatoteles I, 287, Anm. 38".

S. 13, Z. 1 hinter „gebort die" einzuscbalten: „die

mistokles, Tbukydidea und Perikles und die".

S. 13, Z. *J. An die Stelle des Satzes: „Einc Scbmahscbrift „bis" gab Kritiaa
beraus" ist zu setxen: „Die Politeiai des Kritias enthielten wahrscbein-
lich nicbt sowohl Vextassungsgeschichthches oder eine Kritik dex Ver-
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NachtrSge und Berichtigungen. 809

fassungsformen als Schilderungen des biirgerlichen Lebens, wobei er alles

Lakonische pries, die Demokratie schmahte und die Athener als formiiches

Geaindel charakterisierte ".

S. 13, Anm. 2, Z. 2 hinzuzufiigen: „ Wilamowitz, Aristoteles I, 175 zeigt, dafs die

TjoXnfiat des Kritias wesentlich das enthielten, was spaterhin fitoi hiefs".

S. 13, Anm. 3, Z. 2 einzuschalten : „vgl. aber III, 5, p. 1278 a, v. 25, wo es inbezug

auf dieselbe Einrichtung heifst: eV Stjpmc <Ji vouo^ ijr, wodurch Keils Schlufs

zweifelhaft wird. Gegen Keils Datierung der Politeia vorHerbst
335 erhebt auch beachtenswerte Einwendangen F. Susemihl, Quaest Ari-

stotelearnm Pars II (Greifawald Ind. lect. aest. 1893), p. IXsqq."

S. 15, Anm. 3, Z. 9 hinter ., Sandys, London 1893" einzufiigen: „vgl dazu die

Besprechung von Valerian von Schoeffer, Berl. pbilol. Wochenscbr. 1893,

Nr. 45, S. 1409-1419".

S. 15, Anm. 3 ist zur Litteratur-U bersicht hinzuzufiigen: Vincenzo Co-
stanzi, Spigolature Aristotelicbe , Estr. dalla Rivista di Filologia XXI,
Torino 1893; M. Heller, Quibus auctoribus Aristoteles in republica

Atheniensium conscribenda et qua ratione usus sit , Berlin 1893 (Nichts

Neues von Bedeutung); G. Kaibel, Stil und Text der noXutta 'A&tjvaitov

des Aristoteles, Berlin 1893; U. v. Wilamowit z-Moellendorff, Ari-

stoteles und Athen, 2 Bde., Berlin 1893; H. Swoboda, Die neugefundene

Schrift vom Staate der Athener, Prag 1893.

S. 18 Anm., Z. 25 hinter „CIA. II, 2, Nr. 741" einzuschalten: „Erwfihnung

eines Ammon-Tempels in einem Yolksbeschlusse aus dem Jahre 333:

P. Foucart, Rev. des e'tudes grecques 1893, Nr. 21."

S. 18, Anm. 1 am Schlusse hinzuzufiigen: „Vgl. namentlich iiber alle diese Dinge

Kaibel, Stil und Text der noUnta ^difvataty, S. 1-112."

S. 20, Anm. 2 hinter „P. Meyer a. a. 0. Cap. II" einzufiigen: „und Wilamowitz

Aristoteles I, 64 ff."

S. 21 Anm., Z. 2 hinter „tnotn<stv ix itu* Tifitifidttav" einzuschalten: „In anderer

Weise sucht Wilamowitz, Aristoteles I, 72 iiber den Widerspruch hinweg-

zxikommen. Vgl. jedoch dagegen S. 275, Anm. 1."

S. 21, Anm. 2 ist der Satz „Nach der Ufht. mufs nicht dem Demos, sondern dem
Areopag das evdvveiv der Beam ten obgelegen haben" zu streichen

und auf S. 280, Anm. 3; S. 282, Anm. 5 zu verweisen, wo die Ansicht
Keils berichtigt ist.

S. 22 Anm. am Schlusse zu verweisen auf S. 108. 110, Anm. 4. 267 Anm. und

310, Anm. 2.

S. 24 Anm. am Schlusse hinzuzufiigen: „Auch J. Miller, Philol. LII, S. 131

zeigt, dafs 41, 2 nichts gegen die Echtheit der Schrift beweist."

S. 27, Z. 12 ist „ammentlich" statt „ namentlich" gedruckt.

S. 29 Anm. am Ende hinzuzusetzen : Wilamowitz, Aristoteles I, 299 ff. macbt

es sehr wahrscheinlich , dafs die *A9n. dem Plutarchos uberhaupt
nicht vorgelegen hat und dafs er die Citate aus semen Quellen her-

iibergenommen hat.

S. 30, Anm. 4 am Schlusse hinzuzufiigen: „ Nach Wilamowitz, Aristoteles I,

306 ff. (Zweck und Bedeutung des aristotel ischen BucheB) will

die Schrift weder geschichtlich belehren, noch eine Dogmatik der Vermssuug

geben, vielmehr bezweckt sie, in dem Leser ein Urteil iiber die beschriebene

Verfassung zu erzeugen, und zwar um uberhaupt politifiches Urteil in ihm
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zu erzeugen.'* „ Aristoteles bat seine Politien mit uicbten aia geachiebt&ebes

Material , sondern als Substrat der politucben Sptk-aiatioa nut ^-es-rctfieh

praktiacher Tendenz verfafst Er hat die»e grofse Arbeit aofgewaxtit, ma
das ioduktive Material far seine politiacbe Tbeorie xu gewinnen oder viel-

mebr deim dieae Tbeorie stand ihm ja rorber feat nod «e war nichta ab-

solat Neues , urn seioe Scbiiler zu befahigen, in dem praktach poUtbcbea

Leben die geeignetaten Mafsnahmen za treffen , aaf dafs die Lebren der

Etbik uber Tagend und Gliickaeligkeit in die leibbafte Eracbexnang uber-

gefiihrt wurden.

S. 32, Aom. 2 hinzuzufugen : Wilamowitz, Aristoteles I, 373: Aristoteles ist

kein geschichtlicher Forscber, aber die Atthia ist dorck die 'j&x. un-

gleich deatlicher geworden. Xeben der Atthis, der wegen ibres arkmidlichen

Gebaltes am beaten unterricbteten Quelle uber attiacbe Verfa*sung^c:e»ehichte,

hat A. namentlich in uinfaj-sendem Ma.i&e eine vermutlich von Theramenes

verfafste Parteischrift benutzt Aoch die ganze Daratellong der za seiner

Zeit in Kraft bcfindlichen Verfaasung ist nichts als eine stark nnd ungleicb

kiirzeude, durcbgehends aaf den Zastand des bereita geltenden Rechtes bin

revidierte Wiedergabe fremder Arbeit

S. 36, Anm. 2 hinzuzufugen: Weitere Litteratar uber die Verfassang
Drakons, 9. 225.

8. 38, Anm. 1 am Anfange einzufugen: Uber dieae oligarchUche Schrift vgl.

8. 42 Anm ; 8. 50, Anm. 1 und S. 52 Anm., aowie Wilamowitz, Aristoteles

I, 160.

8. 40 Anm., Z. 19 ist der Satz: n Strategen scbeinen" bis sein
a zu streichen.

8. 41 Anm., Z. 5 binter Uotersachung „ einzascbalten " : vgl. auch Wilamowitz,

Aristoteles I, 51 ff.

8. 42 Anm., Z. 20 eiuzuacbalten nach „erinnert M : „gegen die Annahme, dafs

XQtvxonid ai nach EQftoxontfai gebildet ware, wendet sich indesseu mit

Rccht Wilamowitz, Aristoteles I, 63, Anm. 33 "

8. 45 Anm., Z. 14 von unten ist zu „*6uor *« <rn (yy} eA (•'« c)
w xu bemerken:

tiaayytUus ist nach Kaibel, Stil and Text der li9n. 143 bis aaf die Buch-

staben tX im Texte nicht zu leaen. 8tilistische Bedenken gegen die von

Weaaely, Blafs und Kenyon angenommene Lesung bei Wilamowitx, Ariato-

teles I, 53, Anm. 22.

8. 45 Anm., Z. 4 von unten binter „dafs er es wirklich war" einzuachalten : „Doch
nprecben erhebliche Wahracheinlichkeitagrunde dafiir, dafs Solon in der

That ein solches Eisangelie-Geaetz gegen KtcuiXvcts tov cfijuov erlaaaen

hat Vgl. 8. 161 Anm. und S. 282, Anm. 1.

S. 46 Anm., Z. 4 von unten ist der Satz: „Dafs ea vor Kleisthenea eine
povXr, gab u. s. w." xu atreichen.

8. 48 Anm., 8. 5 von unten sind in dem Satze: „Es ist moglich, obschon nicht

wahracbeinlich , dafs die Seisachtheia u. ». w." die Worte „obecbon
nicht wahrscheinlich 44 zu beseitigen.

S. 50, Z. 5 sind die Worte „Schrift des Kritias" zu eraetzen durch „oligar-

chische Parteischrift*'.

S. 50, Anm. 1 , Z. 4 von unten sind die Worte „um die l4$n. des Kritias"1

ebenfalU zu eraetxen durch „um die oligarchische Partei schriff.
Am Ende der Anm. ist binxuxufugen : vgl. uber die Politeia dea Kritias

S. 808. Wilamowitz, Aristoteles I, 165 vermutet, dafs Therameuea der Ver-
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faaser dieser oligarchischen Schrift war. Sie miifste dann aber, vollends

wenn, wie W. annimmt, 'yf&n. 86, 2 und Xen. Hell. II, 3, 19 aua dieser

Schrift stammen sollte, kurz vor dem Tode des Theramenes und zu einer

Zeit verfafst sein, wo sein politisches Wirken nicht sowohl durch den Gegen-

satz zu der Demokratie als durch den Kampf mit Kritias beherrscht war.

Eine Parteischrift aus dieser Zeit hatte sich doch gewifs weuiger mit einer

historischen Kritik der Demokratie beschaftigt und sch&rfer ihre Spitze

gegen die oligarchische Tyrannis gerichtet. Aber die Schrift riihrt ge-
wifs von einem Anhanger des Theramenes her. Das ergiebt sich

aus der aufscrordentlich giinstigen Beurteiiung des Theramenes selbst (^4&n.

28, 5 ; 33, 2), dann aus der durcbaus in seinem Sinne gehaltenen Darstellung

der Parteikfimpfe, endlich aus dem Entwurfe der Verfassung Drakons, die

dem Standpunkte dieses Politikers im Gegensatze zu Kritias entspricht.

U&n. 36, 2; Xen. Hell. II, 3, 19. Vgl. S. 38, Anm. 1 und Wilamowitz,

Aristoteles I, 107.

S. 51, Anm. 1, Z. 17 hinzuzusetzen: Weiteres inbezug auf die Sohne des

Peisistratos vgl. S. 322, Anm. 1.

S. 52 Anm., Z. 25 sind die Worte: „Wie sie Kritias bis Pokrowsky a. a. 0."

zu streichen und dafur zu setzen: „vgl. Wilamowitz I, 161 ff., der den Inhalt

der Schrift zu skizzieren versucht".

S. 53, Z. 5 ist hinter „aus einer Atthis" einzuschalten : „wahrend das Urtcil

iiber die leitenden Staatsmauner und deren Wirksamkeit
durch die oligarchische Schrift bestimmt ist. Vgl. Wilamowitz,

Aristoteles I, 161.

S. 53 Aum. ist am Schlusse hinzuzufugen: Weiteres tiber den Widerspruch
der l4&n. gegen die Augabe des Thukydides, dafs die Burger be-

waffuet den panathenaeischen Festzug begleiteten. S. 383, Anm. 1.

S. 55, Z. 7 sind die Worte „oder vielmehr von dessen Quelle" zu streichen uud

hinzuzusetzen: Wilamowitz, Aristoteles I, 195 S. zeigt, dafs Pollux die

nachlassig, aber direkt benutzt und mit Angaben aus zwei andern

Quelleu (darunter einer lexikalischen) vereetzt hat.

S. 59, Anm. 4, Z. 5 ist zu
, y
JtXtpv5y i'«o/i»^«rn" zu bemerken: „Nach Wi-

lamowitz, Aristoteles I, 14, Anm. 19 hat Plutarchos diese delphischen Auf-

zeichnungen wahrscheinlich selbst gekannt' 4

.

S. 63. Am Schlusse der A llgemeineren Litteratur zur attischen Ge-
schichte ist hinzuzufugen: Wilamowitz, Aristoteles und Athen, 2 Bde.,

Berlin 1893; Ed. Meyer, Geschichte des Altertums II (Stuttgart 1893),

§ 128. 223- 224. 228. 233 u. s. w.; J. Beloch, Griech. Gesch., Strafsburg

1893.

S. 64, Z. 3 von unten einzuschalten: W. Miller, A history of the Acropolit
at Athens, American Journ. of Archaeology VIII (,1893), 473—556.

S. 65, Z. 20 hinzuzufugen: „Weitere Litteratur iiber die attischen De-
men S. 401".

S. 65, letzte Zeile hinzuzusetzen: „Karten von Attika, Heft VII (Tatoi-

Salamis) 1893".

S. 66 zur Litteratur- U be rsic ht fur § 15 hinzuzusetzen: Valerian von

Schoffer, Burgerschaft und Volksversammlung iu Athen I,

Die Grundlagcn des Staates und die politische Gliederung der Burgerschaft,

Moskau 1891 (russisch).
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S. 70 Anm. am Schlusse hinzuzusetzen: Uber die Popularisierung des
Theseus unter der Herrschaft der Peisistratiden vgl. S. 331, Anm. 2 und

S. 332, Anm. 6.

S. 80 Anm., Z. 2 einzuschalten: „Gegen die Trennung der mittelgriechi'Bchen

£p<ix«c von den in Thrakien wohnenden vgl. Erw. Robde, Psyche, S. 300,

Anm. 1.

S. 83, Anm. 1 , Z. 1 hinter „0ber Erechtheus vgl. S. 72,' Anm. 2" einzu-

schalten: „vgl. Wilamowitz, Aristoteles I, 128", ferner ebenda Z. 6 von

unten „vgl. Wilamowitz a. a. 0., der Kekrops als Namen eines Volks-

stammes auffafst, der den Stammesnamen der altesten einheimischen Be-

volkerung erhalten hat.

S. 88, Anm. 1 am Schlusse binzuzufUgen : „Die richtigeErklarung von Thuk.
II, 15, 4 gegen Dorpfeld, Mitt. d. arch. Inst XVII (1892), 444 f. von

Chr. Belger, Berl. philol. Wochenschr. 1894, Nr. 3, S. 91 ff.
M

S. 88, Anm. 2 am Ende hinzuzusetzen: „ Angeblicbe Aufdeckung des Dion y si on
iv Atftvate audlich vom Areopag: Dorpfeld, Mitt. d. arch. Inst XIX
(1894), 143 ff.

S. 91, Anm. 5 hinzuzufiigen : „Weiteres iiber das Prytaneion vgl. S. 158,

Anm. 1.

S. 95, Anm. am Schlusse auf S. 96 hinzuzusetzen: „Die Existenz eines Ge-
schlechtes Eupatridai ist jetzt durch eine Inschrift urkundlich ge-

sichert. A. Nikitsky, Hermes XXVIII (1893), 621 ff."

S. 102, Anm. 6 am Ende hinzuzufiigen: Valerian von Schoffer, Biirgerschaft und

Volksver8ammIung in Athen (Moskau 1891, russisch) 188 ff. kommt zu dem
Ergebnis, dafs die vier Stammphylen allgemein ioniscb waren und nacb

Attika von aufsen ubertragen wurdtn, dagegen ist Wilamowitz, Aristoteles

I, 141 der Ansicht, dafs von den Athenern, da das geeinigte Attika eine

Organisation gebraucht habe, die Vierteilung und darunter die Zwolfteilung

durchgefiihrt worden sei. Es sei ein ganz aufscrlicher, auf die Verwaltung

berechneter Schematismus gewesen.

S. 113, Anm. 1 am Ende zur Litteratur iiber die Phratrien hinzuzusetzen:

„Wilamowitz, Aristoteles II, 259 ff.; H. Lipsius, Die Phratrie der Demo-
tioniden, Leipzig. Stud. XVI, 161 ff.

S. 117 Anm., Z. 10 von unten hinter „Gr. Staatsaltert.6
, § 58, S. 321 einzu-

schalten: „und Wilamowitz, Aristoteles II, 269".

8. 118, Anm. 1 am Ende einzufugen: „vgl. auch Wilamowitz, Aristoteles II, 273,

Anm. 19.

S. 118, Anm. 3 hinzuzufiigen: „Wilamowitz, Aristoteles II, 26S erganzt den Namen
der Phratrie zu Thersik(leid)ai. Uber den Rultus der rg*tonttTQnt

bei den Zakyadai (CIA. II, 1062) vgl. Wilamowitz a. a. 0., woselbst Na-

herea iiber die einzelnen Ph ratrie-Kulte".

S. 120, Anm. 3 einzuschalten : „Wilamowitz, Aristoteles II, 278 nimmt an, dafs neben

einander wohnende Geschlechter zu einer Phratrie verbunden warden. Durch

ihren Rultort hatte die Phratrie einen lokalen Mittelpunkt erhalten.

S. 121, Anm. 2 am Schlusse hinzuzufiigen: „Wilamowitz, Aristoteles II, 273: „In der

Phratrie der Demotioniden war kein Geschlecht mehr so machtig, dafs

es die Bevorzugnng von Genncten erzwang. Aber denjenigen Brudern, die

in D e k e 1 e i a ansessig waren, hatte man die Stellung der Genneten iibertrageu

;

sie rechneten sich innerhalb der Phratrie als zu einem Hause angehfirig."
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S. 122, Anm. 2 am Ende hinzuzusetzen: „vgl. jedoch Lex. Demosth. Patm. Bullet,

d. corr. hell. I, 152: Die Genneten rove iyyQafpofiivovi eit tov( (pQtt-

TOQai dtaxQivovreg xai cf ox*/ti« Cor r e c *t noXlttti tiaiy n Mi-

Xovro ij anifraXXov Wilamowitz, Aristoteles II, 272 bemerkt zu dieser An-

gabe des wohlunterricbteten Grammatikers mit Recbt: Das iat genau daa-

selbe Verhaltnis, wie ea die Demotiooiden Inschrift fur die Thiasoten zeigt,

Appellation ist dabei immer nocb moglich."

S. 123, Anm. 1, Z. 10 von unten statt: n StQQut{ia$)ai oder 8fppix(w^<f)«* " zu

setzen 8* QQix\Xcid)at.

S. 124, Anm. 4 am Schlusse hinzuzufugen „vgl. jedoch S. 122, Anm. 2 Nachtrag".

S. 124, Aum 6 zur Litteratur iiber die attischen Konige hinzuzufugen:

Wilamowitz, Die Konige von Athen, Aristoteles II, 126 ff.

S. 132, Anm. 3, Z. 20 hinzuzufugen : „Wilaraowitz, Aristoteles II, 131 ff. A. v. Gut-

schmid, Chronol. Unters. iiber die altere gr. Gesch. kl. Schrift. IV, Iff.

S. 139 Anm. Zur Litteratur iiber den Areopag hinzuzusetzen: „ Wila-

mowitz, Aristoteles II, 186 ff."

S. 142 Anm. am Schlusse hinzuzusetzen: „Gegen die Ansicht des Lipsius vgl.

auch L. Cobn, Berl. philol. Wochenschr. 1893, Nr. 44, Sp. 1397.

S. 144 Anm., Z. 18 ist „nQ<irre<ipat oder" zu streichen und auf Kaibel, Stil und

Text der 'A&n. 142 zu verweisen.

S. 144 Anm. am Schlusse hinzusetzcn: „Vgl. Weiteres S. 176".

S. 151, Anm. 1, Z. 3 einzuschalten : vgl. Wilamowitz, Aristoteles II, 338 ff.

S. 153, Anm. 2 ist zur Litteratur iiber das Archontat hinzuzufugan : C. Le-

couterc, L'archoutat ath^nien d'apres la nokaciu U&qvnliov , Paris 1893;

Wilamowitz, Aristoteles I, 242 ff.

S. 158, Anm. 1 auf S. 159 zu der Litteratur iiber das Prytaneion hinzu-

zufugen: Fr. Poland, Das Prytaneion in Athen, Gr. Studien, H. Lipsius

gewidmet (Leipzig 1894) 7 Iff.

S. 159, Anm. 1, Z. 5 von unten einzufiigen: Die pnotXeTe in dem Epitimie-
Gesetz Solons, in dem G esetz Dr akons iiber unvorsatzlichen
Totschlag und dem Psephisma des Patrokleides bei Andok.
My st. 78 erklfirt auch Wilamowitz, Aristoteles I, 94 fur die Phylobasileis,

Kaibel, Stil und Text der l4f)n. 242 und Ed. Meyer. Gesch. d. Altert. II,

§ 233, S. 355 und § 365, S. 578 fur eine Zusammenfasaung von paoilevs

und tpvkoflaotXete.
*

S. 173, Z. 1 statt „wieder" zu lesen „wider".

S. 180, Anm. 3, Z. 3 hinter den auf die Einrichtung der Schatzungs-
k las s en bezuglichen Worten „Das stand in der von ihm benutzten

Atthis " einzuschalten : „ vgl. dazu die Berichtigung S. 227 Anm., Z. 6 von

unten ".

S. 181, Z. 19 bei den Worten „r« Xoe oft in diesem Sinne" einzuschalten „nament-

lich in militarischem". II. A. 730; K. 56. 470; Hdt. I, 103; VII, 81. 87.

211; IX, 20. 22. 42. 59.

S. 201, Anm. 6 auf S. 202 am Schlusse zur Litteratur iiber die Miinzen hin-

zuzufugen Nissen, Rhein. Mus. XLIX, 1—20.

S. 322, Anm. 1 am Schlusse hinzuzufugen: „Joh. Toepffer, Hermes XXIX (1894),

465 ff. sucht inbczug auf die Sohne des Peisistratos nachzuweisen,

dafs Hegesistratos bei seiner Legitimierung und Aufnahme in die athenische

Burgerschaft den Namen Thessalos erhielt.

Digitized by Google



814 Nachtrfige und Berichtigangen.

S. 336, Anm. 1 zur Litteratur fiber die Plastik hinzuzufugen: Furt-

wangler, Meistcrwerke der gr. Plastik, Leipzig-Berlin 1893.

S. 339, Anm. 1, Z. 6 hinter den Worten „Das nach Weeten gewandte Megaton
bei Hdt. V

;

77" einzuschalten : „gehorte zweifellos zum Erechtheion, da

es zu Hdts. Zeit eine Ostcella bcim alten Athena-Tempel aicherlich

nicht gab, and an das Ilinterbans des Parthenon nicbt zu denken iat Vgl.

E. Curtius, Stadtgeschichte Athens, S. 155: H. Lolling, Mullers Handbuch

der kl. Altertumsw. Ill, 343, Anm. 2."

S 341 Anm, Z. 10 hinzufugen: „Frazer, Journ. of hell. stud. XIII, 164 ff. hfilt den

Opis thodomos fur die (oftene) Hinterhallc der Westcella des perikleischen

Athena-Tempels. Dagegen mit Recht Artb. Milchhofer, Philol. LIII =
N. F. VII, 353 and Furtw&ngler, Meisterwerke der gr. Plastik, S. 177.

Letzterer sacht nachzaweisen , dafs Parthenon und Opisthodomoa nur

erschiedene Bezeichnongen desselben Raumes gewesen seien. Widerlegnng

dieser Ansicht bei Milchhofer a. a. 0.

S. 341 Anm., Z. 18 hinzusetzen: „Ebenso urteilt inbezng auf den Neos Heka-

tompedos und den Parthenon auch Milchhofer, Philol. LIII = N. F.

VII, 353".

S. 341, Anm. auf S. 342 am Schluase hinzuzufugen : Milchhofer a. a. O. weist

darauf bin, dafs diese Scholien and die Angaben der Lexikographen iibor

den Opisthodomos zu der Annahme notigen, dafs derselbe ein beson-

deres vom Parthenon getrenntes Geb&ude war".

8. 343, Anm. 4 zu der Litteratur fiber die Wasserwerke des Peisistra-

tos hinzuzufugen: Dorpfeld, Mitt. d. arch. Inst. XIX (1894), 143 ff.

8. 595, Anm. 4 hinzuzufugen und zu berichtigen: „Die Halle (<rroa) der A the*

ner in Delphi wurde friiher erbaut als das Schatzhaus (*ij<rorpof). Die

Weihinschrift auf dem Stylobat der Stoa (Dittenberger, Sylloge inscr. gr.,

Nr. 4) hat noch das gekreuzte Theta. Das Schatzhaus wurde nach Paus.

X, 11, 5 aus dem Erlose der marathonischen Beute errichtet. In dem Rente

der Weihinschrift auf einer Treppenstufe (A9ESAI . . . MJPAB . . Bullet,

d. corr hell. XVII, p. 612) erscheint bereits das 9 (vgl. S. 200, Anm. 6).

Die Stoa ist also vor 490 errichtet. Vgl. Pomtow, Rhein. Mus. XLIX
(1894), 127.

l»ruek »on Frtodrieh Andrea* Perthes in Goth*.
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