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Philosophisch -philologische CIasse. 

Sitzung vom 4. März 1876. 

Der Classen-Secretär legte eine Abhandlung des Herrn 
We c k lei n vor: 

"Ueber die Tradition der Perserkl'iege." 

Die oft angeführten Worte des Herodot (VII 152) : 
Ｎ ｾ＠ \ ) " , , \,' , Q. Q. , \ ) ey() ve ocpeu"w MYUlI 'Ca "'er0/-lella, 7r1JL...,ea...,aL ye ftElI ov 

7faV7:anaal oCjJ8Llw, xai fLOL ,[01)'CO 'Co enog exe'Cw eg 7cavxa 

'COll ),OYOll geben uns zu erkennen, dass der Geschicht-
schreiber es als seine Aufgabe betrachtet hat die Ueber-
lieferung, welche ihm vorlag und für den Zweck und Grund-
gedanken seines Werkes geeignet schien, zu geben wie er 
sie empfangen, auch wenn er an deren Wahrheit zweifelte 
oder doch von derselben nicht überzeugt war. Die Ueber-
lieferung aber, welche Herodot zu Gebote stand, war im 
Grossen und Ganzen eine mündliche. Wir müssen also an 
die Darstellung des Herodot den Massstab mündlicher Tra-
dition, den Massstab der fama anlegen. Treffend bemerkt 
in dieser Beziehung Nie buh r (Vorträge übel' alte Ge-
schichte I S. 386): "es waren wie Herodot schrieb fünfzehn 
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Olympiaden seit Xerxes' Zug nach Griechenland verflossen : 
das sind sechzig Jahre, siebzig .Jahre also seit der Schlacht 
von Marathon. War nun vor ihm über diese Begebenheiten 
nichts wesentliches Historisches geschrieben, so erwägen 
Sie einmal, welche Veränderungen die Tradition, die durch 
keine Schrift aufbewahrt war, in einem so langen Zeitraum 
erleiden, wie viel Fabelhaftes in diesel' Zeit hinzukommen 
konnte. Es ist bekannt, dass Jie Erzählungen über den 

Zug Napoleons nach Aegypten im Munde der ägyptischen 
Araber schon jetzt eine ganz fabelliafte Gestalt erhalten 
haben, die zu dichten man hundert Jahre für nöthig halten 
sollte, und solche Beispiele sind häufig. Beschäftigt ein 
Ereigniss die Gemüther , so ' verändert es sich in der Er-
zählung unglaublich; man setzt Begebenheiten um, ver-
tauscht das frühere und spätere. Wir können uns von 
dieser Lebendigkeit und Beweglichkeit der Traditionen gar 
keinen Begriff machen, weil bei uns alles gleich nieder-
geschrieben wird". Wenn auch die Annahme einer früheren 
Abfassungszeit des Herodoteischen Geschichtswerkes von den 
sechzig beziehungsweise siebzig Jahren der Berechhung 

Niebuhr's ｾｮｧ･ｦ￤ｨｲ＠ ein Jahrzehnt wegfallen lässt, so ändert 
dies an der weiteren Bemerkung nichts; denn am meisten 
bildet sich das Volk seine besondere Vorstellung und Dar-
stellung, solange ein Ereigniss das Gemüth am lebhaftesten 
erregt und am meisten beschäftigt, also gleichzeitig und 
einige Zeit nachher. Sobald neue Sorgen und Interessen 
hervortreten, wendet sich die Triebkraft der Volkssage nach 
diesen hin und berührt die frühere Geschichte nur insoweit, 
als diese mit den neuen Ereignissen in Beziehung steht 
oder in Beziehung gebracht werden kann. So dttrfen wir 
annehmen, dass die Tradition über den Feldzug des Datis, 
Xerxes und Mardonius nach den ersten Jahrzehnten immer 
lückenhafter geworden ist und dass der Stamm der Ueber-
lieferung, an dem Zweige und Aeste verdorrten lmd ab-

Wecklein : Ueber die Tradition der Perserkriege. 241 

brachen, nur da neue Schösslinge trieb, wo er seine Nahrung 
aus der gegenseitigen Erbitterung der einzelnen griechischen 
Staaten sog. 

Es dürfte sich der Mühe lohnen die von Herodot ge-
gebene Darstellung vom Standpunkte mündlicher Ueber-
lieferung aus zu beurtheilen und da sich bei einer solchen 
Tradition die augenblicklichen Stimmungen und Neigungen 

. sowie Charakter und Gemüth des Volkes geltend machen, 
zu untersuchen, welche Stimmungen sich aus der Tradition 
der Perserkriege selbst als einflussreich nachweisen "lassen, 
und diesen Einfluss dann weiter zu verfolgen. Dabei wird 
sich auch ergeben, in wiefern Eigenthümlichkeiten des 
griechischen Volkscharakters auf die Gestaltung der Tra-
dition eingewirkt haben. Als solche Eigenthümlichkeiten 
erscheinen uns besonders die grosse, Märchen und. Mythen 
schaffende Erzählungslust, die reiche Phantasie, welche aus 
einfachen Motiven bunte Sagengebilde hervorzuzaubern und 
die Lücken der Ueberlieferung zu ergänzen verstand, endlich 
die geringere Scheu vor der historischen Wahrheit. Diesel' 
Mangel an Wahrhaftigkeit tritt am auffallendsten in der 
Freiheit hervor, mit welcher die griechische Komödie poli-
tische Persönlichkeiten behandelte und ihnen alles und jedes 
andichtete, sowie in der Zügellosigkeit und Verwegenheit, 
mit welcher der griechische Redner gegen den Gegner jeg-
liche Lilge für erlaubt hielt, welche den Richter zu über-
zeugen geeignet schien. Wenn auch das eine dem launigen 
Spiel, das andere der Zeit des Verfalls griechischer Sitte 
angehört, so. liegt doch eine Volkseigenthümlichkeit zu 
Grunde, eiDe Eigenthümlichkeit, welche der Zuverlässigkeit 
und 'rreue mündlicher Ueberliefel'ung nicht günstig wal'. 

Die treffliche Ahhandlung von K. W. Ni t z s eh über 
Herodots Quellen für die Geschichte der Perserkriege (im 
N. Rhein. Mus. Bd. 27 S. 226 - 268), welche die einzelnen 
Partien der Ueberliefernng auszuscheiden und die Herkunft 
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der verschiedenen AOrOL festzustellen sucht, berührt unsere 
Aufgabe nur in einzelnen Punkten. Wir werden besonders 
bei der Untersuchung des Einflusses, welchen die gegen-
seitigen Antipathien der Griechen auf die Tradition geübt 
haben, auf die Quelle der betreffenden Ueberlieferung unser 
Augenmerk zu richten haben, im übrigen aber ohne Rück-
sicht auf den nicht immer zu ermittelnden Ursprung der 
einzelnen AOrOL einfach die Erzählung des Herodot, die ge-
rade in der Geschichte der Perser kriege Eine fortlaufende 
Darstellung bildet (vgl. Nitzsch a. O. S. 242), als eine 
den Einwirkungen mündlicher Tradition ausgesetzte Ueber-
lieferung hinnehmen dürfen. 

Man darf sagen, dass die Anfechtungen, welche Hero-
dots Glaubwürdigkeit erfahren hat, nicht seine persönliche 
Wahrhaftigkeit, sondern die Unsicherheit der Tradition, 
welche mit Umsicht und Auswahl wiederzugeben Herodot 

. als seine Aufgabe betrachtete, ｢･ｴｲ･ｦｦ･ｾ＠ und dass die Rück-
sicht hierauf uns die richtige Würdigung der Vorwürfe ge-
stattet, die man Herodot gemacht hat. Ktesias (Pers. 1) 
nannte ihnl einen AOrOnOLOg und bezichtigte ihn in vielen 
Punkten der Lüge. Immerhin konnte Ktesias im BeHitze 
einer abweichenden Tradition das Recht zu haben glauben 
die Darstellung Herodots als unwahr zu bezeichnen. Dass 
wir in der Geschichte der Perser kriege wenigstens diesen 
Standpunkt fes tz nb alten und die Darstellung des Ktesias, die 
in mehreren Punkten von Herodot abweicht, nur als eine 
｡ｮｾｲ･Ｌ＠ wenn auch mit noch gröss&rer Vorsicht aufzu-
nehmende Ueberlieferung zu betrachten haben, ergibt sich 
aus der bedeutendsten Abweichung, die sich in seiner Dar-
stellung findet. Ktesias setzt nämlich die 8chlacht bei 
Platää vor der Schlacht bei Salamis an (Pers. 26). Es ist sehr 
begreiflich, dass die Perser dp.s Aeschylus, welche schon 
über die richtige Zeitfolge hätten belehren können, dem 
Knidischen Arzte unbekannt geblieben sind j offenbar kann 

Wecklein : Ueber die Tradition der Perserkriege. 243 

die Umstellung der beiden Hauptschlachten nur der Ver-
worrenheit der Tradition, die ihm zugekommen, zugeschrieben 
werden. Ktesias gab sich nicht gleiche Mühe und Ｌｾ｡ｲ＠

nicht in der gleichen Lage wie Herodot, Klarheit und Be-
stimmtheit in die chaotische Unsicherheit der 'l'radition zu 

bringeu. Den gleichen Charakter kennzeichnet,. wie si:h 
später zeigen wird, eine andere bede1.1.tende .AbweIchung III 

dem Bericht von · der Plünderung des delphIschen Tempels 

(Pers. 25 u. 27). Ueber eine dritte Abweichung, die ｾｵﾭ
O'abe von der Stärke der Flotte Jes Xerxes, dürfte eme 
Frage noch nicht vollständig zum Austrag gebracht ｳｾｩｮＮ＠
Ktesias gibt 1000, Herodot 1207 Schiffe an. Es fragt SICh, 
stimmt Aeschylus Pers. 341 ff. mit Ktesias oder mit Herodot 

,....., . .1" \ \ 'l.1 A \ E 
überein ? Die W orte ＬＡＺＺＬ ｂ ＨＡｾ｛Ｉ＠ vB, XaL ra(! owa, XL wg fl V 

C (I I (. \ 0" ,. 
f.v ｾｶ＠ ｾｲ･＠ 'fCAr/fog, aL 0' V1Cc(!XOfl1COt 'Caxet c/.a'Cov Lg YjaaJJ 

i'fC'Ca .:f" (jo' EXet Aoyog scheinen unbefangen erklärt nur 
die Deutung BIo m fi eId s zuzulassen, wornach 1000 Schiffe 
die Gesammtsumme gewesen, wovon die nachher genaunten 
207 eine besondere Abtheilung bildeten; die Rücksicht auf 
Herodot, welcher Aeschylu:,: falsch verstanden haben kann, 
darf uns wenigstens nicht beirren. Wie unsicher die Zahlen 
der einzelnen Contingente waren, lehrt uns ein Beispiel. 
Nach Hellanikos stellten die Naxier 6, nach Ephoros 5 
(n. 'C. 'H(!oo. xax. c. 36), nach Herodot (VIII 46) 4.Schiffe 1). 
Allein in der Stelle des Aeschylus erhält durch dIe Gegen-

überstellung mit ,u€v und oe das Wort 1CAi,.:fog die ｂ･ｾ･ｵｴｵｮｧ＠
das Gros die grosse Masse der gewöhnlichen, mcht be-

" , ( I 

sonders durch ihre Schnelligkeit hervorragenden (v'fCe(!XOfL7COL 

'CclXU ) Schiffe"; dieser Gegensatz würde deutlicher bei der 
regelmässigen Stellung uuv ve(()v 'Co fleV ＱｃａｾＮＺｴｯｧ＠ ｾｶ＠ XLAtag, 

, , '.1" 1 <' Noch at 0' V1tE(!XO!L'fCOL 'CaX8' cxa'Cov uLg 'ljaav e1C'CCX 'Ce. -

1) Die Angabe 7:I!Ef. im Citat bei [Plut.] a. O. weist natürlich 
nicht auf eine handschriftliche Variante hin, sondern ist ein Gedächtniss-

oder vielmehr Flüchtigkeitsfehler. 
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weniger kann die persönliche Glaubwürdigkeit Herodots 
durch die Bitterkeit leiden, mit welcher ihm der Verfasser 
der Schrift nEeL ＷＺｾｾ＠ (Heooo7:oV Ｇｘ｡ｹＮｯｲ［Ｎ｛ｽｅｌ｡ｾ＠ hämische Ver-
läumdung zum Vorwurf macht. Es genügt auf die Ansicht 
hinzuweisen, die man aus der Schrift herauslesen kann , 
dass man die ruhmvolle Geschichte der Perserkriege nur in 
panegyrischer Weise mit paränetischen Zwecken wenn auch 
auf Kosten der Wahrheit darstellen dürfe. Die thatsäch-
lichen Beweise, welche vorgebracht werden, haben oft kein 
Gewicht. So wird die Angabe Herodots (VIII 46), dass 
die Schiffe der Naxier, die zur Flotte des Xerxes stossen 
sollten, auf Zureden des Trierarchen Demokritos sich mit 
den Griechen vereinigten, durch das Zeugniss des Hellanikos 
und Ephoros, dass die Naxier mit 6 bez. 5 Schiffen den 
Griechen zu Hülfe gekommen seien, nicht umgestossen. 
Immerhin konnte Hellanikos und Ephoros nur mit Rück-
sicht auf den Bchliesslichen Erfolg von einer solchen Hülf-
sendung der Naxier sprechen und das Dazwischentreten des 
Demokritos unbeachtet lassen. Wehn weiter bemerkt wird , 
dass sich Herodot widerspreche, da die Naxier, denen nach 
der Erzählung Herodots Datis ihre Stadt verbrannt habe , 
kaum hätten bereit sein können den Persern Hülfe zu 
schicken, . so bedeutet ein solcher Einwand nicht viel. Auch 
nach der Schlacht bei Marathon beherrschte die Persische 
Flotte das Aegäische Meer und der Schrecken YOr dem 
persischen Namen wie der Ruf , von ihren ungeheuren 
Rüstungen konnte wohl die Naxier wie die meisten an 
deren Inselbewohner bewegen die Zeichen der Unterwerfung 
zu geben und die geforderten Schiffe zu stellen. Andere 
Beweise, die wir als triftig anerkennen müssen, gehen nicht 
Herodot, sondern seine Tradition an, wie sich später ergeben 
wird. Diese hat oft etwas kleinliches und hämisches an 
sich, was dort mit Recht hervorgehoben, nur nicht mit 
Recht Herodot zum Vorwurf gemacht wird. 

Wecklein : Ueber d'ie Tradition der Perserkriege. 

Heroclot hat im Allgemeinen die Ueberlieferung mit 
Vorsicht, mit Unbefangenheit und nüchternem Urtheil be-
handelt. Nur Ein Moment hat ihn befangen gemacht und 
seiner Objectivität Eintrag getban, die moralische Auf-
fassung der Geschichte, die ihn auch zu manchen unnützen 
Episoden verleit,et hat. Ein sprechendes Zeugniss dafür, 
wie die religiöse und ethische Weltanscbauung den Ge-
scbichtschreiber bei der Beurtbeilung der Ueberlieferung 
bestimmt. und beeinflusst hat, liefert die Erzählung von 
dem Unternehmen des Miltiades gegen Paros (VI 132-136). 
Miltiades zog gegen Paros scheinbar um die Parier zu 
strafen für ihre 'I'heilnahme am Zuge. des Datis, in Wirk-
lichkeit aus persönlicher Feindschaft gegen die Parier, weil 
ihn der Pal'ier Lysagoras bei dem Perser Hydarnes ver-
läumdet hatte. Miltiades schloss Paros ein und verlangte 
100 Talente. Die Parier aber besserten ihre Mauern aus 2) 
und vertheidigten die Stadt. Da Miltiades in Verlegenbeit 
war, kam, wie die Parier erzählen, zu ihm ein Weib Namens 
Timo, eine Priesterin der cbthonischen Gottheiten j sie gab 
ihm einen Hath, welchen Miltiades befolgte. Er ging zu 
dem Heilicrthum der Demeter, das auf einem Hügel vor der 

o 
Stadt lag, stieg über die Umzäunung des heiligen Bezirkes, 
da er die Thüre nicht öffnen konnte, und näherte sich 
dem Tempel, wahrscheinlich um das Bild der Gottheit fort-
zunehmen. V 01' der Thüre des Tempels aber überfiel ihn 
ein heiliger Schauer, er eilte zurück und als er über den 
Zaun setzte, verrenkte er sich den Fuss oder verletzte sich 
wie andere sagen das Knie. In seinem üblen Zustande fuhr 
Miltiades ab, nachdem er die Stadt 26 Tage lang belagert 

2) In Ö"W, ､ｴ｡ｴｰｾￄ｡ｳｏｖＨｈ＠ 7:11" noÄw, 'CoV'CO ifl'1Zcc"io"ro aÄÄr, u 
bClffi(!a{ 0flf"Ot "al 'Ci! flaÄuJUt tun i"c(urorE inlfllXZo" rov UlXEO" 
'Cov'Co äflcc "v"ri ＱｩｾＧＱ､Ｈｬｈｏ＠ ｣ｊＧｴＱｬￄｾｕｴｯｊｬ＠ rov ,x(l za/ov ist der Ausdruck 
imrp(lrt{ 6 flf"OC unpassend, weil das folgende nicht eine inlrp(!ccu", son-
dern eine Iinlrp(la§t, ist. Es muss heissen: Iimrp(lCC(JuoflfVOt vgl. VIII 51. 



244 Sitzung deI' philos ,-philol. Classe 'vom 4. März 1876. 
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und die Insel verheert hatte. Nach dem Abzug des Mil-
tiades schickten die Parier Gesandte nach Delphi unel liessen 
fragen, ob sie die Priesterin Timo wegen ihres Venathes 
und der gottlosen Entweihung des Heiligthums mit dem 
Tod bestrafen sollten. Die Pythia gestattete es nicht, weil 
Timo nur ein Werkzeug der Gottheit gewesen sei, da Mil-
tiades nicht gut enden dürfe. Dieser mysteriösen -Dar-
stellung von Herodot steht die ganz natürliche von Epboros 
fr. 107 M., welche wir bei Corno Nep. JHilt. 7 wieder 
finden, gegenüber. Miltiades belagerte Paros zu Wasser und 
zn Land. Als die Uebergabe scbon bevorstand, sah lllan 
plötzlich in der Ferne von einem Waldbrand auf Mykonos 
ein Feuer, welches Belagerte und Belagerer für ein ｆｾｵ･ｲﾭ
zeichen der Persischen Flotte hielten. Darauf hin brachen 
die Parier die Unterhandlungen wegen der Uebergabe ab 
und Miltiades zog sich aus Furcht vor der persischen Flotte 
unverrichteter Dinge zurück;, krank an der Wunde, die er 
bei der Belagerung erlitten hatte. 

Worin liegt hier das Kriterium der Wahrheit? Duncker 
schliesst sich der Erzählung von Ephoros an, während Grote 
und E. Cu r ti u s Herodot folgen. Cu r t i u s bezeichnet 
clen Bericht des Ephoros gerade hier als bedenklich und 
bemerkt, es sei ein durch zahlreiche Analogien beglaubigtes 
Verfahren, dass Miltiades den Verrath der Tempeldienerin 
benutzen wolle, um die Schutzgöttin der Insel zu gewinnen; 
Allerdings kann man die Darstellung von Ephoros für eine 
Rationalisirung der Ueberlieferung halten, wenn auch die 
Erfindung eines Waldbrandes fast zu raffinirt erscheint. 
Allein dieses anzunehmen, verbietet uns die Bemerkung von 
Herodot: ｩｾ＠ !leV ｯｾ＠ '(;oaov'(;o ,(;0:;; AOYOV Ot ｮ｡ｶｮ［ｾ＠ ｲＧｅＩｊＢｲ［ｶｦｾ＠

Uyovat, '(;0 evi}e-V,(;fV Oe a-!)'(;Ot IIafltot YfvEa[}at lJ& Uyovat 

X'(;8. Hie-rnach miissen wir entschieden den Bericht von 
Ephoros für die allgemein hellenische UeberIieferung halten 
und dann diese der besonderen Tradition der Parier nn-

Wecklein : Ueber die Tradition der Perserkriege. 247 

bedingt vorziehen. Jene allgemeine U eberlieferung ist natür-
lich und verständlich, diese unglaublich und geheimnissvoll, 
zudem günstiger für ihre Urheber, die Parier. Immerhin 
mag irgend ein Vorkommniss bei der Belagerung den An-
lass zu der Erzählung der Parier geboten haben. Der 
Tempel lag vor der Stadt und wurde wahrscheinlich, da er 

auf einem Hügel lag, in die Belagerungswerke hineingezogen. 
Aehnlich erzählten die Potidäaten, die Perser hätten bei der 
Belagerung ihrer Stadt gegen den Tempel des Poseidon in der 
Vorstadt gefrevelt und seien desshalb in der Meeresfluth 
umgekommen (H. VIII 129). Auf den Umstand aber, dass 
Herodot die Tradition der Pari er vorgezogen hat, können 
wir um so weniger Werth legen, als er selber den Beweg-
grund seiner Wahl deutlich erkennen lässt: "Miltiades 
durfte nicht glücklich enden" j die Tradition der Parier 
motivierte. wie Dun cker richtig bemerkt (G. d. A. IV S. 688), 
das traurige Ende des Miltiades durch einen religiöseu Frevel 
und befriedigte dadurch die moralische Anschauung Herodots. 
So war diesem das ethische Interesse ein höherer Gesichts-
punkt als die historische .objektivität. In dieser Beziehung 
steht Thucydides in direktem Gegensatz zu Herodot. Mit 
diesem Punkte steht ein anderer- in Zusammenhang, in 
welchem sich gleichfalls Thucydides von Herodot bedeutend 
unterscheidet. Thucydides lässt seine Personen dasjenige 
sprechen, was sie in der betreffenden Situation gesprochen 
haben konnten oder sollten (rrbuc. I 22) j die Reden haben 
insoferne eine historische, objective Bedeutung. Die Reden 
bei Herodot sind durchaus unhistorisch; er lässt seine 
Personen sprecben, was sie in dem betreffenden Augen-
blick nicht sprechen konnten, weil sie es nicht wussten. Die 
Reden des Artabanus, des Demaratns, der Artemisia sind 
voll von vatlcinia 'post eventum, über welche sich der Ver-
fasser der Schrift n. '(;. cHfl. xax. c. 38 mit Recht lustig 

macht, indem er sagt, Herodot habe Artemisia zur Sibylle 
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gemacht. Der Rath des Demaratos Kythera zu besetzen 
(VII 137) ist trotz der Verweisung auf den Ausspruch des 
Chiion ein Gedanke der Athener zur Zeit des peloponnesi-
schen Krieges, ausgeführt im achten Jahre des Krieges 
(Thnc. IV 54 s) . Ebenso verhält es sich gewiss mit der 
Drohung des Themistokles Vlrr 62, mit der Flotte nach 
Italien auszuwandern und sich in Siris anzusiedeln, welches 
,'on Alters her den Athenern gehöre und nach einem Orakel-
spruche von den Athenern colonisirt werden solle. Von 
Siris, von dem Eigenthumsrecht der Athener und von jenem 
Spruche war die Rede zur Zeit der Gründung von Thurii 
und das Interesse, welches Herodot wegen seiner Bezieh-
uugen zu Thurii daran nahm, hat ihm wohl den Gedanken 
des Themistokles eingegeben. Man darf gewiss auch ohne 
Anstand die Redensart des Gelon: "mit dem Abgang meines 
Heeres ist für Hellas der Frühling aus dem Jahre genommen" 
(VII 162) ihrem wahren Urheber zurückgeben; nach Aristot. 
Rhet. I 7 und Irr 10 gehört die Metapher dem Perikles an, 
welcher in einer Leichenrede mit Beziehung auf die ge-
fallene Jugend sagte, der Frühling sei aus dem Jahre ge-
nommen'). Hier ist die Metapher passend und an ihrer 
Stelle; hier ist also auch der Ursprung derselben zu suchen; 
in der Rede des Gelon ist ihre Anwendung gezwungen; sie 
kann also dort nicht natürlich und ursprünglich, sondern 
nur von Herodot hineingetragen sein 5). Bei Thucydides 

3) Allerdings braucht man nicht anzunehmen, dass die SteUe von 
Herodot erst im J. 424 mit Bezug auf d'ls Unternehmen des Nikias ge-
schrieben worden sei. Vgl. Kirchhoff über die Abfassungszeit des 
herodotischen Geschichtswerkes (in den Abh . der Berl. Ak. d. W. a. d. 
J. 1868) S. 26 f. 

4) Welch grossen Eindruck diese bildliche Redeweise auf die 
Athener gemacht hat, zeigt die Nachahmung des Euripides Hik. 448 f. 
und das ersichtliche Streben, eben diesen Gedanken dort anzubringen. 

5) Ebenso urtheilt Kirchhoff a. O. S. 20. 
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dienen die Heden dem historischen, bei Herodot dem mora-
lischen Gesichtspunkte. Daher kommt es auch, dass gerade 
in den Reden bei Herodot Reminiscenzen an die Perser 
des Aeschylus zum Vorschein kommen. Vgl. VII 5, 8, 53, 
103 (Reden des Xerxes) mit Aesch. P. 236, 234, 50, 241 ; 
VII 10 (Xerxes soU zu Hause bleiben), VII 16,49 (Reden 
des Artabanus) mit P. 865, 753, 792; VIII 109 die Worte 
d Th . t klO.' , (I (\ ) 0.' <'t es emls 0 es ",eOL '[8 lWL Ｑｽｾｷ･ｦ［Ｌ＠ o/, cep",ov1}aav X'l:E. llil 

P. 744 ff. und 809 ff. Sogar der Ausdruck nähert sich 
öfters dem Aeschyleischen, vgl. ae ､ｖＺｊｾＨｖＷｃｗｖ＠ xaxcZ!v ofl"t},{aL 

｡ｰ｡ｕｯｵ｡ｾ＠ mit 'l:av'l:a 'COL xaxOlr; ｏｾｬｬｽＬＨｚＡｖ＠ ､ｶｯｾ｡｡ｌｶ＠ oLoaqxewL 
) A 0. " , 1 l' " .\' ' IL' 't 

- ../.1 "Tjvawvf; ｅｾｲ｡Ｈｊ｡ｦｬ｣ｶｯｶｦ［＠ TCOAACl 1]u YJ xaxa ｻ［ ｾ｡｡ｲ［＠ ml 
wi ｡ＧｬＺｾ｡ＧｬＺｏｲ［＠ 'l:OWV-cOf; Ｘ ｾｾ｡ｦ［＠ n;o},},a ｯｾ＠ ｍｾｯｏｖｦ［＠ xaxa - ou

fwLvw fO; 0 vavuxof; ｡ＧｬＺｾ｡Ｍ｣ｏｦ［＠ xaxw.:teLf; 'l:OP 71;esov ｮＺ ｾｯ｡Ｍ
.\'1' ·t ' , 0.' r'''1 U1}"1, ｡ Ｇ ｙｊＧｬＺ｡ｾ＠ ml vavuxof; ｡ＧｬＺｾ｡ＧｬＺｏｲ［＠ XClXW",8Lf; 1CeSOV w"eae 

｡ＧｬＺｾ｡ＧｬＺＶｶＮ＠ Wir dürfen also den Reden bei Heroc1ot durchaus 
keinen historischen Werth beilegen; sie können nicht die 
Stelle allgemeiner Reflexionen und Räsonnements vertreten, 
sondern höchstens den Blick trüben und die richtige Be-
urtheilung verwirren. Diesen Reden steht die Erzählung 
von den Träumen des Xerxes ' und Artabanus VII 12 ff. 

gieich. Da die darin sich kundgebenden Anschauungen 
durchaus griechisch sind, so können wir uns nur darüber 
wundern, dass die Erzählung auf eine persische Quelle zu-
rückgeführt wird (Wf; UrewL f;no ｉｉ･ｾ｡ｬＮｷｶＩＮ＠ Es muss sich 
also damit ebenso verhalten wie mit der bekannten Debatte 
der Perser über die beste Staatsverfassnng (Irr 80 ff.) oder 
mit der medischen Sage von ihrer Stammmutter Medea 
(VII 62). 

So sehr man der Darstellung des Herodot die Mühe 
und Sorgfalt ansieht, mit welcher derselbe allen Spuren 
der Ueberlieferung nachgegangen ist und sich allerwärts 
erkundigt hat, und so sehr es ihm gelungen ist, Ein-
heit und Zusammenhang in die Ueberlieferung zu bringen, 
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so schimmert doch manchmal die Lückenhaftigkeit der Tra-
dition hindurch, die uns ahnen lässt, wie sehr die Geschichte 
der PerserkrieO'e an Wahrheit und Vollständigkeit hinter 

o . 
der Geschichte des peloponnesischen Krieges zuriick bleIbt 
und wie mangelhaft unsere Kenntniss des geschichtlichen 
Sachverhalts ist. Die gewöhnliche Darstellung der Schlacht 
bei Marathon hat Nie buh l' (a. O. S. 394) mit Recht als 
eine poetische Erzählung bezeichnet und hat auf verschie-
dene UnzuträO'lichkeiten der Ueberlieferung hingewiesen. o 
Ueber die Schlacht bei den 'l'hermopylen muss sich unser 
Urtheil anders gestalten, wenn wir in Betracht ziehen, dass 
ausser dem Wege durch die Thermopylen eine Strasse von 
Trachis mit Umgehung der Thermopylen nach der dorischen 
Tripolis führte und nach H. VIII 31 von Xerxes auch ein-
geschlagen worden ist. . Ganz neue Unternehmungen . treten 
vor unseren Blick, wenn wir erfahren, dass Xerxes es unter-
nahm vor der Schlacht bei Salamis einen Damm nach Sa-
lamis hinüber zu führen, W9von unten die Rede sein wird. 
Ueberhaupt sind uns die Bewegungen des persischen Fuss-
volks zur Zeit der Schlacht von Salamis nicht klar. Nach 
H. VIII 70 marschirt es gegen den Peloponnes und doch 
zieht sich die Flotte nach der Schlacht unter den Schutz 
des Fussvolks nach Phaleron zurück (VIII 92). Doch diese 
Lückenhaftigkeit kann nur constatirt werden, damit wir 
die Ueberlieferung in Betreff des Zusammenhangs der Er-
eignisse mit Voxsicht aufnehmen. 

1. Einen bedeutenden Einfluss auf die Gestaltung der 
Tradition hatte die l' e li g i öse und e t his ehe Auf-
fassunO' welche sich der Perserkriege bemächtigte. 

1:>' • 

Die Griechen mussten im Bewusstsein der MuthlosigkeIt, 
die sie vor den Schlachten bei Artemision, bei Salamis, bei 
Platää an den Tag gelegt, von ihren Siegen überrascht sein 
und blickten mit frommem Dank auf ihre Götter, die sie 
in der Noth vertrauensvoll angerufen hatten. Thucydides (169) 
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bemerkt mit Recht, dass die Perser ihre Niederlage zumeist 
durch die eigenen Fehler erlitten haben; anders als der Ge-
schichtschreiber urtheilte das Volk; die Griechen mussten 
geneigter sein den unerwarteten Erfolg dem wirksamen Ein-
greifen der Gottheit als der Unbesonnenheit der Feinde zu- -
zuschreiben. So erschien die Niederlage der Feinde als ein 
göttliches Strafgericht, als eine Züchtigung barbarischen 
Uebermuths und Frevelsinns. Diese Stimmung musste sich 
im Verlaufe des Kampfes bilden; in dieser Stimmung hat 
Aeschylus seine Perser geschrieben und hat durch seine 
Dichtung ·wieder zur Verbreitung und Festsetzung solcher 
ethischen Auffassung beigetragen, wie wir oben gesehen 
haben, dass Herodot der Tragödie des Aeschylus sittliche 
Ideen entnommen hat. 

Der Glaube an persönliches Eingreifen der Gottheit war 
den Griechen schon durch das homerische Epos tief einge-
prägt; wäre ihnen dieser Glaube nicht so geläufig gewesen, 
so hätten die Tragiker mit Göttererscheinungen weit spar-
samer sein müssen. Die Tradition der Perserkriege erinnert 
öfters an die Theilnahme, welche die homerischen Götter 
für die Helden vor Troja haben. Dem Phidippides erscheint 
Pan (H. VI 105, Pans. 128, 4 und VIII 54, 67). In der 
Schlacht bei Marathon zeigte Pan sein Wohlwollen für die 
Athener durr.h den panischen Schrecken (vgl. Simon. fr. 
133 Bgk.). Der erste Anlass für die Hereinziehung des 
Pan war gewiss nicht die Aussage des Phidippides, sondern 
die Pansgrotte bei der Ebene von Marathon (Paus. I 32,7). 
Die Erscheinung der verschiedenen Schutzgötter in der 
Schlacht bei Marathon verherrlichte das Gemälde der Schlacht 
in der Stoa ｾｯｩｫｩｬ･＠ (paus. I 15, 3); unter den Kämpfern 
war auch der Heros Echetlos dargestellt; die Sage von 
seiner geheimnissvollen Thätigkeit in der Schlacht gibt 
Paus. ebd. u. 132, 5. - Zu grossem Danke waren die Griechen 
dem Nordwind für die Vernichtung eines Theils der persi-
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sehen Flotte verpflichtet. Daraus machten sieb die Athener 
ein Verdienst und erdichteten, sie hätten den Boreas, den 
Gemahl der Oreithyia, der Tochter des Erechtheus, zu Hülfe 
gerufen nach einem Orakelspruch, der ihnen befohlen habe 
ihren Eidam anzurufen (H. VII 189) .- Um sich des wirk-
samen Beistandes der Gottheit zu versichern, schickten die 
Griechen vor der Schlacht bei Salamis ein Schiff nacb 
Aegina um die Aeaciden zu Hülfe berbei zu rufen wie sie 
an Ort und Stelle die Heroen von Salamis Aias und Tela-
mon anriefen. Dies dürfen wir wohl als hist,orisch be-
trachten; spätere Ausschmiickung aber ist es, wetlll der An-
rufung der Götter und Heroen ein Erdbeben vorangeht und 
wenn die Aegilleten vorgaben, das nach den Aeaciden aus-
geschickte Schiff habe nach seiner Rückkehr den Anfang 
zur Schlacht gemacht (H. Vl1I 64 n. 83 f .). Gerade dadurch 
wird den Aegineten gegenüber der Anspruch der AtheneI', 
welcbe behaupteten dass die Triere des Ameiuias von Pal-
leno die Schlacht begonnen habe, unterstützt. Auch Aeschylus 
(P. 410) gibt an, dass zuerst ein phönizisches Schiff an-
gegriffen worden sei; den Phöniciern standen die Athener 
gegenüber (H. VIII 85). - Als die griechiscben Schiffe im 
Anfang wieder zurückgingen, erscbien ihnen eine Frau und 
mit lauter Stimme, dass es das ganze Heer vemahm, rief 
sie den Griechen zu: "nnselige, wie weit wollt ihr nocb 
zuri:ickweichen?" (H. VIII 84). Unter dieser Frau stellte 
sich die Sage offenbar Athena vor. Es ist eine athenische 
Erfindung wie die Sage, von der unten noch die Rede sein 
wird, nach welcher am Heiligthum der Atbena Skiras an 
der Küste von Salamis dem fliebenden Adeimantos VOll Ko-
rinth plötzlich ein Schiff entgegentritt und daraus eine 
Stimme ihm zuruft: "Du fliehst und verräthst die Hellenen, 
während diese siegen" . Erst da die Leute des geheimniss-
vollen Schiffes dies dem Adeimantos noch einmal zurufen 
und sich ftir die Wabrheit des Gesagten als Geisel anbieten, 
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glaubt es Adeimantos , kehrt mit den Korinthiern um und 
kommt am Scbauplatz des Kampfes wieder an, da der Sieg 
bereits gewonneh ist. Diese in der That boshafte Erfindung 

Ath ' (' , I I " C') , der ener '/:Ol/l"Ovg !-leV ,/:OUtvUj pa'/:lg eXU v rro Ä [}r;vaLlIJV 

H. VIII 94) zeigt recht deutlich, wie geneigt und gewandt 
die Phantasie der Griecben war übernatürliche Erschein-
ungen zu erdichten. 

Die Theilnahme der Gottbeit bekunden die Zeichen, 
die sie der Menschheit gibt, und wie das Vorgefii.hl gl'osser 
Ereignisse überall Wunder und Zeichen des Himmels sieht, 
so wird das Ausserordentliche auch nachträglicb noch mit 
solchen Erscheinungen ausgestattet. Den Auszug des Xerxes 
aus Sardes begleitet eine Sonnenfinstcl'l1iss. Der belle Tag 
verwandelt sich plötzlich in Nacht. Xerxes fragt die Ma-
gier, was das zu bedeuten habe. Diese finden in dem Ver-
schwinden der Sonne das Verschwinden der griechischen 
Stii.dte angezeigt, da der Sonnengott Vordeuter der Perser, 
die Mondgöttin der Hellenen sei. Xerxes ist über die Aus-
legung höchlich erfreut und zieht ab (H. VII 37). Im 
Jahre 480 war, wie Zech (Untersuchungen über die wicb-
tigsten Finsternisse welche von den Scbriftstellern des 
klassischen Alterthums erwähnt werden. Leipz. 1853 S. 39 ff.) 
dargelegt hat, in Sardes keine Sonnenfinsterniss sichtbar. 
Die nächste, welche dort beobachtet werden konnte, ist die 
vom 16. Febr. 478. Den Zug des Xerxes in das Jahr 478 
zu rücken, wie Zech will, gebt dessbalb nicht an, weil die 
gewöbnlicbe Annahme durch eine andere Berechnung be-
stätigt wird. Zur Zeit der Schlacht bei den Thermopylen 
wurden nämlich die Olympien gefeiert. Nun gibt Thuc. Irr 8 
an, dass im 4. Jahre des peloponllesiscben Krieges auch die 
Olympische Feier stattfand. Die nächste vorhergehende 
Feier fiel also in das Jahr vor Ausbruch des Krieges. Im 
ersten Jahre des peloponnesischen Krieges aber fand eine 
Sonnenfinsterniss statt. Die astronomiscbe Berechnung 
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weist diese in - das Jahr 431; die Olympische Festfeier ist 
demnach in das Jahr 432 zu setzen. Rechnet man zurück, 
so .ergeben sich die Jahre 476 und 480 als olympische Fest-
jahre (vgl. Zech a. 0.). Darum muss man mit A. Schäfer 
(de rerum post bellum Pers. in Graecia gest. tempo p. 5) 
annehmen, dass erst nachträglich das Streben ausserordent-
liehe Ereignisse mit ausserordentlichen Erscheinungen zu 

umgeben die Sonnenfinsterniss an den Auszug des Xerxes 
geknüpft hat. Die neckische Erfindung der Deutung der 
Magier und der grossen Freude des Xerxes soll die Ver-
blendung der Perser ｾ ｦｦ･ｮ｢｡ｲ･ｮＮ＠ - In noch auffälligerer 
Weise ist die Zeit des Erdbebens von Delos verrückt, welches 
nach Her. VI 98 stattgefunden haben soll, als Datis mit 
seiner Flotte von Delos ab gegen Eretria fuhr. Herodot 
bemerkt, dass nach der Aussage der Delier dieses das erste 
und letzte Erdbeben p;ewesen, welches his auf seine Zeit 
auf Delos wahrgenommen worden sei. Es galt als besonderes 
Vorzeichen der kommel] den schweren Leiden axl.Vr;7:0V ､ｾＧＩＮＮＬｯｶ＠

ｸｴｖｲ［ Ｎ ＺＩＭｾｶ｡ｬＮ＠ Thucydides II 8 spricht von einem Erdbeben 
von Delos, welches kurze Zeit vor dem peloponnesischen 
Kriege (oJ..Lyov n((o 7:0V7:wv) stattgefunden habe und von der er-
regten Phantasie auf die kommenden schweren Zeiten gedeutet 
worden sei. Da Thucydides ausdrücklich hinzusetzt, dass 
Delos vorher nie ein Erdbeben gehabt habe, so muss er 
dasselbe Erdbeben wie Herodot im Sinne haben 6). Dieses 
Erdbeben kann also nur in eine bedeutend spätere Zeit als 

6) Anders urtheilt Kir c h hof f a. O. S. Hl, welcher glaubt, das 
Werk Herodots sei damals schwerlich schon ein Gegenstand des Studiums 
von 'l'hucydides gewesen, als jene Worte des zweiten Buches zuerst nieder-
geschrieben worden seien. Allein Thucydides nimmt I 20 auf H. VI 57 
und IX 53, dann I 126 auf H. V 71, endlich wie wir unten nachweisen 
werden 1138 auf H. VIII 57 Rücksicht, so dass wir annehmen müssen, 
Thuc)'dides habe nicht ohne Kenntniss von der Erzählung Herodots, 
sondern vielmehr mit Rücksicht auf dieselbe geschrieben. 

Wecklein : Ueber die Tradition der Perserkriege. 255 

Herodot angibt fallen; doch muss es, als Herodot die Insel 
Delos besuchte, bereits geraume Zeit her gewesen sein, so 
dass es die Delier oder die delischen Priester mit jener VOll 

Herodot a. O. erzählten ehrfurchtsvollen Behandlung, welche 
die Insel und die bei den Gottheiten der Insel von Seite der 
Perser unerwarteter Weise erfuhrell, in Verbindullg bringen 
konnten, während später, als die Gemiither von anderen 
Sorgen erregt waren, das in der Erinnerung des Volkes 
fortlebende Ereigniss auf die Gegenwart bezogen wurde. 

Wenn die Niederlage der Perser, welche die Götter 
der Hellenen eifrig betrieben zu haben schienen, sich als ein 
gerechtes Gottesgericht zu erkennell gebell sollte, so musste 
der Oebermuth, die Verblendung, die frivole Gottlosigkeit 
und die anmassende Grausamkeit der Perser ulld insbesondere 
ihres despotischen Herrschers mit lebhaften Farben dar-
gestellt werden. Berodot aber, der überall zu zeigen be-
strebt ist wie Uebermuth zu Schanden wird und die Ver-
höhnung des Heiligen ihren Lohn findet, konnte nur mit 
besonderer Begierde solche Züge der Tradition aufgreifen 
und verwerthen. Der Aufbruch des Xerxes von Sardes ist 
ausgeschmückt mit der Erzählung von der unerhörten Grau-
samkeit gegen Pythios, der sich gegen Xerxes so edel be-
nommen hatte (H. VII 26 ff., 38 f.). In drei PunKten offen-
bart sich diese Erzählung als eine Erfindung. Nur wer 

sich das Heer des Xerxes als einen etwas grossen Festzug 
denkt, kann sich die Vorstellung von dem zwischen beiden 
Körperhälften hindurchziehenden Heere gefallen lassen. Die 
Bitte des Pythios wird veranlasst durch die Sonnenfinsterniss 
(H. VII 38), welche wie wir oben gesehen haben beim Aus-
zug des Xerxes nicht stattgefullden hat. Endlich ist die 
Erzählung ähnlich der Erzählung von dem, was Darius 
bei seinem Zuge gegen die Scythen dem Perser Oiobazos 
gethan. Auch dieser bat den Dal'lus ihm einen einzigen 
von seinen drei Söhnen zurückzulassen. Darins versprach 
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ihm alle drei zu lassen. Sie blieben zurück, aber todt 
(H. IV 84). - Welche Verblendung die griechische Dicht-
ung den Magiern und dem Xerxes 'bei der Deutung der 
Sonnenfinsterniss beilegt, ist bereits oben bemerkt worden. 
Auch ein anderes Mal verstand Xerxes ein offenbares Zeichen 
des Himmels nicht. Als er nämlich über den Hellespont 
gegangen war und weiter zog , da begab es l'ich, dass ein 
Pferd einen Hasen zur Welt brachte, was doch augenscheinlich 
des Xerxes stolzen Anzug und armseligen Rückzug andeuten 
sollte (H. VII 57). Dem Griechen war das Pferd ｡ｲ｡ａｾｌ｡＠
{rnEe7TAOV'COV ｘａｬＨｊｾｧ＠ und nur dem Griechen war das Sprich-
wort geläufig Aar(vg 'C011 n EeL uZ/v X(!eeZ/11 'C(!iXEl (vgl. Photius 
202, 1, Suidas unter Aarwg, Schol. zu Aristoph. FrÖ. 191). 
- Wenn die Griechen den Stolz des heranziehenden asia-
tischen Despoten recbt lebhaft vor Augen treten lassen 
wollten, so gedachten sie der Ueberbrückung des Hellespont 
und des Durchstichs des A thos. "Deber das Meer ging er 
zu Fuss und über das Land fuhr er zu Schiffe", beisst· die 
Phrase der späteren Rhetoren. Weun wir bedenken, dass 
die Brücke über den Hellespont sich bewährt hat, so können 
wir das für die damalige Zeit grossartige Unternehmen nllr 
bewundern und erb alten einen Begriff von dem wahren, von 
dem hochstrebenden Sinue des Xerxes. Wenn wir dann 
lesen, wie bei Aeschylus (P. 740 ff.) der Schatten des Darius 
den Brückenbau als das Werk jugendlicben Uebermuths 
bezeichnet und den Xerxes unbesonnen nennt" weil er mit 
Ketten und Banden die Strömung des heiligen Hellespontos 
zu hemmen unternommen habe, so sehen wir, von welchen 
Voraussetzungen aus die Griechen zu ihrem Urtheil über 
den Hochmuth des Xerxes gelangten. - Geradezu lächer-
lich wird der Uebermuth des Xerxes, wenu er nach der 
Zerstörung der ersten Brücke dem Hellespont dreihundert 
Hiebe aufzählen und }i'esseln in das Meer hin abwerfen , ja 
wie Illl\nche erzählten den Hellespont sogar brandmarken 

Wecklein: Ueber die Tradition der Perserkriege. 257 

lässt (H. VII 35 u. 54, VIII 109). Was ist von dieser Er-
zählung zu balten? Stanley glaubt in seinem Commentar 
zu Aesch. P. 752 die ganze Erzählung aus einem Missver-
ständniss der Worte des Aeschy lus oa'Clg ｣ｅｕｾ｡ｮｯｶＷＺＰｶ＠ tEeOV 
｟ ｾ＠ Ｍｾ＠ (\.1" ＬＬｾ＠ - , < , ".1' 
vOV",O)l wg ｖｅ｡ｾｬｷｾｷ｡ｌｖ＠ r,!\.1{/aE a,JJaElv ･ｗｖｾ Ｇ ｡＠ . . xaL 1ccua/{; 

(JfjJV(!'fJAa'CoLg 1tEeLfJaA(V)l ＱｬＧｯ ｕｾｖ＠ x f.Aev{}ov ｾｶｶ｡ｅｶ＠ 1toUty a'C(!anp, 

welche wie schon das Wort xiAEV{}O)l beweist nur den Bau 
der Schiffbrücke im Auge haben können, ableiten zu müssen. 
In der That erinnern die Worte des Herodot XaUtVaL eg 

'Co 1teAarog n EOEwv ｾ ｣ｩ ［Ｇ ｲｯｧＬ＠ besonders in der Verbindung 
" ｟ ｾ＠ )" , ) , n ｾ＠ (\ "G. Ｌｾ＠
a'JIu(!a .. avoawv 'CE xaL ar;aa...,a",o11 og . . xaL 'C'fJ11 ...,a",aaaav 

｡ ｬｃ ｅｾｴ｡｡ＧｃｌｲＨｴＩ｡ｅ＠ n Maf,; 'CE xa'Crp<E lebhaft an die Stelle des 
Aeschylus. Andrerseits tragen die "barbarischen und frevel-
haften" Worte, welche zu der Geisseluug gesprochen werden 
"du bitteres Wasser, der Herr legt dir diese Strafe auf, 
weil du ihn gekränkt hast ohne dass er dir vorher etwas 
zu Leid gethan. Und der König Xel'xes wird über dich 
gehen, magst du wollen oder nicht. Dir aber geschiebt es 
recht, wenn kein Mensch dir opfert, da du ein schmutziges 
und salziges Wasser bist -" es tragen diese Worte, wie 
Duncker a. O. 1I S. 726 bemerkt, iranische Anschau-
ung zur Schau und beweisen, dass Herodot diese Erzählung 
nicht erfunden hat. Der Annahme, dass ｈｾｲｯ､ｯｴ＠ selbst die 
Stelle des Aeschylus missverstanden habe, steht auch die 
Bemerkung über das Brandmarken entgegen, welche beweist, 
dass Herodot einer anderweitigen Deberlieferung gefolgt ist: 
S t ein bemerkt zu der Stelle des Herodot, dass nur die 
Brandmarkung, welche Herodot selbst bedenklich finde, un-
wahrscheinlich erscheine, währenrl das übrige ganz im Sinne 
anderer Strafen und Belohnungen lebloser oder unvernünf-
tiger Wesen sei, die Rerodot sonst von Persern berichte 
(1202, III 16, VII 54 u. 88). Man kann auch an den Ge-
brauch der Athener erinnern über einen Gegenstand, der 

einen Menschen getödtet, Gericht zu halten und ihn über 
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die Grenze zu schaffen. Man hat also keinen Grand an 
der Geisselung des Meeres zu zweifeln; man muss aber 
offenbar darin nicht eine übermüthige von Xerxes verbängte 
Strafe erkennen, sondern eine religiöse Ceremonie der Magier. 
'Venn die Magier nach ihrer Weise das unbotmässige Meer 
7.1ihmten und zu der religiösen Ceremonie mit dem Zauber-
stab SchHige ins Meer thaten, so wurden daraus iIi der 
Vorstellung der Griechen dreihundert Geisselhiebe , welcbe 
Xerxes dem Meere versetzen lässt 7). Zu dieser Vorstellung 
ist aus der gern oder ungern missverstandenen Stelle des 
Aescbylus die Fesselung hinzugekommen; griechischer Volks-
humor, welchen wir in der Ueberlieferung auch sonst wahr-
nehmen werden, hat endlich noch die Brandmarkung hin-
zugefügt, damit das lächerliche Bild vollständig werde. -
Wenn Herodot (VII 24) meint, Xerxes habe den Isthmos 
am Athos nur fleyal..Opf!oauvr;C; ･ｾｶ･ＩＨ･ｶ＠ durchstecl:ien lassen, 
weil die Schiffe leicht über den Isthmos bätten gezogen 
werden können, so lag die Einrichtung eines solchen Diolkos 
den Griechen näher aIR damals den Persern und der Diolkos 
war nur für kleinere Fahrzeuge brauchbar. Das Unter-
nehmen entspricht dem grossartigen Massstab aller V 01'-

bereitungen zu dem Feldzug des Xerxes; der Gedanke selbst 
aber wurde dUl'ch das Scheitern der Flotte am Vorgebirg 
Athos bei der vorigen Expedition eingegeben, wie Herodot 
selber berichtet (c. 22). Uebrigens ist die Phrase, Xerxes 
sei durch das Land zu Schiffe gefahren, insofern unrichtig, 
als nach der durchaus glaublichen Bemerkung des Demetrius 
von Skepsis, welche Strabo 331 frg. 35 mittheiIt, der Kanal 
nicht vollendet, jedenfalls nicht fahrbar gewesen ist (vgl. 
Stein zu Her. a. 0.). 

7) In gleicher Weise wird man die Vorstellung, wie das' Heer 
der Perser über die Brücke hinübergepeitscht wird (H. VII 56), auf die 
nothwendige Aufstellung von Leuten, welche die Ordnung des Zuges 
aufrecht erhielten, zu beschränken haben. 
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Wenn also die Griechen von dem Stolze des Perser-
königs zu erzählen wissen, so liegt das historische so zu 
sagen nur in der Vorstellung, welche sich die Griechen von 
dem Gebieter von ganz Asien und dem Beherrscher so un-
ermesslicher Heerschaaren gebildet haben und welche bei 
Herodot VII 56 ein Hellespontier ausspricht mit der An-
rede: ,,0 Zeus, warum bietest du in der Gestalt eines Per-
sers und unter dem fremden Namen Xerxes, um Hellas zu 
vernichten, die ganze Welt auf? auch ohne das könntest 
du es vollbringen." Der hauptsächlichste Grund aber für 
die Bestrafung des Xerxes wurde in seiner Gottlosigkeit, 
in der frivolen Zerstörung der griechischen Tempel und 
Heiligtbümer gefunden. . Der Anblick der in Trümmer 

. liegenden Tempel musste vor allem den Gedanken erwecken, 
dass die schmachvolle Niederlage die Rache für solche Ruch-
losigkeit sei. Darum weissagt der Schatten des Darius bei 
Aeschylus P. 807 ff., am Asopos in der Böoter Land werde 
den Persern zuletzt noch das schlimmste Leid widerfahren 
als Entgelt für ihren Uebermuth und ihren ruchlosen Sinn, 
da sie, nach Hellas gekommen, sich nicht gescheut hätten 
die Bilder der Götter zn ｰｬｩＮｬｮ､･ｾｮ＠ und ihre Heiligthümer 
in Brand zu stecken, so dass die Altäre verschwunden und 
die Stätten der Götter vom Erdboden vertilgt seien. Den 
gleichen Gedanken legt Herodot VIII 109 dem Themistokles 
in den Mund. V gl. H. VIII 143 f. 

In den Worten des Aeschylns spricht sich besonders 

das Gefühl der Athenel' aus; denn nachdem von Xerxes die 
Akropolis verwüstet worden war (H. VIII 53), hatte Mar-
donius nach den vergeblichen Friedensunterhandlungen mit 
den Athenern die Mauern, Gebäude und Heiligthümel' der 
Stadt die noch standen zerstören lassen; als Andenken an 
dieses Zerstörungswerk des Mardonius zeigte man noch zur 
Zeit des Periegeten Pausanias (I 1, 4) an der Strasse welche 
vom Phalerischen Bafen zur Stadt führte einen Tempel der 
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bereitungen zu dem Feldzug des Xerxes; der Gedanke selbst 
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Wenn also die Griechen von dem Stolze des Perser-
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. liegenden Tempel musste vor allem den Gedanken erwecken, 
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In den Worten des Aeschylns spricht sich besonders 

das Gefühl der Athenel' aus; denn nachdem von Xerxes die 
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Hera ohne Tbilren und Dach. Die Zerstörung der Tempel 
wird noch berichtet von Naxos, wo Datis die von den Ein-
wohnern verlassene Stadt und ihre Heiligthümer verbrennen 
liess (H. VI 96), von Eretria (H. VI 101), yon Phocis (H. VIII 
32 f.), von dem Tempel in Eleusis (H. IX 65). Dem Xerxes 
fällt nur der Brand der Akropolis zur Last j dieser aber sollte, 
wie es Herodot den Xerxes sagen lässt (VII 8) und wie es 
sich aus der Sache selbst als historisch erweist, eine Rache sein 
für den Brand von Sardes. In gleicher Weise hatte Darius an 
Eretria Rache nehmen lassen, wie auch Herodot (VI 101) 
ausdrücklich hervorhebt. So wenig aber die Griechen bei 
dem Brande von Sardes daran gedacht hatten, die Tempel 
der Barbaren zu verbrennen, so wenig führten die Perser 
einen Religionskrieg gegen die griechischen Götter. Die 
religiöse Duldung, welche Darius in seinem ganzen Reich 
übte, gedachte er gewiss auch der neu einzuverleibenden 
griechischen Provinz gegenüber zu beobachten. In seinem 
Auftrage liess derselbe Datis, welcher nachher Eretria in 
Brand steckte, den Deliern sagen, sie sollten getrost auf 
ihre Insel zurückkehren j denn dem Lande, in welchem die 
zwei Götter geboren seien, solle nichts zu Leid geschehen 
(H. "VI 97). Die vergoldete Statue, welche die Habsucht der 
Barbaren gereizt hatte und von Phöniziern mitgenommen 
worden war, brachte Datis selbst nach Delos zurück 
(H. VI 118). Wir haben keinen Grund zu glauben, dass 
Xerxes in diesem Punkte von der Politik seines Vaters ab-
gewichen sei. Den Tempel des Zeus Laphystios und das 
Heiligthnm des Athamas in Halos behandelte er mit ehr-
furchtsvoller Scheu (H. VII 197) und zwei Tage nach dem 
Brande der Akropolis liess er die athenischen Flüchtlinge 
zusammenkommen und befahl ihnen auf die Akropolis zu 
gehen und dort nach ihrer einheimischen Weise Opfer dar-
zubringen. Es mochten ihm wirklich, wie Herodot (VIII 54) 
vermuthet, Bedenken aufgestiegen sein wegen der Verbrennung 
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des Heiligthums, nachdem ihm der Brand der Burg 
nur als das nach Susa zu meldende Siegeszeichen hatte 
dienen sollen. Bei der Zerstörung der phocischen Städte 
war es nicht zunächst auf die 'rempel abgcsehen j mit den 
Städten verbrannten auch die Heiligthümer. · Diese ganze 
Zerstörung aber fällt den Thessaliern zur Last, welche die 
Gelegenheit benutzten, sich an ihren alten Feinden in nieder-
trächtiger Weise zu rächen (H. VIII 32). 

Der Person des Xerxes also hat muthwillige Verletzung 
der gl'iechischen Religion ferngelegen. Nur Mardonius 
scheint aus Aerger über die fehlgeschlagenen Verhandlungen 
mit den Athenern nicht· nur ohne Schonung Attika ver-
heert, sondern auch alles gethan zu haben, was die reli-
giösen Gefühle der Athener verletzen kunnte. Er hat 
gewiss auch den Demetertempel zu Eleusis verbrennen lasseu, 
wohin er auf dem Zuge gegen Megara (H. IX 14) kam. 
Herodot betrachtet es als Strafe für die Zerstörung dieses 
Tempels, dass in dem Kampfe an dem Demetertempel bei 
Platää kein Perser in das Heiligthum gekommen sei (IX 65) j 
auch hebt er es als einen bemerkenswerthen Umstand her-
vor, dass die beiden Schlachten bei Platää und bei Mykale 
in der Nähe eines Demeter-Tempels stattfanden (IX 101). 
Wie aber noch später in dem dach- und thürlosen Hera-
tempel in Athen sich eine Erinnerung an den Vandalismus 
des Mardonius erhielt, so musste seine Niederlage und sein 
Tod in der Schlacht bei Platää den Athenern als die ge-
rechte Strafe des Himmels für seine Gottlosigkeit erscheinen. 
Ebenso saben die Spartaner den Tod ihres Königs Leonidas 
in dem Tode des Mardonius gerächt und erfanden zur Be-
leuchtung der Sache die Anekdote , sie hätten einer Auf-
forderung des delphischen Orakels entsprechend damals, als 
Xerxes nach dem Rückzug von Salamis noch in Thessalien 
verweilte, einen Herold zn dem König geschickt, um von ihm 
Genugthuung für die Ermordung ihres Königs zu fordern, 
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Xerxes aber habe, nachdem er sich einen Augenblick be-
sonnen, lächelnd auf den zufällig anwesenden Mardonius 
hingewiesen mit den Worten "dieser wird die Genugthuung 
geben wie sie jenen gebührt" (H. VIII 114, IX 64). Ueber-
haupt müssen wir, um das gleich hier zu erwähnen, den 
Umstand dass Mardonius nicht nur die entscheidende und 
schmähliche Niederlage erlitt, sondern auch selber in der 
Schlacht blieb, als den Grund betrachten, warum die Vor-
stellunO' der Griechen auf ihn alle Schuld der Perserkl'iege 

o 
häufte und ihn als den eigentlichen Verführer des Königs 
betrachtete. Schon bei Aeschylus (P. 753 ff.) spricht Atossa 
von den bösen Männern, welche ihrem Sohne immer wieder 
vorgehalten, dass er den vom Vater ererbten Besitz nicht 
vermehre, sondern feige zu Hause sitzen bleibe, und durch 
solche VorwUrfe ihn zu dem Entschlusse gegen Hellas zu 
ziehen bewogen hätten. Solche aufreizende Worte spricht 
bei Herodot (VII 5) Mardonius und bestimmt endlich den 
König, der wie es dort heisst im Anfang durchaus 'nicht 
zu einem Zuge gegen Griechenland geneigt gewesen sei. 
In der Stelle des Herodot geben sich, wie wir oben gesehen 
haben, bestimmte Reminiscenzen an Aeschylus zu erkennen. 
Wenn Herodot (VII 8) dem Xerxes die Worte in den Mund 
legt "sobald ich den Thron überkommen, überlegte ich, 
wie ich hinter meinen Vorgängern nicht zurückbleiben, 
sondern den Persern ebenso grosse Macht hinzu erwerben 
könne", so liegt darin gewiss der thatsächliche Beweg-
grund zu dem Feldzug gegen Hellas, welchen Xerxes von 
seinem Vater als Erbschaft überkommen hatte. Mit diesem 
grossartigen Unternehmen wollte sich Xerxes nach dem 
Beispiele seiner Vorfahren gleichsam in seiner Herrschaft 
legitimiren und die Männer, die ihn dazu aufgefordert oder 
in seinem Vorhaben bestärkt, müssten vom persischen Stand-
punkte aus nicht als Verfilhrer, sondern als weise Rath-
geber betrachtet werden. Wir dürfen aber nicht glauben, 
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dass die Griechen darüber eine bestimmte Nachricht gehabt • 
haben; die Stellung des Mardonius, sein Zurückbleiben in 
Europa an der Spitze des Heeres nach dem Abgang des 
Xerxes, seine Niederlage und sein Tod waren, wie gesagt, 
augenscheinlich die Momente, welche zur Strafe die Schuld 
hinzuzufügen von selbst Anlass gaben. 

Ihre volle Berechtigung aber schien die Vorstellung 
von einem Religionskrieg gegen Hellas durch den Angriff 
auf das nationale Heiligthum der Griechen, auf den schätze-
reichen Tempel von Delphi zu erhalten. Nach Herodot 
VIII 35 ff. zog, als das Heer der Perser von Phocis nach 
Böotien weiter marschirte, eine besondere Abtheilung gegen 
das Heiligthum von Delphi , um dieses zu plUndern und 
dessen Schätze dem Xerxes vor Augen zu bringen. Xerxes 
kannte nämlich, wie sich Herodot "hat sagen lassen", alle 
irgendwie bedeutenden Weihgeschenke des Tempels besser 
als was· er in seinem Palaste zurückgelassen hatte, weil 
immer davon, zumal von den Geschenken des Krösus die 
.Rede war. Als die Delphier es erfuhren, überfiel sie die 
höchste Angst und sie fragten bei dem Orakel an, ob sie 
die heiligen Schätze in der Erde vergraben oder in ein an-
deres Land flüchten sollten. Der Gott gab zur Antwort, 
sie sollten alles stehen lassen; er sei allein im Stande sein 
Eigenthum zu schützen. Darauf hin dachten die Delphier 
nur an ihre eigene Sicherheit und brachten Kinder und 
Frauen nach Achaia, während sie selbst auf die Gipfel des 
Parnass und in die Korykische Höhle oder nach Amphissa 
flohen. Nur sechzig Männer und der Prophet blieben in 
Delphi zurück. Als die Barbaren aber in die Nähe ge-
kommen waren und das Heiligthum in der Ferne sahen, da 
bemerkte der Prophet, welcher Akeratos hiess, wie die hei-
ligen Waffen des Tempels die kein Mensch anrühren durfte 
vor dem Tempel lagen. Er ging um den Delphiern die zu-
rückgeblieben waren das W nndel' anzuzeigen. Als aber die 
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Barbaren vorwärts eilend bis an den Tempel der Pronaia 
Athena gelangt waren, da geschah ein noch grösseres Wun-
der als das vorhergehende. Donnerschläge fielen vom 
Himmel auf di.e Barbaren nieder und vom Parnass rissen 

zwei Spitzen los und stürzten unter. ｧ･ｷ｡ｬｾｩＮｧ･ｭ＠ Krachen 
<1uf sie und schlugen eine Reihe von Ihnen mader; ｡ｵｾ＠ dem 
Heiliathum der Pronaia aber ers('.ho11 Kriegsgeschrei und 
Waff:nlärm. Alles das zusammen jagte den Barbareu 
Schrecken ein. Als die Delphier merkten, dass sie flohen, 
setzten sie ihnen nach und machten eine grosse Anzahl 
derselben nieder. Die übrigen flohen geraden Weges auf 
B50tien zu. Diese, die zurückkamen, hatten, wie man dem 
Herodot erzählt hat, noch andere göttliche Erscheinungen 
gesehen. 7..wei Schwerbewaffnete von ￼｢･ｲｭ･ｮｳ｣ｨｾｩ｣ｨ･ｲ＠
Grösse hatten sie mordend verfolgt. Nach der MelDung 
der Delphier waren es die zwei ･ｩｮｨ･ｩｭｩｳ｣ｾ･ｮ＠ H:roen, 

Phylakos und Autonoos, deren Heiligthümer slCh bel dem 
Tempel befanden. Die vom Parnass gefallen.en Felsen sah 

Herodot selbst i.m heiligen Bezirk der Pronala Athena ｾｮ､＠
sie liegen noch an der Stelle. Ganz ähnlich erz.ählt DlOd. 
XI 14 und mit weniaen Worten Justin n 12 die wunder-

bare Begebenheit, nur'O dass Diodor noch das .bei dem ｔ･ｭｾ･ｬ＠
der Pronaia Athena stehende Tropäon mIt der Inschl'lft, 

welche die F)ucht der Meder und die Rettung des Tempels 
feiert erwähnt und Justin die Zahl der Perser auf 4000 
angibt. Dürfen wir diese Erzählung, da für uns die v: un-
der keinen Werth haben, rationalisiren etwa WIe es 
bei Dun c k er a. O. S. 791 geschieht und annehmen, dass 

die Perser von den Phociern, welche die über den Weg 
hängenden Felsen besetzt, mit herabrollenden ｆ･ｬｳ｢ｬ｣ｾ･ｮ＠
und herabgeschleuderten Steinen überschüttet ｷｯｾ､･ｮ＠ ｳ･ｾ･ｾＬ＠
oder milssen wir die ganze Erzählung auf gleIche Lmle 
mit dem geheimnissvollen Waffenlärm und den anderen 
Wundern setzen? Schon Niebuhl' (30. O. S. 406) hat es 
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unbegreiflich gefunden, dass es den Persern nicht gelungen 
sei den Tempel einzunehmen. Es heisst l1icht die Ueber-

lieferung !uitisch beurtheilen sondern selbst Ueberlieferung 
machen, wenn wir den Phociern oder Delphiern ein Ver-
dienst zuschreiben, das sie selber nicht in Anspruch zu 
nehmen wagten. Wenn wir beachten, dass sich die Er-
zählung an die beiden Felsblöcke anlehnt, die nicht durch 
Menschenhand sondern in Folge ein'er Erschittterung oder 
eines Bergsturzes herabgeschleudert sein konnten, so werden 
wir den Zufall, dass sie gerade in dem Augenblick herab-

gestitrzt seien, als die Perser herankamen, und diese ver-
jagt haben, abweisen und die Erzählung als das betrachten 
als was sie sich gibt, als eine fromme 'l'empellegende der 
delphischen Priester bestimmt die Ehrfurcht vor dem Heilig-
thum zu erhöhen und zu bestärken. Auf diese Quelle weist 
Ht3rodot mit dem zweimaligen Zusatz wf; eyw rcvV-:tavoflCLl 

und mit dt),rpoi UrOVat deutlich hin; man hört färmlieh 

die um die Schätze ihres Tempe]s ängstlich besorgten 

Delphier sprechen, wenn man die Worte liest: "ja Xerxes 
kannte die einzelnen Weihgeschenke des Tempels genauer 
als die Schätze seines Palastes, weil bei ihm immer davon 
gesprochen wurde". Man darf wohl annehmen, dass das 
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01' eyw Ue orpeuow "ertlV 'Ca Myofltva, 7tu,{}ta,{}m yt fl1'V 
0'1) rwv7:arca(Jt orptO .. w aueh fitr diese Erzählung gilt, ｾｳ＠
müsste denn sein, dass die beiden Felsen auf die man Hero-
dot zur Bestätigung verwies fUr diesen mehr überzeugendes 
gehabt haben als filr uns. Man darf seinen mangelhaften 
Glauben daraus schliessen, dass er ohne weitere Bemerkung 
an einer anderen Stene eine Ueberlieferung mittheilt, welche 
gerade das Gegentheil berichtet und durch ihre Unbefangen-
heit uns die beste Bestätigung für das gibt was wir bereits 
aus der Art jener Et'zählung geschlossen haben. Als näm-
lich die beiden Heere in der Ebene des Asopos bereits den 
elften Tag einander gegenitberstanden, entschloss sich Mar-
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donius endlich zum Angriff und versammelte seine Führer 
sowie die Fel!iherl'll der griechischen Bundesgenossen und 
legte ihnen die Frage vor, ob ihnen eine Prophezeiung be-
kannt sei, nach welcher die Perser zu Grunde gehen sollten. 
Als die Versammelten schwiegen, fuhr Mardonius fort: ich 
kenne eine solche Weissagung; es gibt nämlich eine Prophe-
zeiung, nach der es bestimmt ist, dass die Perser , wenn 
sie nach Griechenland kommen, das Heiligthum in. Delphi 
plündern und nach der Plünderung alle umkommen. Wir 
aber, die wir das wissen, werden weder gegen das Heilig-
thum ziehen noch es versuchen dasselbe zu plündern; dess-
halb aber werden wir auch nicht umkommen (H. IX 42). 
Wie es sich auch immer mit dieser Rede des Mardonius 
verhalten mag, es war eine Ueberlieferung die Herodot vor-
fand; denn er bemerkt dazu, dass er von einem solchen 
Orakelspruch in Betreff der Perser nichts wisse, während 
ihm ein solcher von den Illyriern und Encheleern bekannt 
sei; dieser Ueberlieferung aber liegt die Annahme zu Gt'unde, 
dass ein Zug der Perser gegen Delphi nicht stattgefunden 
hat. Denn Mardonius hätte mit seiner Rede das Gegen-
theil von dem bewirkt was er beabsichtigte, wenn seine 
Zuhörer das drückende BewusstseIn hätten haben müssen, 
dass thatsächlich doch stattfinde was das Orakel als Grund 
des Untergangs bezeichne. Wie unsicher die Ueberlieferung 
über die Plünderung der Schätze von Delphi war und dass 
wir darin mehr einen Gegenstand allgemeiner Befürchtung 
und fortgesetzter Besprechung als eine geschichtliche That-
sache finden müssen, geht auch aus dem Berichte von Ktesias 
Pers. 25 u. 27 hervor. Hiernach wurde Mardonius in der 
Schlacht bei Platää nur verwundet und floh; er erhielt dann 
von Xerxes den Auftrag, das Heiligthum des Apollon zu 
plündern, wo er von einem dichten Hagelwetter überfallen 
wurde und umkam. Später schickte Xerxes, als er aus 
Europa wieder nach Asien übergesetzt war und nach Sardes 
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hinzog, den Megabyzos, und da dieser es ablehnte, dev 
Eunuchen Matakas zur Misshandlung des ApolIon und Plün-
derung des delphischen Tempels ab, welcher es denn auch 
glücklich ausführte und wieder zurückkam. In dieser Er-
zä.hlung erkennt man die griechische Dichtung daran, dass 
Megabyzos den Auftrag des Herrschers ablehnt und ein 
Eunuche ihn ausführt. Auch lag den Persern eine Miss-
handlung des Apollon fern , da sie in ihm den Sonnengott 
erkannten und verehrten, wie die oben angeführte Behand-
lung der Insel Delos beweist. Ktesias berichtet etwas was 
notorisch nicht stattgefunden hat, da die alten Weihgeschenke 
zur Zeit des Herodot noch an Ort und Stelle waren. Wäh-
rend man es aber unbegreiflich finden muss, dass die Perser 
in der Absicht den Tempel zu plündern bis in die nächste 
Nähe vorgedrungen und dann plötzlich wieder abgezogen 
seien, obwohl alles offen stand und kein Vertheidiger zu-
gegen war, ist es auf der andern Seite sehr erklärlich, daRs 
die Perser in die Nähe von Delphi k-amen ohne Delphi 
selbst anzugreifen. Die Verheerung von Phocis war das 
Werk der rachsüchtigen Thessalier. Diese hatten vor nicht 
langer Zeit von den Phociern eine schmähliche Niederlage 
erlitten und als sie jetzt als Freunde des Perserkönigs den 
Phociern gegen ein Entgelt von fünfzig Talenten anboten 
die Verwüstung von Phocis abzuwenden, wurden sie von 
den Phociern höhnisch abgewiesen. Nun sollten diese aber 
auch ihre ganze Rache fühlen. Unter ihrer Führung durch-

. zogen die Barbaren das ganze Land und verheerten alles 
mit Feuer und Schwert (H. VIII 32). Diese Ueberlieferung 
verdient auch desshalb vollen Glauben, weil Xerxes gar 
nicht beabsichtigte sich lange mit der Verheerung von 
Phocis aufzuhalten, sondern: nach Athen eilte um endlich 
das Siegesbulletin nach seiner Hauptstadt abzufertigen. An 
den Thessaliern lag es auch, wenigstens nach der Angabe 
Herodots (OVy. eooxEE €JwaaMielL), dass Doris nicht verwüstet 
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wurde. Die Thessalier aber, welche an das nationale Heilig-
thnm der Amphiktyonen ebenso ein Anrecht hatten wie 
die übrigen Hellenen (vgl. K. Fr. Herman n Staatsalt. § 12), 
mussten nichts weniger wünschen als dass die Schätze von 
Delphi eine Beute der Perser werden und der Tempel in 
Flammen aufgehe. Wenn also die Thessalier den Persern 
Wegweiser bei der Verheerung von Phocis waren (H .. VIII 3I?, 
dann konnten sie dieselben in ihre!: Rachsucht bIS an dIe 
Grenze und in jede andere Stadt von Phocis, nicht aber 
nach Delphi führen. Wie sich die Erzählung gebildet hat, 
ist sehr begreiflich. Als nach einander Baufen flüchtiger 
Phocier an Delphi vorüber nach Amphissa zogen, als gar 
Phocier sich aus der nächsten Nähe VOll Delphi vor den 
nachsetzenden Barbaren flüchteten (vgl. H. VIII 32 f.), da 
musste man in Delphi jeden Augenblick mit unbeschreib-
licher Angst der Ankunft der Perser entgegensehen und 
die Plünderung der weltbekannten Tempelschätze erwarten. 
Da nun wider alles Verhoffen die Perser, obwohl sie nicht 
mehr fern gewesen, doch nicht erschienen, was lag da näher 
als der Glaube, der Gott selbst habe die Feinde von seinem 
Tempel zurückgetrieben? Die wenigen Delphier, die nicht 
geflohen waren, fühlten sich um so mehr veranlasst den Zu-
rückkehrenden die Rettung des Tempels als das wunder-
bare Werk der Gottheit darzustellen, da für ihre Angst 
der Feind noch näher als in Wirklichkeit ｧ･ｷ･ｾ･ｮ＠ war. 
Die vorher oder nachher einmal bei einem Unwetter los-
gerissenen Felsstücke wurden dann mit der Sage verbunden 
wie jene Sonnenfinsterniss mit dem Auszug des Xerxes. 

Hiernach müssen wir die Vorstellung von besonderem 
Frevel der Perser gegen die griechischen Götter abweisen 
und nur sagen, dass die Zerstörung der vielen Heiligthümer 
von den Griechen benützt wurde, um einerseits den natio-
nalen Hass gegen die Barbaren zu steigern, andrerseits das 
religiöse Vertrauen auf die heimischen Götter zn beleben 
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und zu kräftigen. In letzterer Beziehung erinnert die eben 
behandelte delphische Tempellegende an die Interpolation 
der alten Spruchsammlungen und der delphischen Orakel-
sprüche. Denn einer nachträglichen Redaktion und Inter-
polation, durch die sich Herodot täuschen liess (vgl. VIII 77), 
nicht bIossem Zufctll nnd priesterlicher Klugheit müssen wir 
das merkwii.rdige Zutreffen mehrerer solcher Sprüche zu-
schreiben. tlo ist das den Spartanern gegebene Orakel 
H. VII 220 ein offenbares vaticinium post eventum. In 
dem bekannten Orakel von der hölzernen Mauer (H. VII 141) 
gibt die räthselhafte Bezeichnung ＧｚＢｅｩｸｯｾ Ｇ＠ T(lt'Coyevei ;v).,tVOV 
.r.r - ) I Z \ - ) 'n' 'n uWOL eV(lvorca ･ｶｾ＠ fWVVOV a:rr:o(lv1'J'T:OV 'CCMivUV gan7. den 
Charakter dßr Sprüche des Loxias wieder; dagegen die 
beiden letzten Verse, in welchen genau Zeit und Ort der 
Seeschlacht angegeben wird Ｈｾ＠ {leEr; ｾ｡ＩＮＬ｡ｦ､ｾＬ＠ ｡ＺｲｲＺｯＩＮＬ･ｩＮｾ＠ Oe av 

dxva rV)latxiil)1 ｾ＠ :rr:ov ｡ｸｴ｣ｦｶ｡ｦｌｩｶｲ［ｾ＠ ､ＱＷｦｌｾＧｃｅＨｬｏＨ［＠ ｾ＠ ｡ ｶｶｌｏｖ Ｈｊｲ［ ｾＬ＠

verrathen eine Kenntniss, welche zu der Zeit als das Orakel 
erholt wurde, den delphischen Priestern fern lag. Wir 
haben den Ursprung einer solchen den Ereignissen ent-
sprechendAn Redaktion der Sprüche zunächst in Delphi zu 
suchen (vgl. H. I 20 de).,cpCJI! oMa ｡ｸｯｶ｡｡ｾＩ＠ und müssen dann 
auch die scharfsinnige Erklärung, welche Themistokles den 
Athenern von den Worten cJ .[}e{1'J ｾ｡ＩＮＬ｡ｦｊＮｌｾ＠ gegeben haben 
soll (H. VII 143), der gewandten Interpretationskunst der 
delphischen Priester zuri.ickgeben. Ebenso verhält es sich 
mit der Prophezeiung des Bakis über die Schlacht bei Platää 
H. IX 43 und auch diese alten Spruchsammlimgen rulissen 
nach der Zeit der Perserkriege neue Zusätze erhalten habenS). 

8) Die Ansicbt von A. Sc bö 11 über chresmologische Gedicbte als 

Grundlagen von Erzählungen Berodots (Philol. X S. 43 ff.) ist von Fr. 

Ben e dict .de oraculis ab Berodoto commemoratis" (Bonn 1871) he-

riclltigt worden. Vgl. auch Jo. J . Scbubring de Oypselo Oor. tyr. 

Goett. 1852 p. 45 ff. Dessen Schluss, dass B erodot alle Orakel in epi-

Icher Form gegeben haben würde , wenn er sie aus einer schriftlichen 
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und zu kräftigen. In letzterer Beziehung erinnert die eben 
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dxva rV)latxiil)1 ｾ＠ :rr:ov ｡ｸｴ｣ｦｶ｡ｦｌｩｶｲ［ｾ＠ ､ＱＷｦｌｾＧｃｅＨｬｏＨ［＠ ｾ＠ ｡ ｶｶｌｏｖ Ｈｊｲ［ ｾＬ＠

verrathen eine Kenntniss, welche zu der Zeit als das Orakel 
erholt wurde, den delphischen Priestern fern lag. Wir 
haben den Ursprung einer solchen den Ereignissen ent-
sprechendAn Redaktion der Sprüche zunächst in Delphi zu 
suchen (vgl. H. I 20 de).,cpCJI! oMa ｡ｸｯｶ｡｡ｾＩ＠ und müssen dann 
auch die scharfsinnige Erklärung, welche Themistokles den 
Athenern von den Worten cJ .[}e{1'J ｾ｡ＩＮＬ｡ｦｊＮｌｾ＠ gegeben haben 
soll (H. VII 143), der gewandten Interpretationskunst der 
delphischen Priester zuri.ickgeben. Ebenso verhält es sich 
mit der Prophezeiung des Bakis über die Schlacht bei Platää 
H. IX 43 und auch diese alten Spruchsammlimgen rulissen 
nach der Zeit der Perserkriege neue Zusätze erhalten habenS). 

8) Die Ansicbt von A. Sc bö 11 über chresmologische Gedicbte als 
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2. Das zweite Moment, dem man bedeutenden Einfluss 
auf eine mündliche Tradition zugestehen muss, ist das 
Streben die grosse Vergangenheit so glänzend 
und rühmlich als möglich darzustellen und alles 
zu verwischen, wa.s als ein Flecken des schönen 
Bildes erscheinen könnte. Immerhin muss man in 
diesel' Beziehung anerkennen, dass die Darstellung des Hero-
dot in der rückhaltlosen Blosslegung der Fehler der Griecheu 
den Charakter der Glaubwürdigkeit an sich trägt. Doch 
wird es sich später fragen, ob dieses freie Bekenntniss rler 
von den Griechen begangenen Fehler nicht mit einer an-

dereu Erscheinung zus'ammenhänge, auf die wir hier zuerst 
unser Augenmerk zu richten haben, nämlich mit dem Ein-
fluss der athenischen Tradition. Von vornherein muss es 
auffallen, dass bei Herodot die Athener allein unter allen 
Griechen ohne Fehl dastehen und ohne jeglichen Tadel 
wegkommen. Je mehr Herodot sich iiberzeugte, dass der 

eigentliche Ruhm Hellas gerettet zu haben den Athenern 
gehöre, desto leichter musste er auch für athenische Aus-
schmückung und Ruhmredigkeit empfänglich sein. Wenn 
sich z. B. der Bericht übel' die Ereignisse zwischen den 
Schlachten bei Salamis und Platää, besonders über die Vor-
gänge in der Asopos-Ebene IX 17 - 61 an und für sich als 
athenisch gefärbt und von athen ischen Anschauungen ge-

tragen zu erkennen gibt 9), so ist es bemerkenswerth, dass 

Sammlung abgeschrieben hätte, erscheint als nicht zutreffend. Da die 
poetische Form nicht von Herodot selbst herrührt, muss man vielmehr 
sagen, dass er so weitläufige Orakel wie z. B. die den Athenern gegebenen 

nicht aus bloss mündlicher Ucberlieferung entnommen llaben kann, in 
welcher sie gewiss nur dem allgemeinen Inhalt nach erhalten waren. 
Dagegen musste seiner Erzählung, wo in der poeti8chen Form nicht 
irgend eine Pointe oder eine Feinheit lag, die prosaische Wiedergabe 

mehr entsprechen. 
9) Vgl. Stein zu IX 54,5f., Nitzsch a.O S.249. Ueber-
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in diesem Bericht nichts enthalten ist über die hochver-
rätherischen Umtriebe vornehmer Jünglinge, welche nur 

､ｾｲ｣ｨ＠ das rasche und geschickte Eingreifen des Aristides ver-
eItelt wurden (Plut. Aristid. 13). Welchen Effekt macht 
es nicht in der ' Erzählung des Herodot (IX 21), dass die 

ａｴｾ･ｮ･ｾＧ＠ allein es auf sich nehmen, den von der persischen 
ReItereI bedrängten Megarern zu Hilfe zu kommen! Und 

doch war es natürlich, dass sich die Athener diesel' Auf-
gabe unterzogen, da. sie im Besitze von leichtbewaffneten 
Bogenschützen waren, die allein geeignet sein konnten gecren 
Reiter zu kämpfen (vgl. H. a. 0., Plut. Aristid. 14). l\fan 
kann hiernach vermuthen, dass die UmstellunO' der Lacedä-

. '" 
mOUler und Athener (H. IX 46 f.) auch nur auf eine wohl 
berechnete taktische Massregel zurückzuführen sei. 

Ein anderes ｚ･ｵｧｮｩｳｾ＠ für die Einwirkung 'athenischer 
Tradition liegt in einer abweichenden Ueberlieferung des 

Ktesias. Nach Herod. VIII 51 ff. waren nur einige wenige 
ｾｴｨ･ｮ ･ ｲＬ＠ welche in einer alten Umzäunung der Akropolis· 
dIe unzerstörbare hölzerne Mauer erkannten, dort zurück-

haupt ist die ganze Darstellung in dieser Partie mit solcher Kunst aus-
gearbei:et, die Sendung des Alexander von Macedonien, der Kampf um 
den LeIChnam des Masistios, der Streit zwischen den Athenel'l1 und TeO'e-
aten u. a. mit solcher epischen Hingabe und Kunst behandelt, dass ｬｬｾ｡ｮ＠
versucht ist anzunehmen, der Am'arbeitung liege eine Vorlesun'" vor 
einem athenischen Publikum zu Grunde. Eine solche VorlesUDCl' "lässt 

uns begreifen, dass die Athener den Vor leser mit 10 Talenten ｢ ･ ｬｾｬｬｬｬｴ･ｮＮ＠
Vgl. A. SchölI Philol. X S.421. Ueberhaupt ist die Annahme von 
Kirchhoff, Herodot habe sein Werk genau in derselben Ordnung ab-
gefasst, in der es vorliegt, bei der Beschaffenheit des Werkes nicht sehr 
wahrscheinlich. Gewiss hat er einzelne 'fheile nach Belie beil und nach 
dem Stande seiner Forschungen ausgearbeitet. Daher kommt es, dass 
＿ｦｴ･ｾｳ＠ in einer späteren Stelle etwas ausführlich besprochen wird, was 
m emer friiheren als bekannt vorausgesetzt ist (vgl. Sc h ö 11 a. O. S, 29). 
Ebonso nrtheilt, wie ich sehe, Büdinger "zur egyptischen Forschung 
Herodot's· Sitzungsb. der philos.-histor. Classe der Wiener Akad Bd.72 
S. 563 ff mit Rücksicht auf die drei letzten Bücher des Werkes. 

[1876. I. Phi!. hist. Cl. 3.] 19 
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geblieben und verschanzten die Burg mit Thüren und Holz-
werk. Diese hölzerne Mauer war durch die Brandpfeile der 
Perser bald zerstört. Nichtsdestoweniger ging man auf 
keine Unterhandlung ein, sondern rollte Steine auf die 
gegen die Thore anrückenden Perser hinab und lange wusste 
Xerxes nicht was er machen sollte, bis man auf der unbe-
wachten Nordseite der Burg an dem HeiligthllDl der AglauJ'os 
einen geheimen ａｵｦｧ｡ｮｾ＠ entdeckte. Als die Athener die 
Burg erstiegen sahen, stürzten sie sich theils von der Mauer 
hinab und kamen um, theils flüchteten sie sich in den 
Tempel und wurden dort niedergemacht. So Herodot. Man 
möchte viel mehr glauben dass die Athener, als sie die höl-
zerne Mauer zerstört, ihr Vertrauen also getäuscht und eine 
nachhaltige Vertheidigung der Akropolis uumöglich sahen, 
auf dem geheimen ihnen wohlbekannten Pfad hinabgestiegen 
seien und ihr Heil in der Flucht gesucht haben. So wird 

. in der That von Ktesias Pers. 26 berichtet, dass auf der 
Akropolis einige zurückgeblieben und sich vertheidigt hätten, 
zuletzt aber in der Nacht entflohen seien. Wir müssen 
Ktesias GlaulJen schenken. Immerhin mögen es einige 
Priester d.ls ihre Pflicht angesehen haben in dem Tempel 
auszuharren wie in Delphi der Prophetes, so dass auch die 
Nachricht des Coruel. Nep. Them. 4, welche wahrscheinlich 
auf Theopomp zurückgeht, "accessit astu idque nullis defen-
dentibus, interfectis sacerdotibus qUQs in arce invenerat 
ineendio delevit" auf Wahrheit beruhen kann. Bei ｊｵｾｴｩｮＮ＠
II 12 he isst es (nach Ephorus?) einfach: Athenas vacuas 

-, hominibus incendit. 
Es lässt sich von vornherein vermnthen, dass der Ruhm 

der Siege bei Salamis und 'Platää sich auch auf die hinter 
ihnen liegende Schlacht bei Marathon verbreitet habe. Die 
Ueberlieferung musste hier der Natur der Sache nach vor-
zugsweise auf athenischen Quellen beruhen. Die Athener 
aber hatten bei Marathon zu e r steine Invasion der Bar-
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baren abgeschlagen und abgesehen von den Platäern alle i n 
(vgl. H. IX 27). Es ist begreiflich, dass sie den übrigen 
Griechen gegenüber diese That besonders feierten und auf 
gleiche Höhe mit den grossen hellenischen Siegen h'Q.ben. 
Nun ist uns eine sehr bemerkenswerthe Notiz von Theo-
pomp erhalten, welche in der athenischen Darstellung des 
Sieges bei Marathon nur eitle Prahlerei sieht, Fr. 167 EU 
.t' \ \ ') M 0.,- I > CI , c_ 
ul; Xat ＬＬｾｶ＠ liV ｡ｾ｡｜ｊ＠ ... t/vl flaX1)v ovx afw Ｑｦ｡ｖｬＢｉｬｾ＠ Vf-lvovaL 

(hier ist der Text mangelhaft: es fehlt ein Wort wie 
" ) , ' ''''" ,( > A Q. , ftf,ya"'1)v yeyev1)f-lcvTjv Xat oaa a",,,,a, cpr;alv, 1) ./Zv1)vaHt/v 

ＷｦＶａｬｾ＠ ｡ｬＮＮ｡ｾｯｶ･ｶ･Ｂ｡ｌ＠ xaL Ｑｃ｡ｾ｡ｸｾｯｶ･ｭｬ＠ ｗｖｾ＠ ClEl..I..1)var;. Zu-

fällig findet sich auch eine Angabe über die positive An-
sicht derjenigen, welche der ｾ｣｢ｬ｡｣ｨｴ＠ bei Marathon nicht 
die gleiche Grösse und Bedeutung beilegten wie die Athener. 
Der Vel'fasser der Schrift 1C. " . Hf!. ")((Xx. c. 27 spricht näm-
lich von manchen böswilligen Kritikern, welchen die Schlacht 
bei Marathon ｾｵｲ＠ als ein ＱｃｾＶ｡ｸｾＰＱ Ｚ ｡ｦＭｬ｡＠ ｻｊｾ｡ＧｘＬｶ＠ "Olr; ｻｊ｡ｾｻｊ｡ｾｯｬＨ［＠
arco{Jaalv erscheine. Damit erhält die Annahme von E. 
Curti us einen urkundlichen Beleg. Nach den verschiedenen 
ungenligenden Versueben, die unverständlichen oder unglaub-
lichen Punkte der Ueberlieferllng begreiflich zu machen, 
welche Versuche von Campe de pugna Marathonia. Greifsw. 
1867 einer eingehenden Erörterung und Beurtheilung unter-
zogen worden sind, hat Curti us (Gött. Gel. Anz. 1859 S. 1013, 
Gr. Gesch. II S. 23 ff.) auf einen schon von anderen als auf-
fällig bemerkten Umstand mit besonderem Nachdruck auf-
merksam gemacht, nämlich auf die Abwesenheit der persi-
schen Reiterei, und hat darauf seine Ansicht über die Schlacht 
begründet. Nach H. VI 102 führte Hippias die Perser desf;-
halb nach Marathon; weil die Ebene für die Entwicklung 
der Reiterei besonders günstig war. Nun ist nirgends von 
einer Theilnahme dpr Reiterei am Kampfe die Rede und in 
der Erklärung des Sprichwortes Ｇｘｬｴｊｾｌｾ＠ tmreig bei Sllidas 
ist uns eine ausdrückliche Notiz erhalten, dass Miltiades 
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erst nach der Entfernung der Reiter, welche die Jonier den 
Athenern durch Zeichen von Bäumen aus kund gethan, die 
Perser angegriffen habe. Zwar berichtet Oorn. Nepos Milt. 5 
wahrscheinlich nach Ephorus, die Griechen hätten das 
Schlachtfeld so gewählt, dass sie durch die Höhen gedeckt 
und durch Bäume von der feindlichen Reiterei geschützt 
gewesen seien j aber damit soll offenbar nur die Nicht-
betheiligung der persischen Reiterei erklärt werden. ａｵ ｾ ｳ･ｲ ﾭ

dem bezeichnet Ourti u s auch die Schnelligkeit. mit 
welcher die Einschiffung der persiscben Truppen erfolgte, 
als befremdend und hält es darnach für sehr wahrschein lieh, 
dass die Perser in Folge der festen Aufstellung und Ver-
schanzung der Athener von dem Plane durch den mara-
thouischen Pass gegen Athen vorzugehen abgestanden seien, 
um an einem anderen Punkte der attischen Ebene zu lan-
den, wo kein Pass im Wege liege und die P.ersis(;he Partei 
der Hauptstadt mehl' im Stande sei gute DieniSte ｾ ｵ＠ ｬ ｬｾ ｩｳｴ･ｮＮ＠

Er glaubt desshalb, dass am Morgen der Schlacht die Flotte 
schon bemannt und namentlich die Reiterei an Bord gewesen 
sei und dass Miltiades nur den Rest der Truppen, der auf 
dem Lande zurückgeblieben um die EinschiffunO' zu decken "" , 
angegriffen habe. Diese Annahme halten wir für wohl be-, 
gründet und glauben, dass sieb aus der Beachtung einer 
anderen Thatsache theils eine Bestätigung dieser Ansicht 
theils eine Richtigstellung des weiteren Thatbestandes ergebe. 

Ourtius folgt Herodot (VI 103 u. 109) in der Darstell-
ung der Ereignisse vor der Schlacht und lässt die Berath-
ung, ob man schlagen solle oder nicht, drau!'isen im Lager 
stattfinden. Dieser Bericht kann aber unmöglich richtig 
sein. Mit Recht bemet'kt Duncker (a. O. S. 672), dass 
man sieb, sobald man die Mauern Athens verlassen, in die 
Nothwendigkeit versetzt habe in freiem Felde zu schlagen 
und dass gerade das der fragliche Punkt gewesen sei, ob 
dieses Wagniss unternommen werden könne oder nicht. 

Wecklein: Ueber die Tradition der Perserkriege. 275 

Darum sprechen alle inneren GrUnde dafür, der Ueber-
lieferung von Oornelius N epos Milt. 4 den Vorzug zu geben. 
Bei der Nachricht von der Landung der Perser musste sich 
in Athen ebenso wie vorher in Eretria (Her. VI 100 f.) so-
fort die Frage erheben, ob man ausziehen oder nach dem 
Beispiele der Naxier vor dem jonischen Aufstande durch 
eine kräftige Vertheidigung der Stadtmauern die Pläne der 
Feinde zu vereiteln suchen solle. Den Auszug konnte der 
Misserfolg den man ebemals erlitten, da Pisistratus gleich-
falls von Eretria nach Marathon herübergekommen war 
(Her. I 62 f.), als nicht rathsam erscheinen lassen. Die wahr-
scheinlich wie gesagt auf Ephorus zurückgehende Ueber-
lieferung des Oornelius Nepos erhält noch eine Stütze an 
dem Volksbeschluss , welcher Plut. a'Vflnoa. neofR I 10, 3 
zum Ruhme der die Prytanie führenden Phyle Aiantis vor-
gebracht wird, kraft dessen Miltiades das Heer aus der 
Stadt führte. Ein weiterer Beleg für diese Ueberlieferung 
wird sich tl,US dem gleich darzulegenden Zusammenhang er-
geben. Nur neben bei sei gegen Cu r ti u s bemerkt, wie wenig 
glaublich es erscheint, dass die Perser sieb Angesichts des 
zum Angriff gerüstet dastehenden Feindes eingeschifft haben. 
Die zurückbleibende Abtheilung musste jedenfalls den Angriff 
der Feinde und ihre Vernichtung gewärtigen. Mit Recht 
auch macht 0 am pe a. O. p. 41 u. 58 geltend, dass durch 
die Annahme von Ourtius ebenso wenig wie durch die an-
deren Berichte und Darstellungen die lange Unthätigkeit' 
der Perser erklärt werden. 

Die Thatsache, die uns eine Aufklärung über den Sach-
verhalt zu geben scheint, ist die Aufsteckung eines weissen 
Schildes, welche die Perser veranlasste um Sunion herum 
gegen Athen zu fahren (H. VI 115) und welche den Alk-
mäoniden Schuld gegeben wurde. Herodot gibt sich Milhe 
die Alkmäoniden von dem Verdachte solchen Landesverrathes 
zu i'einigen, bemerkt aber ausdrücklich, dass die Thatsache 
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selbst zweifellos feststehe (c. 121-124). Wenn das Auf-
stecken des Schildes für die persische Flotte das Zeichen 
war gegen Athen zu fahren, so konnte die Verabredung 
nicht erst nach der 8chlacht getroffen sein; denn wozu be-
durfte es dann eines Zeichens? Ein verabredetes Zeichen 
war nur nöthig für eine unentschiedene Sache, deren Ent-
scheidung mall in der Ebene von Marathon nicht beob-
achten konnte. Es ist nichts anderes denkbar als dass von 
einem Höhenpunkte aus, von welchem man sowohl nach 
Marathon wie nach . der Ebene von Athen sehen konnte, der 
Flotte ein Zeichen gegeben worden sei, ob und wann die 
Atheuer die Stadt verlassen . Für den Fall, dass die Athener 
den Entschlnss fassten den Persern entgegen zu ziehen, war es, 
wie ehemals bei der Rückkehr des Pisistratus oder bei der 
Expedition des Aristagoras gegen Naxos und wie es dem 
Charakter und den Wünschen des einflussreichen Pisistra-
tiden entsprach, auf eine Ueberraschung abgesehen. Das 
persische Heer Bollte, wenn die Athener unterwegs wären, 
sich einschiffen, um Sunion herumfahren und die wehrlose 
Hauptstadt überfallen. Man wartete also den Entschluss 
der Athener ab und desshalb blieb man so lange unthätig. 
Hippias hatte wohl darauf gerechnet, dass die Athener 
wieder wie ehedem bei der Rückkehr seines Vaters, die er 
selbst mitgemacht, nach Pallene ziehen und dort lagernd 

. die Ankunft des Feindes abwarten würden (Her. a. 0). Das 
geschah nicht. Die Athener zogen geraden Weges in Eile 
und mit derselben Schnelligkeit, mit welcher sie nach der 
Schlacht nach Athen zurii.ckkehrten, nach Marathon, über-
raschten die Perser wie sie mit der EinschiffunO' der Mann-

t> 

schaft beschäftigt waren und griffen sie im Sturmschritt 
an. Herodot (VI 112) erwähnt diesen Kampf als erstes 
Beispiel, wo Griechen auf den Feind im Sturmschritt (ÖeOflcp) 
losgiengen. Die neue Methode lehrte der Umstand, dass 

Wecklein: Uebe1' die Tradition der Perserkriege. 277 

Gefahr im Verzug war. Nach der gewöhnlichen Darstellung 
kann es fast als Wunder erscheinen, dass die A thener sich 
nicht mit der Beute aufhielten, sondern unverzüglich nach 
Athen eilten. Ganz begreiflich aber ist ein solcher Ent-
sch!uss, wenn die Athener die Absicht des !Feindes erkannt 
und nur eben noch den abziehenden Feind festgehalten 
hatten. Auffallend ist der plötzliche Abzug der Perser von 
Athen. War doch selbst nach der Darstellung Herodots 
(VI 117) ihr Ver lust von 6400 Mann verhältnissmässig 
gering. Aber auch in diesem Punkte der Ueberlieferung 
scheinen die Athener bloss ihren Ruhm bedacht zu haben. 
Wir müssen dal'an denken, dass die Spartaner am Tage 
nach der Schlacht ankamen (Plat. Gesetze p. 698 E, Menex. 
p. 240 C). Die rastlose Eile, mit der zwei Tausend Lacedä-
monier in drei Tagen von Sparta nach Athen zogen (Her. 
VI 120), ist ein Beweis, dass die Feier des Karneenfestes 
den Spartanern keine Ausrede war. Man darf wohl an-
nehmen, dass die Annäherung der Spartaner, wie später den 
Mardonius zum Rückzug nach Theben (Hel'. IX 13), so jetzt 
den Datis zum Abzug aus Attika veranlasst habe. Für die 
Perser aber war der fehlgeschlagene Versuch Athen zu ii.ber-
rumpeln keine grössere Demüthigung als der misslungene 
Zug des Aristagoras gegen Naxos. 

Das Streben die Handlungsweise der Athener zu recht-
fertigen gibt sich auch in der Erzählung von der Hime 
kund, welche die Athener den Eretriern geleistet H. VI 100. 
Bs bedurfte der Aufforderung des vornehmen Eretriers 
Aeschines gewiss nicht, um die 4000 Kleruchen zu bewegen 
nach dem Festlande überzusetzen. Wir hören nichts davon, 
dass die Kleruchen nach Athen gekommen seien, um der 
Vaterstadt ihren Arm zu leihen. Sie werden also nicht 
um sich für den Kampf in der Heimat zu erha.lten, sondern 
a.us Furcht vor den Persern nach Oropus hinübergegangen 
sein. Um sich gegen den minder begründeten Vorwurf, 
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dass sie ｾｲ･ｴｲｩ｡＠ ohne Hülfe geJasRen, zu vertheidigen, 
mussten dIe Athener auch das Benehmen ihrer Colonisten 
in Schutz nehmen und alle Schnld auf die Unentschlossen-
heit und Zweideutigkeit der Eretrier wälzen. 

Dieser Erzählung können wir gleich eine ähnliche zur 
Seite stellen, die nicht die Athener betrifft. Als die Griechen 
in den Thermopylen die Nachricht erhielten dass sie um-
ｧｾｾｧ･＿Ｍ seien, hielten sie Rath und während die einen (d. h. 
dIeJemgen welche nachher wirklich blieben) verlangten, man 
s?Ue den Posten nicht verlassen, waren die anderen gegen 
em solches nutzloses Blutvergiessen. Sie trennten sich ulld 
die einen zogen davon und zerstreuten sich in ihre Heimat 
die andern aber waren entschlossen mit Leonidas an deJ: 
Stelle zu bleiben (H. VII 219). Diese Erzählung entspricht 
so durchaus der Natur der Verhältnisse, dass sie ganz und 
gar glaubwürdig erscheint. Daneben a'ber gab es noch eine 
andere Ueberliefernng, nach welcher Leonidas selber seine 
Bundesgenossen fortgeschickt haben sollte, um sie nicht um-
kommen zu lassen, mit dem Bemerken, dass es ihm und 
den Spartanern nicht zustehe den Posten zu ｶ･ｲｬ｡ｳｳｾｮＮ＠

Herodot (VI 220) sucht die Wahrheit in der Mitte und 
meint, .Leollidas habe den Bundesgenossen den Befehl ge-
ge.ben. ｾｬｃｨ＠ .zu entfernen, weil er bei ihnen Mangel an Be-
reItWIllIgkeIt bemerkt habe. Wir dürfen mit Bestimmtheit 
sagen, dass der Befehl des Leonidas nur erfunden wurde 
um das Entweichen im Vergleich zu der ｶｩ･ｬｧ･ｰｲｩ･ｳ･ｮ･ｾ＠
That der Spartaner und 'fhespier minder unrühmlich er-
scheinen zu lassen. Dieser Befehl des Leonidas hat also 
die gleiche Bedeutung wie jene Aufforderung des Eretriers 
Aeschines. 

Wir wollen hier auch an ein gewisses ungerechtfer-
tigtes Wichtigthtm, welches sich in der 'I'radition bemerk-
lich macht, erinnern. So wird die Nachfolge des Xerxes 

lVecklein: Uebet' die Traditioll der Perserkriege. 279 

an Stelle des ältesten Bruders Artobazanes erst durch den 
Rath des Demaratos , der sich auf die spartanische Thron-
folgeordnung beruft , entschieden (H. VII 3). Eine andere 
Ueberlieferung geben Plut. n . eptAaoeAep. c. 13 lMor. p. 488) 
und Justin. II 10. Nach dieser brach der Streit erst nach 
dem Tode des Darius aus; das Benehmen des ältesten 
Bruders, der hier Ariamflnes heisst, und des Xerxes ist ein 
Musterbild briidedicher Liebe. Zum Schiedsrichter wird von 
den Persern Artabanus erwählt und da Xerxes Bedenken 
trägt sich seinem Schiedsrichterspruche zu unterwerfen, er-
mahnt ihn Atossa sich ganz der Gerechtigkeit des Adabanus 
anzuvertrauen. Die Wirklichkeit war gewiss minder harmlos. 
Auf das richtige, den mächtigen Einfluss der Königin Atossa, 
weist Herodot hin. Die Uebereinstimmung der Neuerung bei 
Xerxes mit (lem Herkommen in Sparta mochte Anlass zu der 
Erzählung sein. Den Wahnsinn und das hiedurch herbeige-
führte Ende des Königs Kleomenes erklärten die Hellenen im 
Allgemeinen, die Atbener, die Argiver, die Spartaner in eigener 
Weise. Die Spartaner sagten, er habe sich den Wahnsinn 
durch Trgnksucht zugezogen, die Trunksucht aber im Ver-
kehr mit den Scythen gelernt. Um nämlich den Darius 
für seinen Einfall in ihr Land zu strafen, hätten die Scythen 
ein Bündniss mili den Spartanern abgeschlossen, nach welchem 
sie selber am Phasis vorüber nach Medien vordringen wollten, 
die Spartaner aber von Ephesus aus nach Persien ziehen sollten, 
um in Persien einander die Hände zu reichen. So sei Kleo-
menes viel mit Scythfln in Berührung gekommen und habe 
von ihnen gelernt ungemischten Wein zu trinken (H. VI 84). 
Den Anlass zu dieser Erfindung, welche einerseits dell 
Scythen unwahrscheinliche diplomatische Unterhandlungen, 
andrerseits den Spartanern die Bedeutung einer Grossmacht 
beilegt, gab der Ausdruck EnUJ'x:u-3-UJov, der nach der Mein-
ung der Spartaner seit jener Zeit in Gebrauch gekommen 
sein sollte. Wir haben darin eine ätiologische Sage der 
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Spartaner zu erkennen. - Dürfen wir die Erzählung, die 

Spartaner hätten die Gesandten des Darius, welche Erde 

und Wasser verlangten, in einen Brunnen, die Athener in 
das Barathron geworfen (H. VII 133) , nil' glaubwtirdig 

halten? Die Erzählung hat schon darin ein Merkmal der 
Dichtung an sich, dass der Unterschied von Wasser und 
Erde auch in der Oertlichkeit festgehalten ist: im BrunneIl 

findet man Wasser, im Barathron Erde. Das Stürzen in 

das Barathron würde glaubwürdiger sein, wenn nicht das 
zufällige Stürzen in einen Brunnen und die wie verabredete 
Uebereinstimmung zwischen Athen und Sparta hinzukämE'. 

Der eigentliche Sachverhalt dUrfte sich aus zwei Bemerk-
ungen ergeben. 'rYenn Xerxes zu den Athenern keineIl 

Gesandten schickte (H. a. 0.), so erklärt sich dieses natür-
lich darans, dass der Feldzug vorzugsweise gegen Athen 

gerichtet war und dass sich die Perser bei Athen nicht mit 

einfacher Unterwerfung begnügen konnten, sondern Rache 
für die Unterstützung des jonischen Aufstandes zu nehmen 

hatten. Die freiwillige Unterwerfung der anderen Staaten 

sollte ja Athell isoliren. Bei Sparta hat jene Erzählung eine 
Bestätigung an dem Groll des Talthyhios und an der Send-

ung des Sperthias und Bulis (H. VII 134- -- 137), die freilich 

wieder in eigener Weise ausgeschm tickt ist. In Sparta wird 

also ｷｩｲｫｬｩｾｨ＠ eine Verletzung der Gesandten vorgekommen 
sein, wesshalb nachher die Spartaner Gewissensbisse Hiblten ; 

die Athener dage!1:en mochten, als sie von solcher Ent-

schiedenheit der Spartaner hörten, bereuen dass sie es nicht 

ähnlich gemacht uud die Gesandten wie gemeine Verbrecher 
in das Barathron gestürzt hatten. Bald macbte die Tradition 

aus dem Wunsche die Wirklichkeit, damit Atben in diesem 

Bravourstück hinter Sparta nicht zurückstehe. Die Athener 

fühlten anch keine Gewissensscrupel und Herodot weISS 
nicb t, wie die Verletzung des Gesandtenrechts an ihnen 
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bestraft worden ist. Später wusste man's: das Haus des 

Miltiades hat es büssen müssen Paus. III 12, 7. 
Zum Theil unwillkürlich zum Theil in der Absicht die 

Bedeutung des Erfolges zu erhöhen vergrösserte die Tradi-

tion die Zahl der feindlichen Streitkräfte ins unglaubliche. 

Da jedoch gerade in Bezug auf diesen Pnnkt der Einfluss 

dE'r mündlichen Tradition oftmals hervorgehoben worden und 
allgemeiu anerkanut ist, wollen wir uns hier auf einige 

nebensächliche Bemerkungen beschränken. Die Vorbereit-

ungen zu dem Feldzuge des Xerxes waren mit so viel Ein-
sicht get.roffen worden, daRs man mit Sicherheit annehmen 

kann, das Verhältniss der Stärke des Heeres zu der Mög-

lichkeit der Verproviantirung sei wohl in Betracht gezogen 

worden. Wir hören auch nicht, dass die Verpflegung der 

Truppen bei dem Hinmarsche auf bedeutende Schwierig-
keiten gestossen sei. Die Vorstellungen der Griechen tiber die 

Grösse des Heeres und über den Rückzug des Xerxes stehen 
mit einander in Widerspruch. Auf der einen Seite soll 

Xerxes mit nnr wenigen am Hellespont angekommen sein 

(H. VIII 115 ch:aywv ,,;ijf; ＨＱＬＬ［･｡Ｂ［ｬｾｦ［＠ oMiv /-lÜ!Of; Wf; eI1wl, 
Aesch. Pers. 510 o,J 1C0').').01 uvef;), er der vor kurzem hier 

Millionen zu seinen Füssen gesehen. Auf der anderen Seite 

sollen die 300,000 Maun des Mardonius nur der kleinere 

Theil von dem Heere des Xerxes sein (H. VIII 100 ,,;ijf; 

a,,;eauijr; chaywv ";0 1COUOV). Man kann auch nicht etwa 

annehmen, dass der Marsch durch 'l'hracien, wie es nach 

der poetischen Schilderung des Aeschylus P. 500 ff. scheinen 

könnte, einen grossen Theil des Heeres vernichtet habe. 

Denn Artabazos begleitete den Xerxes mit 60,000 Mann bis 

zum Hellespont und hatte trotz der Kämpfe, die er während 
des Winters auf der Chalcidischen Halbinsel zu bestehen 

hatte und die ihm viele Mannschaft kosteten (H. VIII 129), 

im folgenden Jahre doch noch 40,000 Mann. Der Um-

stand, dass Artabazos mit 60,000 Mann vom Heere des 
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Mardonius dem König bis zu dem Punkte, wo keine Gefahr 
mehr war, das Geleit geben musste, lässt uns schliessen, dass 
ausser dem Heere des Mardonius keine ansehnlichen Land-
truppen vorhanden waren. Da nun das Landheer vorher 
nur in dem Kampf bei Mn Thermopylen einen beträcht-
licheren Verlust erlitten hat und zwar nach der Angabe 
Herodots (VIII 24) von zwanzig Tausend, so kann das ur-
sprüngliche Heer des Xel'xes, wie schon Nie buh r a. O. 
S. 412 bemerkt hat, nicht sehr viel grässer gewesen sein 
als das Heer des Mardonius bei Platää. In der Stiirke 
dieses Heeres haben wir also den sichersten Massstab fiir 
die Beschränkung der übertriebenen Angaben. Die Griechen 
hatten die Vorstellung, dass ganz Asien gegen Europa und 
Griechenland aufgeboten worden sei (vgl. H. Vll 9 u. 21). 
Bemerkem;wert.h ist es, wie das was ursprünglich uffenbar 
nur eine Redensart gewesen ist, welche die unermessliche 
Grösse des Heeres recht veranschaulichen sonte, sich zu 
Geschichte umgestaltet hat. "W elches Wasser" ruft Herodot 
a. O. aus, "ging ihnen nicht aus!" und immer werden 
dann die Flüsse ausdrücklich angegeben, welche von dem 
Heere ausgetrunken wurden. Vgl. Niebuhr a. O. S.387. 
Die Zahl der griechischen Streitkräfte wird im Grossen und 
Ganzen richtig über liefert sein. Da man sich das Persische 
Heer so ausserordentlich gross vorstellte, hatte man auch 
keine Ursache die eigene Macht zu yerkleinern, um den 
Ruhm der Tapferkeit zu erhöhen. Unsicher ü,t die Zahl 
der Athener in der Schlacht bei Marathon. Bald sollen es 
10,000 mit den 1000 Platäern (Corn. Nep. Milt. 5, Suidas 
unter ＨｬＷｔ Ｗｲ ｌ｡ｾＬ＠ Paus. X 20, 2 u. IV 25, 5) bald 0 h n e die-
selben (Justin II 9) gewesen sein. Die Ueberlieferung war 
offenbar 10,000 und man wusste nicht, ob diese Zahl die 
Kämpfenden überhaupt oder bloss die ｡ｴｨ ･ ｮｩ ｾ ｣｢･＠ Mannschaft 
bezeichnen solle. Es ist aber viel wahrscheinlicher, dass 
sich in der athenischen Tradition zunächst die Zahl der 
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Athener erhalten hat. Dagegen war es der späteren Dar-
stellung bequemer die runde und volle Summe 10,000 als 
Volh:ahl der Kämpfenden zu betrachten, wie schon der 
Ausdruck verräth: horum adventu decem milia armatorum 
completa sunt (Corn. N. a. 0 .) vgl. Schol. zu Aristoph. 
Ri. 781 Ma((a:J-evvt' ＧｲＶ ｊＨ ｯｾ＠ Ｇｲｾｾ＠ ＮａＧｲＧｲｴｸｾｦ［＠ .. ev:Ja aVfl{JaAov'ref; 

｡Ｇｉ Ｉ Ｇｲｯｬｾ＠ Ot .A.:J-r;vaiol. lVltA'HaoOV ｡Ｇｲ･｡Ｇｲ ｲ［ ＯＬｯ Ｇ ￼ｐＧｲｯｾ Ｌ＠ !-lOVWV IIAa

-ratEWV aV!-l,ttaXr;aav'rwv ｡ Ｏｙｦ ｯｩｾ＠ xtAiwv dvoe(VV (so ist für 
, , ) Ｍ ｾ＠ , b 'b) \ co , 0. ' ｾ＠xu ... wLf; a.pueaat zu sc rel en xat oV'rW rc llor;eW"lJeV'rOf; 'rO'V 

deL3pOV Ｇｲｾｦ［＠ ＨｅＩＮａＱＩｖｌｘｩｩｾ＠ ｯ ｶ ｶ｡ＡＭｬ･ｷｾ＠ x'rE. Besonders nahm sich 
eine solche Zahl gut aus in Gegensatz zu den angeblichen 
200 oder 3M Tausend Persern vgl. Paus. IV 25, 5 'ro 'r8 

.A :;'Ilvatwv sv lVla((a.:J-(;;II.L EQ/,OV ､ｖ･ＡＭｬｌＡＭｬｶｾ｡ｸｏｖＧ｣ｯ＠ ｣ｊｾ＠ ＡＭｬｶ･ｴ｡ｯ･ｾ＠

'Cetaxov'rCt Eq;J-aer;aav 'rlVV ｬｖｬｾｯｷｶ＠ vrco dvoewv ovoe Ef; fLVel

OVf; det.:J-!-lov. 

3. Ein weiterer Gesichtspunkt unserer Untersuchung 
ist der an e k d 0 t e n m ä s s i g e und t h eil w eis e m ä l' -
chenhafte Charakter der Ueberlieferung. Jede 
mündliche Tradition weist solche Ansätze ernster und heiterer 
Volksdichtung auf; wir können sie um so mehr bei einem 
so phantasiereichen und erzäblungslustigen Volke wie das 
griechische war erwarten. Schon Herodot sah sieb veran-
lasst die eine oder andere Erzählung als unglaubwürdig zu 
bezeichnen, wie die vom Taucher Slryllias, der von Aphetä 
zu den Griechen bei Artemisium 80 Stadien weit unter dem 
Meere geschwommen sein sollte ohne einmal emporzutanchen -
(VIII 8 mit dem Zusatz U/,f:CaL ,tEV vvv xat aJ..).a l/JevOEat 

i'xeAa rce((t 'rOV dVO((Of; 'ro{'ro:v). Auch die Behauptung der 
Abderiten, Xerxes babe in ihrer Stadt das erste Mal seit 
seinem Aufbruch von Athen sich zu entgürten gewagt, 
scheint ihm nicht zuverlässig (VIU 120). Ebenso weist er 
(VIII 119) eine von der gewöhnlichen Darstellung, dass 
Xerxes bis zum Hellespont den Landweg verfolgt habe, ab-
weichende Erzählung zurück, da sie ganz unwahrscheinlich 
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Meere geschwommen sein sollte ohne einmal emporzutanchen -
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i'xeAa rce((t 'rOV dVO((Of; 'ro{'ro:v). Auch die Behauptung der 
Abderiten, Xerxes babe in ihrer Stadt das erste Mal seit 
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sei und in Widerspruch stehe mit der bestimmten Nach-
richt, dass Xerxes auf der Rückkehr in Abdera Quartier 
genommen habe. Diese Anekdote von der stürmischen 
Seefahrt des Xerxes ist charakteristisch für die Tradition 
und offenbart zugleich griechischen Volkshumor in der Be-
schreibung wie die vornehmen Perser auf Befehl des Xerxes 
ins Meer springen nicht ohne vorher vor dem König auf 
die Kniee niederzufallen ＨｮＺｾｯ｡ｋｖｖ･ｏｊｬＧｗｾＩＮ＠ Der Gegensatz 
hellenischen und barbarischen Wesens gab die Unterlage 
für diese Erzählung und konnte überhaupt ein fruchtbarer 
Stoff von Anekdoten sein. Dem Freiheitssinne der Griechen 
war ganz besonders die ＧＱ｣ｾｯ｡ｘｖｊｬｲ［｡ｌｾ＠ auffällig, die auch von 
Aeschylus Pers. 152 zur Darstellung persischer Sitte ver-
wendet wird (vgl. Eur. Or. 1507 ｮＺｾｯ｡ｋｖｊｬｗ＠ a', aJlag, JlO,WHJL 

ＨＺｊ｡ｾｻＺｊ｡ｾｯｌ｡ｌ＠ ｮＺｾｯ｡ｮＺｬＧｦｊｉｷｶＩＮ＠ So heisst eS von den Spartanischen 
Gesandten, die nach Susa geschickt wurden zur Sühne des 
verletzten Gesandtenrechts , sie hätten am Hofe sich um 
keinen Preis dazu bewegen lassen vor dem Könige nieder-
?ufallen (H. VII 136). Auch zur Illustration des Benehmens 
des Themistokles am persischen Hofe musste die ｮＺｾｯＨｊｘｖｊｬｲ［Ｈｊｌｾ＠
dienen (Plut. Them. 27). Der Gegensatz zwischen helleni-
schmu Freiheits- und barbarischem Rechtssinne wird au-
schaulich gemacht in der Unterredung, welche dieselben 
Gesandteu nach ihrer Ankunft in Asien mit Hydarnes ge-
habt haben sollen (ebd. 135). Dieser Ausschmückung der 
Gesandtschaft des Sperthias und Bulis mag ein Vortrag, 
wie sie bei den Syssitien gehalten wurden, zu Grunde liegen. 
Einen anderen Stoff bot der Gegensatz der persischen Ueppig-
keit und Pracht (Persici apparatus) und der frugalen und 
einfachen Lebensweise der Griechen, besonders 'der Spartaner. 
Bei seiner Rückkehr soll Xerxes dem Mardonius seinen 
ganzen Comfort zurückgelassen haben, welcher dann mit dem 
Zelte des Mardonius erbeutet wurde. Als nun Pausanias 
die goldenen und silOOrnen Geschirre und die bunten Teppiche 
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sah, gab er der Dienerschaft des Mardonius den Auftrag 
eine Mahlzeit herzurichten ganz so wie sie es für Mardonius 
gethan hätten. Nachdem das geschehen, liess er von seinen 
Dienern ein lakonisches Mahl bereiten und zu dem persi-
schen stellen. Darauf rief er lachend die Feldherrn der 
Griechen zusammen u. s. w. Diese ｾｾｮ･ｫ､ｯｴ･＠ wird von 
Herodot mit einem Ure:mt gegeben j die Erfindung verräth 
sich in der Wendung, Xerxes habe dem Mardonius sein 
eigenes Zelt mit der ganzen Ausstattung zurückgelassen, -
Eine dem griechischen Gefüble widerwärtige Sitte war das 
bei den Barbaren gebräuchliche Aufspie!'sen von Köpfen 
erschlagener Feinde (vgl. Aesch. Eum. 189, Eur. Iph. T. 1430). 
Xerxes soll so den Kopf des Leonidas apfgesieckt haben 
(H. VII 230), wesshalb nach der Schlacht bei Platää der 
Aeginete Lampon dem Pausanias rieth gleiches an dem 
Leichnam des Mardonius zu thun, was Pausanias zurück-
wies, da dergleichen Rohheit nur den Barbaren, nicht den 
Hellenen anstehe (H. IX 78 f.). Dass die Perser den Belden-
muth sonst zu ehren pflegten, bemerkt schon Herodot 
(VII 238). 

Anderen Anekdoten liegt eine Ueberlieferung zu Grunde, 
die im Munde des Volkes sich geändert oder erst ihre Be-
ziehung zu den Pel'serkriegen erlangt hat. Deber den Anker 
des Atheners Sophanes, der sich in der Schlacht bei Platää 
ausgezeichnet, berichtet Herodot (IX 7) zweierlei Erzähl-
ungen, Nach der einen hing der Anker an einer eisernen 
Kette am Panzer und sobald Sophanes gegen den Feind 
seinen Stand genommen hatte, schlug er den Anker in den 
Erdboden, damit er nicht von der Stelle gedrängt werden 
konnte. Nach der anderen war der Anker nur ein Schild-
zeichen. Wir sehen, wie sich aus dieser einfachen That-
sache jene humoristische Erzählung gebildet hat. - Gegen 
die Athener hegte Darius solchen Groll, dass er sich täglich 
von seiuem Diener mahnen liess, der Athener zu gedenken 
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(H. VI 94). Diese Erzählung, anf welche auch die Worte 
des Boten in Aesch. Pers. 285 pev, ,,;wv A.:f'Y)vwv ｵｾｾ＠ advw 

ｦＭｌ･ｦＭｌｶＧｊｦＭｌｩｶｯｾ＠ anspielen, dürfen wir ｾｯｮ＠ vo.rnhe:ein als ｾｮ･ｫﾭ
pote bezeichnen. Sie hat aber emen hIstorIschen Hmter-
grund an der Sitte, von welcher Plut. ｮ･｣ｬｾ＠ .. ｾｾ･ｦｴｏｾ｡＠
&n:airkv,,;ov c. 3 berichtet, dass bei dem Perserkomg em 
Kammerdiener -die Aufgabe hatte täglich den König mit 
den Worten zu wecken: "Steh auf, König, und bedenke die 

. h b '11 10)" Dinge, welche Ahuramasda von dir bedacht a en Wl •• 

Wie sich die Athener aus der Wirkung des Boreas em 
Verdienst machten, so wollten auch die Delphier das Orakel 
erhalten haben den Winden zu opfern als mächtigen Bun-
desgenossen der Hellenen und sie sagten, sie hätten . ､ｾｭ｡ｬｳ＠
den Griechen das Orakel bekannt gegeben und den Wmden 
einen Altar im Heiligthum der Tbyia errichtet und ｩｨｮｾｮ＠
Opfer gebracht. Offenbar wurde ein alter Altar und ｾｭ＠
alter Gebrauch nachträglich, als die Winde so gÜllstJge 
Wirkung gethan hatten, mit dem neuen El'eignlss in Ver-

bindung gesetzt. So wird es sich auch mit dem A!.tar des 
Boreas verhalten haben, den die Athener nach der Ruckkehr 
von der Schlacht bei Artemisium am Ilissos errichtet haben 
wollten (H. VII 189). Der Altar bezeicbnete die Stelle, wo 
Oreithyia von Boreas geraubt worden war Ｈｐｬ｡ｾＮ＠ Phaedr. 
229 B), hatte also wohl ursprünglich als alte ｓｾｬｦｴｮｮｧ＠ nur 
diese Beziehung auf den Mythos. Ebenso hat (he Sage ､･ｾ＠
alten Brauch in Sparta, Jünglinge am Altare der ArtemIs 
Orthia blutig zu schlagen, ein Ueberbleibsel alter Menschen-
opfer, mit der darauffolgenden ｮｏｦＮｬｮｾ＠ Avowv an die Schlacht 

1(01) Vgl. die Erzählnng bei PInt. 'rhem. 28, wo der Perserkönig 
nach der Ankunft des Themistokles sich glücklich preist, zu Ahmamasda 
fleht, er möge immer seinen Feinden solche Gesinnung geben: dass sie 
die besten aus ,ihrer Mitte vertreiben, den Göttern opfert, em Gelage 
eiert und Nachts dreimal ausruft: .ich habe den Themistokles aus 

Athen" . 
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bei Platää angeknüpft und zur Vermittlung erfunden, 
Pausanias sei bei dem Opfer vor der Schlacht von herum-
schwärmenden Lydiern bedrängt worden und habe, da er 
und seine Leute keine Waffen zur Hand gehabt hätten, 
mit Stöcken und GeisseIn auf die Lydier eingehauen (Plut. 
Aristid. 17). In gleicher Weise ist der N ame ｋｖｬｬ｣ｬｾ＠ Ｈｊｾｦｬ｡Ｌ＠
wie eine Stelle an der Küste von Salamis hiess, mit der 
Schlacht von Salamis in Zusammenhang gebracht worden. 
Als das ganze Volk von Athen nach Salamis übersetzte, 
wollte sich der treue Hund des Xanthippus nicht von seinem 
Herrn trennen, schwamm neben dem Schiffe her und als 
er drüben ankam, fiel er vor Ermattung todt zu Boden und 
ｋｶｶｯｾ＠ ｡ｾｦＮｬ｡＠ bezeichnet die Stelle seines Grabes (PInt. 
Them. 10). - Die richtige Vorstellung, die sich Jemand 
über die Beschaffenheit des thessalischen Seebeckens gebildet, 
leat die 'l'radition dem Xerxes bei; er soll in Therme, ., 
als er die Berge Thessaliens erblickte, Lust . bekommen haben 
den Ausfluss des Peneios zu sehen und auf einem Sidoni-
sehen Schiffe dahingefahren sein. Als er nun das Tempe-
thaI betrachtete und auf seine Frage von seinen Führern 
hörte, dass der Peneios keinen anderen Ausfluss haben könne, 
weil ganz ThessaliE:n von einem Kranz von Bergen umgeben 
sei, sprach er: "Desshalb also haben sich die Thessalier 
eines anderen besonnen, weil ihr Land so leicht einnehmbar 
ist; man hätte nur den Ausfluss des Peneios zu sperren, 
um das ganze Land unter Wasser zu setzen" (H. VII 128 ff.). 
Eine solche Beobachtung drängt sich nicht demjenigen auf, 
welcher Ruf einem Schiffe die näcl]ste Gegend betrachtet, 
sondern nur demjenigen, der von einem hochgelegenen 
Punkte aus die weite Ebene und deren Begrenznng über-
scbaut 11). _ Die Erzählung, der Seher der Spartaner in 
den Thermopylen Megistias habe am Morgen schon bevor 

11) Vgl. auch Grote Gr. G. übers. von Meissner III S. 66. 

[1876. I. Phil. hist. Cl. 3.) 20 
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Boten mit der Nachricbt von der Umzinglung angekommen 
seien, aus den Opfern den bevorstehenden Untergang vor-
hergesagt, habe aber trotzdem der Aufforderung des 
Leonidas sich zu retten nicht nachgegeben (H. VII 219 u. 
221). verdankt ihren Ursprung den Worten dps Epigramms 
des Simonides auf Megistias: fUxvcwg Sg 'Cou. Ｇｘ ｾ ｾ｡ｧ＠ erce(!xo

,utyag aapa eLOwg ovx t7J.1'j ＺｓＱ｛｡ｾｮＩｧ＠ 11'i'€!IOyag 1f(!0/..17TelY 

(H. VII 228), bei welchen der Dichter nicbt an jene l'hat-
sache, sondern nur an die prophetische Gabe des Sehers 
vielleicht in Erinnerung an Amphiaraos gedacht hat. Solche 
wunderbare Geschichten im Interesse des religiösen Cllltns 
sagen der miindlichen Tradition ganz besonders zu. Der 
Oelbaum der Athelle im Erechtheion soll schon am zweiten 
Tage nachdem er verbrannt war einen frischen Zweig ge-
trieben haben (H. VIII 55). Wie die Schlacht bei Salamis 
und bei Himera in Sicilien (H. VII 166), so soll auch der 

Sieg bei ｐｬ｡ｴ ｾ ｩ￤＠ und bei Mykale an dem gleichen Tage und 
zwar der Sieg bei Platää des Morgens, der bei Mykale gegen 
Abend stattgefunden nnd sich im Flottenheer gleich die 
Nachricht von dem Sieg in Europa verbreitet und den 
Mllth bedeutend erhöht haben (H. IX 90 u. 100 f.). Es ist 
sehr glaublich, was Herodot angibt, dass das Flottenheer 
mehr um die Armee auf dem griechischen Festland als um 
sich ängstlich besorgt gewesen sei; von dem Ausgang des 
Kampfes in Böotien hing die Entscheidung ab; man wird 
also den Kampf so lange verschoben haben, bis eine Nach-
richt eingetroffen war. Wenn es darum sehr glaubwürdig 
erscheint, dass das Flottenheer mit dem ermnthigenden Be-
wusstsein von dem Sieg in Europa gekämpft habe, muss 

die Ueberlieferung von dem gleichen Tage als Dichtung 
gelten. Die Schlachten haben, wie es Aristoteles Poet. c. 23 
(p. 57 ' Vahl.) von den Schlachten bei Salamis und Mimem 

t ,,), I f d D sag, xa'Ca 'Covg av'Covg X(!Oyovg stattge un en. araus hat 

die Dichtung <len gleichen Tag gemacht. 
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Andere Er7.ähluugen, deren anekdotenhafter Charakter 
offenkundig ist, übergeben wir, weil an ｩｨｮｾｮ＠ kein beson-
deres Merkmal der Dichtung und ihres Ursprungs hervor-
tritt. Die Anekdote von dem Witze des Abderiten MeO"a-
kreon, welcher nach dem Abzug des Xerxes die Abderiten 
aufforderte, alle, Miil1l1er wie Frauen, sollten die Altäre 11 ,.\1' 
Götter besuchen und die Gottheit bitten, sie möge auch 
fiirderhin die Hälfte des U ngliicks von ihnen abwenden, so-
wie dafür danken, dass Xerxes nicht 7.weimal des TaO"es 
Speise 7.U sich zu nehmen pflege, weil sonst Abc1em, weooo 

es auch fUr ein Frühstück hätte sorgen . mUssen, eine rni-
nirte Stadt wäre - diese Anekdote darf schon desshalh 
als scherzhafte Dichtung bezeichnet werden, weil ein 
Abderite der Erfinder ist. - Der Er7.ählnng, dass während 
der Seeschlacht bei Salamis die JOl1ier als Vf>rräther bei 
Xerxes von einigen Phöniziern verläullldet, auf das Bra-
vourstück der jonischen Samothracier hin aber jene Ph i.: -
nizier enthauptet worden seien (H. VIII 90), liegt wahr-
scheinlicb weiter nichts als die Thatsache zu Grund, daEs 
mehrere Phönizische Anführer nach der Seeschlacht für 
ihre schlechte Führung mit dem Tode bestraft wurden. 

ｇ･ｲｾ＠ beschäftigt ｾｩ･ｨ＠ der Volksmund mit dem beson-
deren Reichthlllll einzelner Familien oder auch ganzer Völkel' 
und sucht die Erklärung dafür in zufälligen Umständen 
oder in unredlichen Mitteln, nur nicht in Thätigkeit, Ge-
schicklichkeit und Sparsamkeit. Darnach ist die Erzählung 
von der Art und Weise zu beurtheilen, wie die Aeginetell 
zu ihrem Reichthum gekommen seien (H. IX 80). Uebrigens 
scheint eine den Aegineten ungünstige athenische Tradition 
im Spiele zu sein. Analog, wenn auch wie es scheint ganz 
anderen Ursprnngs, ist die Erklärung des Reicuthll111s der 
Familie Kallias, in welcher das eleusinische Daduchenfl!1l t 
erblich war. Als die Athener von Marathon schnell gegen 
Athen eilten, erhielt Aristides llatilrlich er als der 
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,utyag aapa eLOwg ovx t7J.1'j ＺｓＱ｛｡ｾｮＩｧ＠ 11'i'€!IOyag 1f(!0/..17TelY 
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"gerechte" - den Auftrag die Beute zu sammeln. Er ver-
hütete jeden Unterschleif, so weit es ihm nicht entgieng. 
Es entgieng ihm z. B. der Unterscbleif des Kallias. Diesem, 
der als Daduchos in seiner bunten Tracht herumstolzirte, 
begegnete ein Perser und bielt ibn wegen seines Kostüms 
für den Perserkönig. Er verrieth ihm eine Grube Ｈａ｡ｘｹＮｯｾＩ＠

worin sebr viel Gold vergraben war. Kallias stiess den 
Menschen nieder und nahm das Gold an sieb. Desshalb 
wurden auch die Mitglieder der Familie von den Komikern 
AaXx07fAOv'L'OL genannt (Plut. Aristid. 5) Das Ganze ist 
wohl eine erst später gemachte Erfindung zur Erklärung 
des Wortes ａ｡ｬＨｸＶＷｴａｏｖＧｌＧｏｾＮ＠

Die mündliche Ueberlieferung liebt die Bestimmtheit und 
hegnügt sich nicht mit einer unsicheren allgemeinen An-
gabe. Der Verrath der Griechen in den Thermopylen blieb 
auf dem Malier Ephlaltes sitzen. Herodot (VIT 214) kennt 
daneben die Ueberliefp.l'llDg, dass Onetes aus Karystos und 

Korydallos aus Anticyra diejenigen Reien, welche dem Xerxes 
den Weg verrathen hätten, entscheidet sich aber in be-
stimmtester Weise fii.r Ephialtes, weil späterhin von den 
Amphiktyonen ein Preis auf seinen Kopf gesetzt worden 
sei; Ephialtes habe sich auch vor den Lacedämoniern nach 
Thessalien geflüchtet und sein Mörder sei von den Lacedä: 
moniern geehrt worden, obwohl ihn dieser aus persönlicher 
Feindschaft erschlagen habe. Eine dritte Ueberlieferung 
gibt Ktesias Pers. 24. Nach dieser kam die Sache im Kriegs-
r atbe znr Sprache, an welcbem der Herzog der ＧｬＧｨ･ｳｳｾＱｉｩ･ｲ＠

Thorax (vgL H. IX 1 u. 58) und die Führer der 'rrachinier 
Kalliades und Timapllernes Theil nabmen. Hier wurde die 
Umzinglung festgestellt und die bAiden Tracbinier machten 
die Wegweiser. Der Bergpfad, auf welchem man die Ther-
mopylen umgehen konute, wal' den Maliern und den Thessa-
li ern bekannt (H. VII 215) . Es bedurfte also nicht eines 
besonderen Verräthers. Es handelte sich nur darum, übel' 
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den schwierigen Bergpfad eine HeeresabtheilunO' zu bringen o , 
besonders da die Höhe wie man wusste oder voraussetzen 
musste, von den Griechen bewacht wllrde. Die ganze Schuld 
an dem glücklichen Gelingen der Umzinglung trifft die un-
achtsamen Phocier. Es ist also sehr begreiflich, dass der 
Verräther nicht constatirt w('rden konnte. Das Urtheil der 
ｾｭｰｨｩｫｴｹｯｮ･ｮｶ･ｲｳ｡ｭｭｬｵｮｧ＠ ist kein durch zuverlässige Zeug-
msse festgestelltes und unterscheidet sich nicht von einem 
in solchen Dingen leicht fertigen losen Volksgerede. 

Eine Eigenschaft der Tradition ist es auch, nach einem 
historischen Vorgang für ähnliche GeleO'enheiten analoO'e 

· 00 

Vorkommnisse zu erdichten. Von Erfolg gekrönt und dess-
halb viel gefeiert, auch von Aeschylus (Pers. 353) hoch ge-

rühmt, war die List des 'l'hemistokles, mit welcher er den 
Perserkönig zum Angriff bei Salamis trieb uud die llnheil-
volle Trenuung der griechischen Streitkräfte verhinderte. 
Themistokles schickte den Sikinnos, den Erzieher seiner 
Kinder, in das Heer der Perser hinüber. Darin stinlmeu 
alle überein. Wenn bei Herodot (VIII 75) Sikinuos seinen 
Auftrag vor den Feldherrn der Perser' vorträgt, so ist das 
gewiss richtiger als wenn ihn spätere Darstellungen per-
sönlich mit dem König sprechen lassen (Diod. XI 17, Plut. 
'rhem. 12). Diese auf Ephorus · zuriickgehende Abweichung 
beruht wie es scheint auf Aesch. Pers. 357 (n auJl G'{"i Ei eg17) 
Es war keine Verletzung der historischen Wahrheit, wohl 
aber Sinn fih die Kllnst, wenn der Dichter in der poeti-
schen Beschreibung den König statt sei uer Diener nannte. 

Anders verhält es sich mit der zweiten Sendung desselben 
Sikinnos. Nach Herod. V frr 97 ff. ､｡｣ｨｨｾ＠ Xerxes nach der 
unglücklichen Seeschlacht bei Salamis sofort an Flucht, weil 
er fii.rchtete, die Griechen möchten die Brii.cke über den 
Hellespont abbrechen. Um aber seinen Plan zu maskiren 
begann er einen Damm nach Salamis hinüber zu werfen 

und bereitete sich auf eine Fortsetzung der Seeschlacht vor. 
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"gerechte" - den Auftrag die Beute zu sammeln. Er ver-
hütete jeden Unterschleif, so weit es ihm nicht entgieng. 
Es entgieng ihm z. B. der Unterscbleif des Kallias. Diesem, 
der als Daduchos in seiner bunten Tracht herumstolzirte, 
begegnete ein Perser und bielt ibn wegen seines Kostüms 
für den Perserkönig. Er verrieth ihm eine Grube Ｈａ｡ｘｹＮｯｾＩ＠

worin sebr viel Gold vergraben war. Kallias stiess den 
Menschen nieder und nahm das Gold an sieb. Desshalb 
wurden auch die Mitglieder der Familie von den Komikern 
AaXx07fAOv'L'OL genannt (Plut. Aristid. 5) Das Ganze ist 
wohl eine erst später gemachte Erfindung zur Erklärung 
des Wortes ａ｡ｬＨｸＶＷｴａｏｖＧｌＧｏｾＮ＠

Die mündliche Ueberlieferung liebt die Bestimmtheit und 
hegnügt sich nicht mit einer unsicheren allgemeinen An-
gabe. Der Verrath der Griechen in den Thermopylen blieb 
auf dem Malier Ephlaltes sitzen. Herodot (VIT 214) kennt 
daneben die Ueberliefp.l'llDg, dass Onetes aus Karystos und 

Korydallos aus Anticyra diejenigen Reien, welche dem Xerxes 
den Weg verrathen hätten, entscheidet sich aber in be-
stimmtester Weise fii.r Ephialtes, weil späterhin von den 
Amphiktyonen ein Preis auf seinen Kopf gesetzt worden 
sei; Ephialtes habe sich auch vor den Lacedämoniern nach 
Thessalien geflüchtet und sein Mörder sei von den Lacedä: 
moniern geehrt worden, obwohl ihn dieser aus persönlicher 
Feindschaft erschlagen habe. Eine dritte Ueberlieferung 
gibt Ktesias Pers. 24. Nach dieser kam die Sache im Kriegs-
r atbe znr Sprache, an welcbem der Herzog der ＧｬＧｨ･ｳｳｾＱｉｩ･ｲ＠

Thorax (vgL H. IX 1 u. 58) und die Führer der 'rrachinier 
Kalliades und Timapllernes Theil nabmen. Hier wurde die 
Umzinglung festgestellt und die bAiden Tracbinier machten 
die Wegweiser. Der Bergpfad, auf welchem man die Ther-
mopylen umgehen konute, wal' den Maliern und den Thessa-
li ern bekannt (H. VII 215) . Es bedurfte also nicht eines 
besonderen Verräthers. Es handelte sich nur darum, übel' 

Wecklein : Ueber die Tradition der Perserkriege. 291 

den schwierigen Bergpfad eine HeeresabtheilunO' zu bringen o , 
besonders da die Höhe wie man wusste oder voraussetzen 
musste, von den Griechen bewacht wllrde. Die ganze Schuld 
an dem glücklichen Gelingen der Umzinglung trifft die un-
achtsamen Phocier. Es ist also sehr begreiflich, dass der 
Verräther nicht constatirt w('rden konnte. Das Urtheil der 
ｾｭｰｨｩｫｴｹｯｮ･ｮｶ･ｲｳ｡ｭｭｬｵｮｧ＠ ist kein durch zuverlässige Zeug-
msse festgestelltes und unterscheidet sich nicht von einem 
in solchen Dingen leicht fertigen losen Volksgerede. 

Eine Eigenschaft der Tradition ist es auch, nach einem 
historischen Vorgang für ähnliche GeleO'enheiten analoO'e 

· 00 

Vorkommnisse zu erdichten. Von Erfolg gekrönt und dess-
halb viel gefeiert, auch von Aeschylus (Pers. 353) hoch ge-

rühmt, war die List des 'l'hemistokles, mit welcher er den 
Perserkönig zum Angriff bei Salamis trieb uud die llnheil-
volle Trenuung der griechischen Streitkräfte verhinderte. 
Themistokles schickte den Sikinnos, den Erzieher seiner 
Kinder, in das Heer der Perser hinüber. Darin stinlmeu 
alle überein. Wenn bei Herodot (VIII 75) Sikinuos seinen 
Auftrag vor den Feldherrn der Perser' vorträgt, so ist das 
gewiss richtiger als wenn ihn spätere Darstellungen per-
sönlich mit dem König sprechen lassen (Diod. XI 17, Plut. 
'rhem. 12). Diese auf Ephorus · zuriickgehende Abweichung 
beruht wie es scheint auf Aesch. Pers. 357 (n auJl G'{"i Ei eg17) 
Es war keine Verletzung der historischen Wahrheit, wohl 
aber Sinn fih die Kllnst, wenn der Dichter in der poeti-
schen Beschreibung den König statt sei uer Diener nannte. 

Anders verhält es sich mit der zweiten Sendung desselben 
Sikinnos. Nach Herod. V frr 97 ff. ､｡｣ｨｨｾ＠ Xerxes nach der 
unglücklichen Seeschlacht bei Salamis sofort an Flucht, weil 
er fii.rchtete, die Griechen möchten die Brii.cke über den 
Hellespont abbrechen. Um aber seinen Plan zu maskiren 
begann er einen Damm nach Salamis hinüber zu werfen 

und bereitete sich auf eine Fortsetzung der Seeschlacht vor. 



292 SiteuIIY deI· philus.-philol. Cltlsse vom 4. März 1876. 

Nur Mardonius erkannte die wahre Absicht des Königs und 
kam mit seinem Rathe, Xerxes möge ihn mit den Kern-
truppen des Fussvolkes in Hellas zurücklassen, selber aber 
nach Hause gehen, ganz den Wünschen des Königs ent-
gegen. Dem Rathe des Mardonius stimmte auch die weise 
Artemisia bei. Xerxes freute sich darüber und schickte 
Artemisia mit seinen Kindern nach Ephesus voraus. In d-er 
Nacht nach der Seeschlacht wurde dann sofort die per:;ische 
Flotte nach dem Hellespont geschickt um die Brücke zu 
bewachen und die Griechen waren sehr überrascht, als sie 
am nächsten Morgen nicht die feindliche Flotte wie sie er-
wartet hatten bereit sahen die Schlacht wieder aufzunehmen , 
sondern die Nachricht von ihrer Flucht erhielten. Sie 
folgten ihr bis Andros ohNe sie zu erreichen. Dort hielten 
sie Kriegsrath, in welchem der Ji10rderung des Themistokles 
sofort nach dem Hellespont zu fahren Eurybiades und die 
Peloponnesier entgegentraten. Als nun die Athener auf eigene 
Faust den Rath des Themistokles ausführen wollten, brachte 
sie Themistokles selbst davon ab. Dies that er, um sich 
ein Guthaben bei ｾ･ｭ＠ Perserkönig einzulegen, damit er 
dort einen Rückhalt habe, wenn ihn von Seite der Athener 
ein Unglück treffe. Sobald die Athener sich von ihrem 
Vorhaben hatten abbringen lassen, schickte Themistokles 
ein Fahrzeug mit Männern, auf deren Verschwiegenheit er 
sich für aUe Fälle verlassen konnte, unter denen auch Sikin-
nos war. Sobald diese nach Attika gekommen waren, 
stieg Sikinnos allein aus, ging zu Xerxes und sagte ihm, 
Themistokles habe, um dem Perserkönig einen Dienst zu 
erweisen, die Griechen abgehalten die Flotte zu verfolgen 
und die Schiffbrücke abzubrechen, so dass er in aller Ruhe 
ziehen könne. 

Wesentlich verschieden hievon ist die Darstellung ·bei 
Ktesias (Pers. 27), dann die Erzählung bei Plut. Them. 16 
und Aristid. 9, bei Diod. XI 19 und Cornel. Nep. Them. 5, 
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welche wieder auf zwei verschiedene Autoren (Ephorus und 
Theopompus) zurückgeht. ｋｴ･ｳｩｾｳ＠ berichtet, Xerxes sei durch 
einen Plan des Themistokles und Aristides zur Flucht be-
wogen worden. Nach Plutarch wollte sich Xerxes nicht in 
seine Niederlage finden und unternahm es sein Fussvolk auf 
Dämmen nach Salamis hiniiberzubringen. Desshalb machte 
Themistokles dem Aristides den Vorschlag, nach dem Helles-
spont zn fahren nnd die Brücke abzubrechen. Aristides 
entgegnet ihm das gleiche, was bei Herodot Eurybiades dem 
Themistokles erwidert, mau müsse nicht die Brücke ab-
brechen, sondern lieber noch eine dazu bauen. Mit der 
Meinung des Themistokles, man müsse Mittel finden, um 
den Feind so schnell als möglich aus Europa fortzubringen, 
war Aristides einverstanden und Themistoklcs schickte einen 
königlichen Eunuchen, Namens Amakes, den man unter 
den Gefangenen gefunden, uud liess dem König sagen, die 
Hellenen hätten beschlossen, nach dem Hellespont zu fahren 
und die Brücke abzubrechen; Themistokles gebe dem König 
den wohlmeinenden Rath eilig zurUckzllkehren, während er 
selber die Griechen hinhalte. Der König gel'ieth in Furcht 
und zog sich schleunigst zurück. Bei Diodor und Cornelius 
Nepos ist die Absicht der Sendung die gleiche und trägt 
Themistokles auch durch diese zweite List zur Rettung 
Griechenlands bei. Nur ist der Bote des Themistokles bei 
Diodor wie bei Herodot der Erzieher seiner Kinder; bei 
Cornelius Nepos wird er nicht namhaft gemacht. Von dem 
Damme ist bei Diodor und Corno Nepos keine Rede. 

Was vorerst die Ueberlieferung über den Dammball 
betrifft, so soll dieses Unternehmen nach Herodot noch am 
Tage der Schlacht begonnen worden sein. Dies ist aus 
zwei Gründen unmöglich. Nach der ausdrUcklichen Angabe 
des hierin zunächst und ganz gla,ubwürdigell Aeschylus 
machte erst die herein brechende Dunkelheit dem Kampfe 
ein Ende. Dann war überhaupt ein solches Unternehmen 
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dort einen Rückhalt habe, wenn ihn von Seite der Athener 
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Vorhaben hatten abbringen lassen, schickte Themistokles 
ein Fahrzeug mit Männern, auf deren Verschwiegenheit er 
sich für aUe Fälle verlassen konnte, unter denen auch Sikin-
nos war. Sobald diese nach Attika gekommen waren, 
stieg Sikinnos allein aus, ging zu Xerxes und sagte ihm, 
Themistokles habe, um dem Perserkönig einen Dienst zu 
erweisen, die Griechen abgehalten die Flotte zu verfolgen 
und die Schiffbrücke abzubrechen, so dass er in aller Ruhe 
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nur denkbar, wenn man die Flotte zur Verfügung hatte 
und mit dieser das Meer beherrschte. Die Flotte des Xerxes 
aber hatte sich aus der Seeschlacht nach Phaleron unter 
den Schutz des Landheeres zurückgezogen und brach gleich 
in der Nacht nach dem Hellespont auf (H. VIII 92). Eine 
andere Nachricht ilber den Dammbau geben Ktesias Pers. 26 
und SÜ'abo 395. Nach dieser wurde der Bau vor der 
Schlacht unternommen; und wie Strabo angibt, kam die 
Seeschlacht dazwischen; nach Ktesias wurde das Unternehmen 
durch Bogenschützen, die man auf den Rath des Themi-
stokles und Aristides von Kreta holte, gestört. Dieser Zu-
satz von Ktesias gibt seiner Nachricht volle Gewähr; nur 
muss man nicht die Bogenschützen erst von Kreta holen 
lassen, was kaum möglich und auch zu umständlich ge-
wesen wäre, sondern einfach an Kretische Bogenschützen 
oder Bogenschützen überhaupt denken. Damit trifft aufs 
beste die Nachricht von Plut. Them. 14 zusammen, dass 
auf jedem Schiffe vier Bogenschützen · waren, wie man auch 
in der Schlacht bei Platää eine Abtheilung Bogenschützen 
hatte (H. IX 22 u. 60). So ist das ganze Unternehmen 
verständlich und glaubwürdig. Bedenklich aber wird jetzt 
die UeberlieferUllg von Plutarch, welche die zweite Sendung 
eines Boten an diesen Dammbau des Xerxes anknüpft. 
Aristides und Themistokles unterhandeln mit einander, als 
ob sie über die griechischen Streitkräfte zu verfügen 
hätten und nicht Eurybiades der Oberfeldherr wäre. Die 
Verhandlung wird nach Salamis verlegt, als ob die Griechen 
noch längere Zeit dort zUTückgeblieben wären. Die Ein-
Tede, deren sich Eurybiades bei Herodot bedient, wird dem 
Aristides in den Mund gelegt. Von einer Glaubwürdigkeit 
dieser Ueberlieferung kann also keine Rede sein. An einem 
anderen Fehler leidet . die Darstellung des Herodot. Die 
Annahme, Themistokles habe damals auf der Höhe seines 
Glücks und voll von dem errungenen Erfolg an das gedacht, 
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was ihm später von Seite der Athener widerfahren sollte 
und für diesen Fall die Zuflucht zum Perserkönig, den er 
ehen hintergangen hatte, in Aussicht genommen, ist eine 
psychologische Unmöglichkeit. Wir können mit ziemlicher 
Sicherheit vermuthen, dass der Gedanke zum Perser könig 
seine Zuflucht zu nehmen erst durch die erfolgreichen Unter-
handlungen, welche Pausanias mit dem Perserkönig an-
knüpfte, in die Themistokles eingeweiht wurde, in diesem 
erweckt worden ist. Wenn Themistokles in jenem Augen-
blick die Athener abhielt sich von den übrigen Griechen 
loszusagen und auf eigene Faust nach dem Hellespont zu 
fahren, so war das ein grosses patriotisches Werk und eine 
Fortsetzung jener höchst rühmlichen Resignation, welche 
die Athener bei einer früheren Gelege11heit, als es sich um 
die Führung der Flotte handelte, im Interesse des allgemeinen 
Besten und der Rettung Griechenlands bewiesen hatten. 
Für diese That verdiente der grosse Staatsmann die Ver-
unglimpfung nicht, die er in der Folgezeit dafür erlitt. 
We11n wir aber die bei Herodot dem Themistokles beige-
legte Absicht nicht für wahr halten können, so müssen wir 
auch die in tiefes Geheimniss gehülH e Sendung, die nur 
unter Voraussetzung jener Absicht einen Sinn hat, unter 
Voraussetzung einer anderen Absicht aber, wie sie die 
abweichende U eberlieferung annimmt, fast lächerlich er-
scheint, als eine Erfindung betrachten, die zu Ungunsten 
des Themistokles gemacht, später zu seinen Gunsten um-
gedeutet worden ist. Freilich wird man einwenden, dass 
der Brief des Themistokles, welchen er später an den Perser-
könig richtete, selber diese Angabe enthalte und also für 
jene Sendung das zuverlässigste Zeugniss sei. Nam cum in 
Asiam reverti vellet (seil. pater tuus) , heisst es in dem 
Briefe bei Come1. Nep. Them. 9, proelio apud Salamina 
facto, litteris eum certiorem feci id agi, ut pons, quem in 
Hellesponto fecerat, dissolveretur atque ab hostibus circumi-
retur; quo nuntio ille periculo est liberatus. Hiernach 
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müsste man annehmen, dass Themistokles den Sikinnos mit 
einem Schreiben an den Perserkönig geschickt habe. Zum 
Glück liegt uns das von Cornelius Nepos selbst namhaft 
gemachte Original noch vor. Ich weiss nicht, ob es schon 
jemanden aufgefallen ist, dass dieses Schreiben des Themi-
stokles auf einem sehr frappanten Missvel'ständniss des 
Wortes ｹＨＡ｡Ａｦｊ｡ｾ＠ beruht, mit welchem 'l'hucydides (I 137) ·von 
der wörtlichen Angabe zur bIossen Inhaltsangabe übergeht. 
Das Missverständniss ist abgesehen von dem Casus und von 
dem folgenden OL' a'vr;6v - es müsste ja sonst xat /JOt 

IJvlJ(!ywia 0plJ{ÄIJr;aL y(!ctl/JaV'(;l und OL' E/Javr;6v heissen -
um so auffallender, als die Worte ｾｶ＠ ｬＯｊｉｊｖｏＨￜｾ＠ ＱｬＧＨＡｏｕｉｊ Ｑ ｗｌｾｕ｡ＷＺＰ＠

die direkte Angabe geradezu ausscbliessell. Tbucydides 
nun gibt den Inhalt des Schreibens in Betreff der W ohl-
that, welche Tbemistokles dem Xerxl:'s erwiesen haben 
will, in folgender Weise: ｹＨＡ｡Ａｦｊ｡ｾ＠ 7:Y;v EX ｾ｡ａ｡ＮｵｩＮｬ ｬ ｯｧ＠ 7r(!O

a')'YIJAuIV ＷＺｾｾ＠ ｡ｶ｡ｘＨｴｉＨＡｾｵｬｊＨｴＩｾ＠ xal. ｺＭｾｶ＠ 'f('(;V rUpV(!(ÜV ｾｶ＠ l/JIJV

ｏＨￜｾ＠ ＱｚＢＨＡｏｕｉｊＱｚＢｯｴｾｵＨｮｯＬ＠ 7:6u OL' ｡ｾ､Ｉｽｬ＠ ov OtlXAVtJLV. Obwohl 
selbst Krüger in seinel' Ausgabe die Worte ＷＺｾｖ＠ EX ｾ｡ａ｡ﾭ

ｦｬｩｶｯｾ＠ 1ll?oaYYIJÄulV ＷＺｾｾ＠ ｡ｶ｡ｘＨｴＩＨＡｾｵｬｊＨｴＩｾ＠ auf die Mahnung be-
zieht nach dem Hellespont aufzubrechen, so glaube ich doch, 
es einfach als Behauptung aussprechen zu dürfen, dass ＷＺｾｖ＠

h ｾ｡ａ｡Ｏｊｩｶｯｾ＠ 1Z"(!Oarrf:AUlV ＷＺｾｾ＠ ｡ｶ｡ｸＨｴＩＨＡｾｵｦＺＨｴＩｾ＠ nur "die 
bekannte Vor hermeldung von dem bea bsich tigten Rück-
zug (der Griechen) aus Salamis", nicht eine "Aufforder-
ung zum Aufbruch nach dem Hellespont" bedeuten 
kann U). Sonach führt Themistokles als seine Verdienste 

12) In der Wiedergabe des Briefes bei Plut. Them.28, wo aus dem 
Briefe eine mittels eines Dollmetsehers geführte persönliche Unterredung 
geworden ist, ;;"W (Jot • •• ｾ＠ 7toUJ fl i v OrpEt''AoV(J/ JU(!(J('(/ "(,(",,, n'Adw 

JE aya8-a "w'Av(Javrt ｔｾｖ＠ ｊｩｷｾｴｶＬ＠ lIu ｔｾｦ＠ 'E'A'A,;Jof iv Cc(Jg;a').El YfVC

flEvt}f 7t(((!E/1XE TU 0'''01 /1W(O/iEVft Xa(!L(Ja(J,'frct, ist die Nichtbeachtung 
dieser Worte vielleicht nicht Folge eines Missverständnisses, sondern der 
Vorstellung, dass l'hemistokles von jener List nicht als von einer Wohl-
that habe sprechen können. 
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an, dass er durch einen Boten dem Xerxes die Absicht der 
Griechen von Salamis zu entweichen mitgetheilt und dass 
er die Griechen verhindert habe die Brücke abzubrechen. 
Von der zweiten Sendung eines Boten ist keine Rede, 
Themistokles konnte dem Perserkönig gegenüber bebaupten, 
dass er das Abbrechen der Brücke verhindert babe, weil er 
die Athener abgehalten dahin zu ziehen. Thucydides be-
merkt nichts desto weniger mit Recht, dass Themistokles 
dieses sich fälschlich als Verdienst angerechnet babe, weil 
ja gerade von ihm der Vorschlag dazu ausgegangen ist und 
nur Eurybiades den Vorschlag zurückgewiesen bat. Diese 
Bemerkung des Thucydides ist auch ein Zeugniss dafür, 
dass Themistokles nicht zu Gunsten aes Perserkönigs be;: 
ziehungsweise in Rücksicht auf seine eigene Zukunft die 
Athener von dem Abbrechen der Brücke abgehalten, son-
dern nur die Trennung der griechischen Flotte verbindeI'l 
hat. Es zeigt sich aber klar, wie die Nachricht von der 
zweiten Sendung des Sikinnos entstanden ist. Den Umstand, 
dass Themistokles die Athener . von dem Zuge nach dem 
Hellespont abgehalten, brachte eine dem Themistokles feind-
selige Ueberlieferung, von der wir nachher zu sprechen 
haben werden, mit seiner späteren Flucht zum Perserkönig 
in Zusammenhang; sie konnte es um so mehr, als Themi-
stokles selbst sich ein Verdienst nm die Perser dara us 
machte. Um aber die Sache noch sprechender zu machen, 
wurde als unrühmliches Gegenstück zu der viel gerühmten 
ersten Sendung des SikiDnos eine zweite geheime Sendung 
desselben Mannes erfunden. 

A.ndere Anekdoten rühren von betheiligten Personen 
her, welche sich in irgend einer Weise wichtig machen 
oder welche mit besondel'll Abenteuern unterhalten wollten, 
Das Wunderzeichen zu Eleusis, die Staubwolke von einem 
unsichtbaren Iakchoszug wollte der Athenische Flüchtling 
Dikaios mit dem Spartaner Demaratos gesehen und daraus 
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die 3m nächsten Tage erfolgende Niederlage der Perser 
vorhergesagt haben (H. VIII 65). Bei Plut. 'fhem. 15 H. 

Phoc. 28 wird das Wunder um Tage der Schlacht von deU1 
Heere in Salamis gesehen; dadurch wird der Effekt noch 
erhöht. Analog ist die Erzählung des Pheidippides von 
dem Zurufe des Pan (H. VI 105) und des Epizelos von 
seiner wunderbaren Blendung in der Schlacht bei Marathon 
(ebd.117). Von der von Herodot selbst (VIII 120) zurück-
gewiesenen Erzählung der Abderiten über Xerxes ist schon 
oben die Rede gewesen. Den Mardonius, dessen Leiche man 
eben nicht aufgefunden hatte, wollten verschiedene begraben 
haben (H. IX 84-). Mehr darf auch die Erzählung des 01'-
chomeniers Thersandros, von dem sie Herodot (IX 16) per-
sönlich empfangen hat, llber die gedrilckte Stimmung im 
Perserheere nicht gelten. Thersandl'os bemerkte dazu, dass 
er das was er von dem Perser über den bevorstehenden 
Untergang des Heeres erfahren noch vor der Schlacht bei 

Platää anderen Personen erzählt habe. Gerade in dieser 
Bekräftigung, die soviel bedeutet wie die Berufung des Di-
kaios auf Demaratos und andere (H. VIII 65), liegt für uns 
das sprechendste Zeugniss, dass wir nichts als ein vaticinium 
post eventum haben, wie wir überhaupt in der Hede des 
Persers griechische Vorstellungen finden. Auch die Angabe, 
dass der Perser griechisch gesprochen habe, verräth die 

Unzuverlässigkeit der Erzählung. 
4-. Zuletzt haben wir noch zu prüfen, wie weit per-

sönliche Neigungen, Parteihass und die Zerwürf-
nisse der gr i ec hischen Staaten auf die Ueberlieferung 

eingewirkt haben. Zunächst tritt uns hier die kleinliche 
und hämische Auffassung entgegen, welche bei Herodot von 
ｾ･ｲ＠ politischen Thätigkeit und dem Charakter des Themistokles 
gegeben wird (vgl. Stein zu VIII 4-,11). Es gibt kaum eine 
andere historische Persönlichkeit der griechischen ｇ･ｳ｣ｨｩ｣ｨｴ ｾ Ｌ＠

Ulli welche , sich ein SQ dichtes Sagen gewebe gelegt hat, 
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was auch ein Beweis ist für die Grösse und Bedeutung 
des Mannes, die der staatsmännische Blick eines Thncydides 
zu würdigen wusste, nicht aber der moralisirende Herodot. 
Wir wissen es nicht, können es aber vermuthen, dass die 
Kreise, mit welchen Herodot in Athen ｺｵ ｾ ｶ･ｲｫ･ｨｲ･ｮ＠ pflegte, 
das Urtheil des Geschichtschreibers beeinflusst haben. Xan-
thippos, der Vater des Perikles, erhielt nach Tbemistokles die 
Führung der Flotte (vgl. Diod. Xl27 oe;a,.,lvov oe 'Z'ov @efu -

ｯＢｲｯｸｕｯｶｾ＠ ｵｲｾ＠ ｏＧｷｾ･ＦｾＬ＠ <I ｯｾＬＮＬｯｾ＠ u(j)J A:f'Tjvalwv all'eC1'Z''Tj(Jev 

av'Z'ov a1to ＧｚＧｾｾ＠ ｃＱＧｚＧｾ｡ＧｚＧＧｔｪｲｩ｡ｾＬ＠ xaL Ｑｲ｡ ｾ･ｯｷｸ･＠ ＧｚＧｾｶ＠ ｡ｾｸｾｶ＠ Sav1fI1t1tqJ 
nf! ａｾｌ｣ｰｾｯｶｯｾＩＮ＠ Das weist vielleicht auf die rechte Quelle 
jener Ueberlieferung hin, die Herodot zufloss, auf eine gegen 
Themistokles eingenommene Familientradition. , Ausserdem 
können aber auch die Schmähgedichte des Rhodiers Timo-
beon auf die Auffassung des Herodot eingewirkt haben. 
Das von Plut. Them. 21 angeführte Gedicht (fr. 1 bei Bgk. 
urs p. 1202) konnte ihm gleich als Zeugniss fül' die Hab-
sucht, Bestechlichkeit und Treulosigkeit des Themistokles 
dienen. Die Anklage und Verfolgung des Themistokles, 
seine Flucht zum Perserkönig und sein Ende 13) boten Stoff 

zu mancherlei Gerede in ganz Griechenland, das nach den 
verschiedenen Interessen und Meinungen eine verschiedene 

Gestalt annehmen musste. Wir ' haben oben gesehen, wie 
eine schöne und heilsame That des 'l'bemistokles zu einem 
Vaterlandsverrathe verdreht worden ist., Solche Verläum-
dungssucht musste auch an den anerkannten Verdiensten 
des Mannes zu mäkeln suchen. Wie scbon oben bemerkt, 
ersieht man aus der Erwähnung bei Aeschylus, welche 
Freude die Griechen an der so erfolgreichen List des 'fhemi-
stokles, durch welche er die Griechen im Sunde von Salamis 

13) Der Umstand, dass der Tod für den Ruhm des Themistokles 
so gelegen kam, gab Anlass zu dem GerÜChte" ｔｨ･ｭｩｳｴ ｯ ｾｬ･ｳ＠ habe ｳｾ｣ｨ＠
selbst das Leb!)n genommen (vgl. 'rhuc. I 138), worin mchts als eIße 
gewöhnliche lose Rede des Volkes zu erkennen ist. 
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zusammenhielt, hatten und wie sehr sie dieselbe feierten. 
Die Schlacht von Salamis, welche nicht stattgefunden hätte, 
wenn er nicht dem Beschlusse der Griechen entgegengetreten 
wäre, wurde als sein Werk anerkannt (vgl. Thuc. 1 74), da-
gegen konnte die üble Nachrede nichts anderes einwendcn 
als dass der kluge Gedanke dem Themistokles von einem 
anderen eingegeben worden_ sei. Als die Griechen auf- Sa-
lamis heisst es bei H. VIII 56 ff., die Nachricht von der , 
Einnahme der Akropolis erhielten, da warteten einige Feld-
herm gar nicht den Beschluss des Kriegesrathes ab, sondern 
eilten auf die Schiffe und zogen die Segel auf, um davon 
zu fahrl'n j die zurückbleibenden beschlossen, vor dem Isthmus 
die Seeschlacht zu liefern. Es wurde Nacht und die Ver-
sammlung ging auseinander. Als Themistokles zn seinem 
Schiffe kam, fragte ihn Mnesiphilos, was beschlossen worden 
sei j als er es erfahren hatte, sagte er ihm, dass der Be-
schluss eine vollständige Auflösung der Flotte bedeute, und 
rieth ihm, wo möglich den Eurybiades umzustimmen und 
eine Aenderung des Beschlusses herbeizuführen. Dem 'fhtmi-
stokles gefiel der Rath j er ging hin und sagte dem Eury-
biades alles was er von Mnesiphilos gehört hatte, indem er 
es sich aneignete u. s. w. Gerade diese Bemerkung ewv'Cov 

Ｗ ｃｏｉｅｾｦｉｅｖｏｲＬ［＠ kennzeichnet die Tendenz dieser Erzählung. vVer 
konnte die Verhältnisse besser beurtheilen als der Schöpfer 
des athenischen,Hafells? Werden wir es glauben, dass sich 
Themistoldes dem ant'inglichen Beschluss nicht widersetzt 
und erst auf die Eingebung des Mnesipbilos hin den Ernst 
der Lage erkannt habe? Dieser Mnesiphilos erscheint bei 
PInt. Them. 2 "nach der Ueberlieferung einiger" als 
politischer Lebrer des Themistokles, als ein Mann, der 
weder Hhetor wetr noch zu den Naturphilosophen gehörte, 
sondern politisches Verständniss und praktische Lebens-
weisheit besass und als eine Erbschaft von Solon her be-
wahrte. Bei Plut. el, 7r(!w{J. 'lfoÄt'C. c. 23 (Mor. p. 795) soll 
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Mnesiphilos den jungen durch schlechten Ruf entmuthigten 
Themistokles, wie Aristides den Cimon, erm uthigt und 
aufgerichtet haben. Er wird also zum förmlichen Mentor 
des 'fhemistokles gemacht. Um diese ganze Geschichte von 
dem politischen Lehrer des Themistokles und von der Erb-
schaft Solonischer Staatsweisheit , die 'rhemistokles durch 
Mnesiphilos überkommen, vollends als Erfindung zu er-
weisen, brauchen wir nur auf das ausdrückliche Zeugniss 
des Thucydides (I 138) aufmerksam zu machen, der gewiss 
die Darstellung des Herodot im Auge hat, wenn er Thellli-
stokles charakterisirt mit den Worten: otuil! Yc1(! ;vvta/3t 

\ )I Cl \., ) \ ).1' \ )1 'l 0. \ 14) -
'iWL O'V'CE 1r(!Oflav(()V er,; a'vniv O'VuEl' 01. 'CE ･Ｇｬｦ ｴｦｴ｡ Ｍ ｾｗｖ＠ 'C(()jJ 

'CE 7TCX(!ax((iifla OL' eAaxt(J'C'Yjt; tJovUjr,; YJlWftWV xai 'Cwv I1EA),OJl-

UtiV e'lfi 'lfÄEI(J'COV 'Cov YEV'YjaOftf.VOV ä(!ta'Cor,; Etx(Xa'C(r,;. Erst 
diese zwischen den Zeilen liegende Beziehung giht uns die 
Erklärung filr den besouderen Nachdruck, mit welchem 
Thucydides die Selbständigkeit und Eigenart der Staats-
weisheit des Themistokles geltend macht und jeden Lehret· 
abweist. Nicht ohne Grund macht der Verfasser der Schrift 
'lf. 'C. H(!. xax. c. 37 dafür, dass Themistokles seinen guten 
Plan seiuer eigenen Klugheit zuschrieb, auf die Thatsache 
aufmerksam, dass Themistokles zur Erinnerung daran der 
Artemis "A(!ta'Co{JovA'Yj im Stadtbezirke l\Ielite ein Heiligthum 
gestiftet hat (vgl. PInt. Them. 22). Man kann hiernach 
sogar in Zweifel sein, ob Mnesiphilos als historische Persön-
lichkeit gelten darf, zum al da der Name für die Rolle eines 
Mentor als ein "redender" Name, wie sie die Komödie 
bildet, erscheint. Der Name erinnert auch an Mnesiptolema, 

14) Bei der Erklärung dieser Worte bat man an die Vorstellung 
vom Prometheus und Epimetheus zu denken: Niemand hat den 'fherni-
stokles vor einer Tbat gelehrt wie er handeln soll noch nach der That 

eines besseren belehrt. 
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eine Tochter des Themistokles, welche in den Abenteuern 
des Tbemistokles eine RoHe spielt (Plut. Them. 30) 15). 

Ein augenfälliges Beispiel für den Einfluss, welcben 
die gegenseitigen Antipathien der einzelnen griechischen 
Staaten auf die Tradition ausgeübt haben, bietet die schon 
oben behandelte Erzählung über das Entweichen des korin-
thischen Anf'Uhrers Adeimantos aus der Schlacht bei Salamis 
(H. VIII 94). Die Eifersucht zwischen Athen und Korinth 
wurde schon dm'ch den Uebergang der maritimen Führung 
an Athen nnd die Begründung der athenischen Symmachie, 
wodurch zunächst die Korinthier und Aegineten eine Ein-
busse erlitten, hervorgerufen. In ihrer höchsten Entwick-
lung tritt die Feindseligkeit in den Vorgängen, welche den 
peloponnesischen Krieg einleiten, zu Tage. Als einen der 
rUhrigsten Widersacher Athens zeigte sich der Korinthier 
Aristeus, welcher den Athenern besonders in den Verwick- -
lungen mit Potidäa und in Thracien zu schaden wusste. 
Er fiel im zweiten Jahre des peloponnesischen Krieges in' 
die Hände der Athen er, als Sadokos, der Sohn des thraci-
schen Königs Sitalkes, die GesanJten der Peloponnesier, 
welche an den Persischen Hof gehen soUten, aufgriff und 
den Athenern auslieferte. Um den Aristeus zu .ernichten, 
tödteten die Athener die sämmtlichen Gesandten (Thuc. II 67) . . 
Dieser Aristeus war, wie Herodot VII 137 angibt, der Sohn 

15) Die Ueberlieferung von dem Reichthum des Themistokles -
nach den Angaben des Theopompos und Theopbrast wurden 100 oder 
80 Talente confiscirt, nachdem ein grosseI' Theil des Vermögens von 
seinen Freunden heimlich nach Asien nachgeschickt worden war (PInt. 
Them. 25) - diese Ucberlieferung erhält ihre beste Kritik durch die 
gegenüberstehende von der Armut des Aristides. Die Beweise des 
Demetrius von Phaleron für die Wohlhabenheit der Familie des Ari-
stides sind von Plut. Aristid. 1 nicht alle widerlegt worden. Der Haupt-
beweis, dass Aristides als Archont zu den Leuten vom höchsten Census 
gehört haben müsse, bleibt bestehen trotz der Bemerkung ＨＯｦＡｾ｡ｴ＠ rf TOV 

'Af!,uulo,jV & 'lo0f-lfvf v. ov ItVUflfVU)V, ailil' Eilo,uivwv 'AfhJl' fCiwv '/''1u/v. 
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eines Adeimantos und nach [Plut.] n:. '&. He. xux. c. 39 
hiess der Sohn des korinthischen Anfii.hrers Aristeus. Also 
ist ohne Zweifel der Vater jenes den Athenern verfeindeten 
Aristeus identisch mit dem korinthischen Führer in Salamis.. 
Hier haben wir den Grund für jene boshafte Erfindung 
gegen Adeimantos , welche Herodot ausdrücklich als eine 
athenische bezeichnet, zu suchen. Gerade der junge Ur-
sprung mochte sie als speciell athenische Ueberlieferung 
verrathen. In eigenthümlichem Lichte erscheint Adeimantos 
auch in dem Kriegsrath auf Salamis als Wortführer der 
Pcloponnesier und Gegner des Themistokles (H. VIII 59 
u. 61 ). Wenngleich der Erfolg für Themistokles entschieden 
hat, so muss man den Peloponnesiern doch zu gut halten' 
dass der Isthmus als zweite Position nach den Thermopylen 
in Aussicht genommen war und nach dem Falle Athens als 
einziges und stärkstes Bollwerk erschien. Das konnte er 
aber nicht sein, wenn nicht die Flotte mit der Landmacht 
zusammen operirte (vgl. H. VIII 49). Mittelgriechenland 
war verloren und immerhin mochte man geltend machen, 
dass die Rücksicht auf Athen, das doch einmal zerstört 
sei, nicht zum Verbleiben bei Salamis, wo jeder Rückzug 
nach einer verlorenen Schlacht unmöglich sei, bewegen dürfe 
(H. VIII 70). Daraus mochte dann die bitterböse Aeusser-

·ung .des Adeimantos, Themistokles solle schweigen als ein 
vaterlandsloser Mann und dürfe nicht mit abstimmen, da 
er keine Stadt mehr vertrete, entstehen (H. VIII 61). Der 
Gedanke, welcher in der Erwiderung des Themistokles liegt, 
dass Athen auf .der Flotte sei, dürfte mehr der Zeit des 
Perikles als dem Zeitalter des Aristides und der Schlacht 
bei Platä-ä angehören. - Ueber den Rückzug der Griechen 
von Artemisium bemerkt Herodot (VII 21), die Griechen 
seien in derselben Ordnung gefahren, wie sie gestellt ge-
wesen seien, die Korinthier zuerst, die Athener ·zuletzt. 
Wegen dieser Bemerkung wird Herodot in der Schrift 
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eine Tochter des Themistokles, welche in den Abenteuern 
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'Af!,uulo,jV & 'lo0f-lfvf v. ov ItVUflfVU)V, ailil' Eilo,uivwv 'AfhJl' fCiwv '/''1u/v. 
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n. '&. H(!. x. c. 34 heftig getadelt. Das ist ebenso unge-
recht wie wenn Herodot wegen rler Erzählung über des 
Adeimantos Flucht dort c. 39 böswilliger Verleumdung 
beschuldigt wird. Wie Herodot hier die Grundlosigkeit 
jener Nachrede deutlich genug erkennen lässt und so die 
Korinthier in Schutz nimmt, so will er offenbar auch mit 
jener Bemerkung eine athenische Verleumdung zurück-
weisen. welche zusammen mit der Nachrede, Adeimantos 
nnd die Korinthier seien zur Schlacht von Salamis en' eSE(!

raafLEVOUJL gekommen (H. VIII 94), erweisen sollte, dass die 
Korinthier in den Perserkriegen bei der Flucht die ersten, 
beim Kampfe die letzten gewesen seien. Die Korinthier 
behaupteten dagegen, dass sie in der Seeschlacht bei Salamis 
unter den ersten gewesen, und das übrige Griechenland be-
zeugte es ihnen (H. a. 0.). - Es ist bedenklich, dass Hero-
dot in der so athenisch gefärbten Darstellung der Schlacht 
von Platää die Korinthier auch en' eSEflraaftivoLaL kommen 
lässt. Bei der von Pausanias angeordneten Rückbewegung 
kommt das Centrum um 10 Stadien zu weit zurück bis 
zum Heratempel vor Platää (IX 52). Dort bleibt es stehen, 
bis die Nachricht kommt, dass Pausanias gesiegt habe. 
Darauf hin stürmen die Korinthier und die anderen Pelo-
ponnesier über die Höhe gerade auf den Demetertempel zu, 
wo die Schlacht stattgefunden, während die Megarer und 
Phliasier durch die Ebene eilen und auf die Reiterei der 
Thebaner stossen (c. 69). Von den Korinthiern ist dann 
keine Rede mehr j es werden .keine Todten von ihnen an-
gegeben (c. 70) j eigentliche und volle Grabhügel haben auf 
dem Gebiete von Platää nur die Spartaner, Athener, Tege-
aten, Megarer und Phliasier j die übrigen Grabhügel, die 
man dort sieht, sind leer, sind nur der Nachwelt halber er-
richtet, aus Scham über das Fernbleiben von der Schlacht 
(c. 85). Bei der letzten Angabe dürfen wir Herodots vor-
sichtigen Ausdruck Wf> erw 1'CVv:JavOfLat nicht unbeachtet 
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lassen. Sollte nicht auch hier eine üble Nachrede sei es 
von den A thcnern sei es von den für Athen, also gegen 
Karinth lebhaft Partei nehmenden Platäern vorliegen? Die 
Korinthier uud die, mit ihuen verbUIidenen Pelopouuesier 
erhielten 'l'heil an der Beute (n. '&. Hfloo. xax. c. 42 vgl. 
Herod. IX 85) j sie werden, wie sie auf die Nachricht, dass 
es zur Schlacht gekommen, schnUl'stracks an Ort und Stelle 
eilten, auch noch Zeit gefunden haben au der Schlacht 
'rh eil zu nehmen und auch ihrerseits Todte zu bestatten 
gehabt haben. Mit Recht wird Plut. Aristid. 19 (vgl. 
n. '&. Hfloo. xax . c. 42) bemerkt, dass weder die Zahl der 
Gefallenen 1360, wovon die Athener 52, die Lacedämonier 
91, die Tegeaten 16 (vgl. H. IX 70), die Megarer und ｐｨｬｩｾﾷ＠
siel' 600 (H. IX 69) verloreu, noch die Aufschrift auf dem 
Altare des ZeVf> eAEv,:JEflWf>, welche den Sieg und das Weih-
geschenk den Hellenen gemeinsam zuschreibt, die Dar-
stellung Herodots als richtig erscheinen lasse, nach welcher 
der Ruhm der Siegesthat nur drei Staaten angehöre. 

Begreiflicher Weise wandte sich der nationale Zorn _ 
und damit auch das Vorurtheil der Tradition vornehmlich 
gegen diejenigen Staaten, welche an dem ｆｲｾｩｨ･ｩｴｳｫｲｩ･ｧ･＠

nicht Theil genommen oder gar zu den Feinden gehalten 
hatten. Den politischen Gegnern derselben konnte es an 
Stoff zu höhnischen und verächtlichen Nachreden nicht 
fehlen. Hier muss uns zunächst der "hellenische" Eid be-
schäftigen , welcher von Theopomp in dem schon oben be-
ri:icksichtigten l!'ragment (167 M.) auf gleiche Linie mit 
dem Cimonischen Frieden und mit der erdichteten Grösse 
der Schlacht bei Marathon gesetzt wird: naflCt oe 0eonofL

nov sx '&ijf> Ｇｦｦｅｾｌ Ｗ ｃＧｃｲ［ｦ＾＠ xaL ･ｬｬＨｯ｡ＧＦｾｦ＾＠ '&l()V (]JLALnml«(()V (flJn 
1 R ｾＩ＠ CI 'rn 'CI I S C\) A 0. ｾＬ＠"ar-ELV, on .nF''''1jVLXOf> oflY..Of> xa,&aI/JevuE'&aL, ov LLvTjvaLOt 

cpaaLv (J,LOlJat 1:OVf> ClEUljVaf> 7C(!O Ｂ［ｾｦ＾＠ W1XTjf> '&1;f> SV IIAa'&atatr; 

nflOf> 1:OVf> ｦｊ｡ｦｬｦｊ｡ｾｏｖｦ＾＠ ｸｾ･Ｎ＠ Es kann kein Zweifel sein, dass 
damit der vielberufene Eid gemeint ist, dessen Hauptpointe 

21* 



304 Sitzung der philos.-philol. Classe vom 4. März 1876. 
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in dem Oe'Xar:evEtv lag, welches über die persisch gesinnten 

Griechen nach glücklicher Beendigung des Krieges verhängt 
werden sollte. Von einem solchen Eide erzählt Herodot 

VII 132; nachdem er die Völkerschaften aufgezählt hat, 
welche den Persern Erde und Wasser gegeben, fährt er 

fort: "gegen diese schworen die Hellenen, dass man alle 
diejenigen, die sich freiwillig den Persern ergeben hätten, 
sobald man wieder freie Hand habe, dem Gotte in Delphi 

weihen werde (oB'Xar:evaat)". Eigentlich wird hier der Eid 

ohne bestimmte Angabe der Zeit und Gelegenheit gegeben; 
doch ist entsprechend bei Diodor XI 3 nach Namhaftmachung 

der persisch gesinnten Völkerschaften ein Beschluss des 

Synedriums auf dem Isthmus eingesetzt, welcher vor dem 
Anrücken des Xerxes gefasst worden sein soll: '(;ovg flEV 

MfBAOV'c/' -r;cilv Ｈｅｕｾｶｷｶ＠ E} .. OflEvovg '(;cX IIB(!awv oBxa'(;Bvaat '(;oig 

.:teoig, eJ"CcXv ＧＨ［ｾｚ［＠ no'UwtJ ｸＨＡ｡ＧＨ［ｾ｡ｷ｡ｌＮ＠ Trotzdem bei Diodor 

aus der Pointe jenes Eides ein Beschluss des Synedriums 

geworden ist, folgt der Eid c. 29 nach, nur ist gerade jener 

Punkt von dem oBxm:eVBtV ausgelassen. Man darf wohl 

diese Aenderung als eine Wirkung der Kritik von Theo-

pomp betrachten. Bei Diodor schwört das griechische Heer 

den Eid, nachdem es sich auf dem Isthmus gesammelt hat; 

zu diesem Zweck müssen die Athener erst nach dem Isth-

mus marschiren. Herodot IX 19 gibt ausdrücklich an, dass 
die Athener in Eleusis zu den Peloponnesiern gestossen 

seien. Die Formel von Diodor stimmt ganz mit der Eides-

formel überein, welche in die Rede des Lykurg gegen Leo-

krates § 81 eingelegt ist, nur dass hier natürlich der bei 
Diodor ausgelassene Passus wieder erscheint: '(;cXg OE '(;cX 

(3a(!(3a(!ov n(!OBA.0ftEVag (noABtg) anaaag oBxauvaw. Nach 

den Worten des Redners (§ 80) gaben sich die Hellenen 
die eidliche Versicherung in Platää, als sie in Schlacht-

ordnung standen um gegen die Perser zu kämpfen. In der 

Angabe der Umstände stimmt also Lykurgos genau mit der 

.. 

• 
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Bestimmung von Theopomp überein. Der Redner bemerkt 
} t (- CI>,) '} , I \ 

dazu: ov n a(! av'(;wv BV(!Oll'(;Bg, a""a fltflr;aaflBvoL '(;ov na(! 

v/lLv BI.:tww!.vo )) Ö(!XOV, wozu der Anfang der eingelegten 

Formel sehr gut passt: ov ｮｏｴｾ｡ｏｦｬ｡ｌ＠ nB(!t nAB{OVor; '(;0 ｾｾｶ＠

ＧＨ［ｾｧ＠ i)..Bv:fB{!{ag, ovoE xa'(;aA.eil/!Ü) wvg ｾＬＬＯｂｦｬｯｶ｡ｧ＠ ov'(;e ｾｷｶＧＨ［｡ｧ＠

ovr:e ano:favovwg, aA.Aa '(;ovg ev '(;fj flaX'[J ｲＺ･ａ･ｶＧＨ［ｾ｡｡ＩＩＧＨ［｡ｧ＠ '(;wv 

aVflwhwv ärravwg :Jal/Jw. Man könnte desshalb einen 

Mittelweg einschlagen und annehmen, die Kritik des Theo-
pompus sei nur gegen die von den Athenern gemachte junge 

Formel des Eides, die dem athenischen Eide nachgeahmt 

war und dereu athenisches Original sich vielleicht auch 
schon durch das neue Alphabet venieth (vgl. Theopomp. 
fr. 168 M.), gerichtet gewesen, worin man ihm natürlich 

absolut Recht geben müsste, während die alte Ueberlieferung 
von einem solchen Schwure und von dem ungefähren Inhalt 

, desselben als beglaubigte 'rhatsache hinzunehmen sei. Allein 

wie bedenklich ein solcher Mittelweg ist, dürfte sich schon 

aus der Unsicherheit. der Ueberlieferung ergeben. Wir haben 

gesehen, wie allgemein die Angabe Herodots ist. In der 
Eidesformel bei Diodor und in der Leocratea erscheint auch 
die Bestimmung nuv te(!euv '(;wv EWrC(!r;a:fEv'(;wv xat xa'(;a-

I )':l.S' I )'} 'l' Cl"" ) 
(3Ar;.:tc}l'1:ltJ)) ovoev oixouoflr;aetJ, a"" vnOflVfjfla '(;Olg ent,,/tvo-

ftiVOlg xa'(;aA.eil/Jw ＧＨ［ｾｧ＠ '(;Cuv (3a{!(3a(!etJv aaB(3e{ag. Genau die-

selbe Bestimmung enthält der Fluch, welchen bei Isokrates 

Paneg. § 154 die Jonier gegen diejenigen aussprechen, welche 
die yon den Persern verbrannten Heiligthümer wiederher-

stellen würden, LV' -l;nOflvfjfLa '(;oig em,,/L,,/voflivot(; n ＧＨ［ｾｧ＠ '(;wv 

(3a(!(3a{!wv aaB(3Biac;. Nach Polyb. IX 39 haben die Lacedä-

monier den Beschluss gefasst, die Thebaner allein von den 
Hellenen den Göttern zu weihen'. Die Beziehung auf die 

Thebaner wurde sprichwörtlich, wie Xenoph. Hell. VI 3, 20 
u. VI 5, 35 0Yj(3a{ovg '(;0 A.eyoflevov ｯｾ＠ oexauv:fi/vaL zeigt. 

Hiernach werden wir das verwerfende Urtheil des Theopomll 
ganz als gerechtfertigt anerkennen und den Eid für eine 
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MfBAOV'c/' -r;cilv Ｈｅｕｾｶｷｶ＠ E} .. OflEvovg '(;cX IIB(!awv oBxa'(;Bvaat '(;oig 

.:teoig, eJ"CcXv ＧＨ［ｾｚ［＠ no'UwtJ ｸＨＡ｡ＧＨ［ｾ｡ｷ｡ｌＮ＠ Trotzdem bei Diodor 

aus der Pointe jenes Eides ein Beschluss des Synedriums 

geworden ist, folgt der Eid c. 29 nach, nur ist gerade jener 
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(3a(!(3a(!ov n(!OBA.0ftEVag (noABtg) anaaag oBxauvaw. Nach 
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.. 
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Bestimmung von Theopomp überein. Der Redner bemerkt 
} t (- CI>,) '} , I \ 

dazu: ov n a(! av'(;wv BV(!Oll'(;Bg, a""a fltflr;aaflBvoL '(;ov na(! 
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ＧＨ［ｾｧ＠ i)..Bv:fB{!{ag, ovoE xa'(;aA.eil/!Ü) wvg ｾＬＬＯｂｦｬｯｶ｡ｧ＠ ov'(;e ｾｷｶＧＨ［｡ｧ＠

ovr:e ano:favovwg, aA.Aa '(;ovg ev '(;fj flaX'[J ｲＺ･ａ･ｶＧＨ［ｾ｡｡ＩＩＧＨ［｡ｧ＠ '(;wv 

aVflwhwv ärravwg :Jal/Jw. Man könnte desshalb einen 
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Formel des Eides, die dem athenischen Eide nachgeahmt 
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I )':l.S' I )'} 'l' Cl"" ) 
(3Ar;.:tc}l'1:ltJ)) ovoev oixouoflr;aetJ, a"" vnOflVfjfla '(;Olg ent,,/tvo-
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Paneg. § 154 die Jonier gegen diejenigen aussprechen, welche 
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Hiernach werden wir das verwerfende Urtheil des Theopomll 
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sthenische Erfindung ansehen müssen, die von vornherein 
ihre Spitze gegen die Thebaner kehrte wie sie diese Bezieh-
ung beibehalten hat. Wir dürfen erwarten, dass sich die 
so zu sagen nationale Feindseligkeit der Athener gegen 
Theben auch in der weiteren Ueberlieferung Geltung ver-
schafft habe. Als Leonidas in die Thermopylen zog, nahm 
er eine Abtheilung der Thebaner besonders desshalb mit, 
um ihre Gesinnung auf die Probe zu stellen, weil sie sehr 
verdächtig waren. Die Thebaner liess dann auch Leonidas 
nicllt abziehen wie die übrigen Griechen, sondern behielt 
sie als Geiseln bei sieb. Sie kämpften nach der Umzinglung 
eine Zeit lang gezwungen gegen die Perser, bis diese sieg-
reich vordrangen. Da wurden sie von den Spartanern ge-
trennt und näherten sich schutzflehend die Hände aus-
streckend den Barbaren, indern sie die volle Wahrheit 
sagten, sie hätten nur gezwungen gegen die Perser gekämpft 
und uuter den ersten Erde und Wasser gegeben. Es wurde 
ihnen zwar das Leben geschenkt, auf Befehl des Xerxes 
aber das königliche Wappen aufgedrückt, voran ihrem An-
führer Leontiades, dessen Sohn Eurymachos später bei dem 
Ueberfall von Platää das Leben verlor (H. VII 205, 222, 233). 
Verschiedenes bringt der Verfasser der mebrerwähnten 
Schrift gegen Herodot c. 31 ff. zur Widedegung dieser Dar-
stellung VOl', darunter einiges nicht ohne Bedeutung. Be-
sonders muss uns eine Angabe glaubwürdig erscbeinen, 
weil sie sich auf urkundliche Quellen stützt, die Angabe, 
dass nicht Leontiades der Führer der Thebaner gewesen 
s.ei, sondern Anaxandros uud Nikandros aus Kolophon, wie 
Aristophanes, der Verfasser von BowJuxa und er;(:Ja'ixa 

(Müller fr. h. gr. IV p. 337), ans einer Chronik (ex '(;W1I xauy 

(XQxo1l'(;agvn O!11l'fj,uanrJ1I) entnommen habe. Diese Notiz wird 
uns um so bemerkenswerther erscheinen, wenn wir uns er-
innern, wie die Feindschaft gegen den Korin thier Aristeus 
zu einer böswilligen Erfindung gegen dessen Vater Adeimantos 
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Anlass gegeben hat. Der Sohn des Leontiades, Eurymachos, 
war vor dem peloponnesischen Kriege in Theben ein, sehr 
einflussreicher Mann (Thuc. II 2), also, worauf auch seine 
Tbeilnahme an dem Ueberfall von Platää hinweist, ein be-
sonderer Feind Athens. Sollte nicht die Brandmarkung 
seines Vaters Leontiades dieselbe Bedeutung wie die Flucht 
des Adeitl1antos haben? Die Redewendung Herodots, die 
Thebaner seien gebrandmarkt worden und ihr Anführer 
voran, ist ganz bezeichnend für eine Qöswillige Nachrede. 
Was die Branclmarkung selbst betrifft, so bedeutet der Ein-
wurf in jener Polemik, bis auf Herodot wisse kein Mensch 
etwas von einer Brandmarkung , weniger als der andere, 
dass eine solche verächtliche Behaudlung der Thebaner 
schlecht stimme zu der eifrigen, thätigen Parteinahme für 
MardoniuH 16). Wir hahen schon oben gesehen, dass das 
Brandmarken in der Volkssage eine ähnliche Rolle spielt 
wie die Ｗ｛ｾｏＨｊｩＧＮＮｖｶＧｦｪＨｊｴｧ Ｎ＠ Wird aber diese Strafe zweifelhaft, 
so muss auch die ganze Tradition von dem Verbleiben der 
Thebaner, da nur Spartaner und Thespier gefallen sind, 
bedenklich erscheinen. Mit Recht bemerkt der Verfasser 
jener Schrift, dass es nicht recbt angehe 400 Mann mit 
300 Mann zurückzuhalten und zum Kampfe zu zwingen, 
wenn vorn und hiuten Feinde seien. Die Erzählung von 
dem erzwungenen Verbleiben der Thebaner bedeutet nicht 
mehr und nicht weniger als die von der freiwilligen Entlassung 
der übrigen Bundesgenossen, von der wir oben gesprochen 
haben. Wie diese auf die Nachricht von der Umzinglung 
sich nicht mehr halten liessen , sondern auseinander liefen, 
so werden es auch die Thebaner gethan haben. Richtig 
erscheint demnach nur die andere Ueberlieferung, dass allein 
die 700 'l'hespier bei den Spartanern ausgehalten haben 
(Diod. XI 9). Ueberhaupt ist das ganze Verhalten der 

16) Vgl. auch Grote Gr G. übers. von M. III S. 76. 
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Thebaner sehr erklärlich. Die Oligarchie wal' persisch 
gesinnt (Thuc. III 62, Plut. Aristid. 18). Die demokratische 
Opposition bildete eine nationale Partei und behaupt.ete 
ihre Geltung solange, als der Weg nach Mittelgdechenland 
für die Perser noch nicht frei war. Aus ihr waren die 
400 Thebaner, welche an dem Kampfe in den Thermopylen 
Theil nahmen (Diod. XI 4). Nach der Eroberung der 
ThermopJ len gewann natürlich die regierende Oligarchie, 
die schon früher die Zeichen der Unterwerfung gegeben 
hatte, um so mehr die Oberhand, als die Thebaner "nicht 
Schiffe hatten wie die Athener und ihre Stadt nicht im 
äussersten Winkel von Hellas lag wie Sparta" (%. 1:. (He. 

xax. c. 31). An der Spitze der Oligarchie stand Attaginos 
(!A1:1:a'lLvftJ np 1(e0Ea1:W1:L ＧＱ［ｾｧ＠ oAl'laexLag a. O. vgl. Herod. 
IX 86 u. 16). Nach der Schrift 1(. 1:. (He. xax. c. 31 soll 
Demaratos als Freund des Attaginos das Bündniss zwischen 
Theben und Xerxes vermittelt haben. Die Analogie zwischen 
der Theilnahme der Thessalier und der Thebaner, welche 
1(, 1:. (He. xax. a. O. behauptet wird, dürfen wir immerhin 
gelten lassen. - Nach der Eroberung der Thermopylen 
würden sich die Phocier sicherlich ebenso wie die Thebaner 
den Persern unterworfen haben, wenn nicht die von ihnen 
tödtlich gehassten Tbessalier auf persischer Seite gewesen 
wären. Dies bemerkt Herodot VIII 30 gewiss mit Recht. 
Nur darf man kaum mit Herodot den Satz umdrehen und 
sagen: "wenn die 'l'hessalier zu den Griechen gehalten 
hätten, würden sich die Phocier den Persern angeschlossen 
haben". Insofern ist die Polemik %. 1:. (He. xax. c. 35 
gerechtfertigt. 

Ein anderer bedeutender Staat, der sich vom Kampfe 
fernhielt, war Argos. Der Grund seines Fernbleibens war 
offenbar die alte und bittere Feindseligkeit gegen Sparta. 
Lieber wollten sich die Argiver, wie sie selbst gestanden 
(H. VII 149), der Herrschaft der Barbaren unterwerfen als 
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in irgend einem Punkte den Lacedämoniern nachgeben. 
Die Neutralität der Argiver nun wurde in Griechenland in 
verschiedener Weise besprochen und beurtheilt. Herodot 
(VIII 148-1(2) gibt uns drei Ueberlieferungen, die in 
ihrer Durchsichtigkeit ein bemerkenswerthes Beispiel für die 
Umkleidung historischer Wahrheit in der mündlichen Tra-
dition abgeben. Die Argiver selbst erzählten, sie hätten 
die ｕｮｴ･ｲｮ･ｨｭｴｾｮｧ･ｮ＠ des Perserkönigs gegen Hellas gleich 
im Anfang erfahren und Gesandte nach Delphi geschickt, 
um anzufragen wie sie sich verhalten sollten, da sie vor 
kurzem eine Niederlage von den Spartanern erlitten hätten. 
Die Pythia habe ihnen den Rath gegeben jeden Kampf zu 
vermeiden. Trotzdem hätten sie den Gesandten der national-
gesinnten Griechen, welche sie zur Theilnahme einluden, 
zugesagt unter der Bedingung dass ihnen die Spartaner 
einen dreissigjährigen Frieden und die Hälfte des Ober-
befehls gewährten. Aber die spartanischen Gesandten hätten 
sofort erklärt, die Forderung eines Friedens wollten sie 
der Volksversammlung vorlegen, wegen der Führllng aber 
seien sie beauftragt zu erwidern, die Lacedämonier hätten 
zwei, die Argiver einen König; sie könnten keinem ihrer 
Könige /den Oberbefehl nehmen; wenn der Argivische König 
gleiche Stimme mit' den beiden Spartanischen haben wolle, 
so stehe dem nichts im Wege. Diese Herrschsucht der 
Spartaner habe den Unterhandlungen ein schnelles Ende 
gemacht. - Die Argiver hatten also, um nicht ohne weiteres 
nein zu sagen, eiue Forderung gestellt, auf welche die 
Spartaner nicht eingehen konnten. Später beschönigten 
sie ihre Neutralität mit dem delphischen Orakelspruche, 
den sie mit Beziehung auf die Spartaner, nicht auf die 
Perser und zu einer Zeit erhalten hatten, in welcher sie an 
die Perser noch gar nicht dachten. Uebrigens haben auch 
die Spartanischen Gesandten die Forderung der Argiver 



310 Sitzung det' philo8.-philol. Glasse vom 4. Mäj'z 1876. 

Thebaner sehr erklärlich. Die Oligarchie wal' persisch 
gesinnt (Thuc. III 62, Plut. Aristid. 18). Die demokratische 
Opposition bildete eine nationale Partei und behaupt.ete 
ihre Geltung solange, als der Weg nach Mittelgdechenland 
für die Perser noch nicht frei war. Aus ihr waren die 
400 Thebaner, welche an dem Kampfe in den Thermopylen 
Theil nahmen (Diod. XI 4). Nach der Eroberung der 
ThermopJ len gewann natürlich die regierende Oligarchie, 
die schon früher die Zeichen der Unterwerfung gegeben 
hatte, um so mehr die Oberhand, als die Thebaner "nicht 
Schiffe hatten wie die Athener und ihre Stadt nicht im 
äussersten Winkel von Hellas lag wie Sparta" (%. 1:. (He. 

xax. c. 31). An der Spitze der Oligarchie stand Attaginos 
(!A1:1:a'lLvftJ np 1(e0Ea1:W1:L ＧＱ［ｾｧ＠ oAl'laexLag a. O. vgl. Herod. 
IX 86 u. 16). Nach der Schrift 1(. 1:. (He. xax. c. 31 soll 
Demaratos als Freund des Attaginos das Bündniss zwischen 
Theben und Xerxes vermittelt haben. Die Analogie zwischen 
der Theilnahme der Thessalier und der Thebaner, welche 
1(, 1:. (He. xax. a. O. behauptet wird, dürfen wir immerhin 
gelten lassen. - Nach der Eroberung der Thermopylen 
würden sich die Phocier sicherlich ebenso wie die Thebaner 
den Persern unterworfen haben, wenn nicht die von ihnen 
tödtlich gehassten Tbessalier auf persischer Seite gewesen 
wären. Dies bemerkt Herodot VIII 30 gewiss mit Recht. 
Nur darf man kaum mit Herodot den Satz umdrehen und 
sagen: "wenn die 'l'hessalier zu den Griechen gehalten 
hätten, würden sich die Phocier den Persern angeschlossen 
haben". Insofern ist die Polemik %. 1:. (He. xax. c. 35 
gerechtfertigt. 

Ein anderer bedeutender Staat, der sich vom Kampfe 
fernhielt, war Argos. Der Grund seines Fernbleibens war 
offenbar die alte und bittere Feindseligkeit gegen Sparta. 
Lieber wollten sich die Argiver, wie sie selbst gestanden 
(H. VII 149), der Herrschaft der Barbaren unterwerfen als 

Wecklein : Ueber die Tmdition der Perserkr'iege. 311 

in irgend einem Punkte den Lacedämoniern nachgeben. 
Die Neutralität der Argiver nun wurde in Griechenland in 
verschiedener Weise besprochen und beurtheilt. Herodot 
(VIII 148-1(2) gibt uns drei Ueberlieferungen, die in 
ihrer Durchsichtigkeit ein bemerkenswerthes Beispiel für die 
Umkleidung historischer Wahrheit in der mündlichen Tra-
dition abgeben. Die Argiver selbst erzählten, sie hätten 
die ｕｮｴ･ｲｮ･ｨｭｴｾｮｧ･ｮ＠ des Perserkönigs gegen Hellas gleich 
im Anfang erfahren und Gesandte nach Delphi geschickt, 
um anzufragen wie sie sich verhalten sollten, da sie vor 
kurzem eine Niederlage von den Spartanern erlitten hätten. 
Die Pythia habe ihnen den Rath gegeben jeden Kampf zu 
vermeiden. Trotzdem hätten sie den Gesandten der national-
gesinnten Griechen, welche sie zur Theilnahme einluden, 
zugesagt unter der Bedingung dass ihnen die Spartaner 
einen dreissigjährigen Frieden und die Hälfte des Ober-
befehls gewährten. Aber die spartanischen Gesandten hätten 
sofort erklärt, die Forderung eines Friedens wollten sie 
der Volksversammlung vorlegen, wegen der Führllng aber 
seien sie beauftragt zu erwidern, die Lacedämonier hätten 
zwei, die Argiver einen König; sie könnten keinem ihrer 
Könige /den Oberbefehl nehmen; wenn der Argivische König 
gleiche Stimme mit' den beiden Spartanischen haben wolle, 
so stehe dem nichts im Wege. Diese Herrschsucht der 
Spartaner habe den Unterhandlungen ein schnelles Ende 
gemacht. - Die Argiver hatten also, um nicht ohne weiteres 
nein zu sagen, eiue Forderung gestellt, auf welche die 
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nicht mit dem wahren, sondern mit einem beschönigenden 
Scheingrund abgewiesen, da ja nach einem s'partanischen 
Gesetz immer nur der eine der beiden Könige ins Feld 
ziehen durfte (H. V 75). - Eine andere in Griechenland 
verbreitete Ueberlieferung sagte aus, Xerxes habe vor .dem 
FeldzuO'e durch eine Gesandtschaft den Argivern seine 

" Freundschaft angetragen und ihr Fernbleiben vom Kampfe 
verlano't als Stammverwandter von dem Argiver Perseus her. 

" Die Argiver hätten hieran grosse Hoftnungen geknüpft und 
desshalb nur um einen Vorwand zu haben jene Forderung 
o'estellt auf welche wie sie wussten die Spartaner nicht o , 
eingehen konnten. Als Beweis für die Wahrheit dieser 
Erzähfung wurde angeführt, dass eine athen ische Gesandt-
schaft uutet' Kallias mit argivlschen Gesandten in Susa zu-
sammengetroffen sei, welche an den König Artaxerxes die 
Frage gerichtet hätten, ob die alte mit Xerxes geschlossene 
Freundschaft noch fortbestehe. Die Richtigkeit dieser An-
O'abe vorausO'esetzt konnten die Gesandten der Argiver aus 
ｾ＠ ." 

der perserfl'eundlichen Neutralität Bündniss und Freund-
schaft machen. Es ist auch natürlich, dass die Argiver 
den Sieg der Spartaner nicht wünschten, und auf Unter-
handlungen des Mardonius mit Argos im Winter 480/79 
weist die Angabe Herodots IX 12 Ma(!oovl.cP vrcoae;aflEvoL 

ｃｊｘｾｃｊ･ｬｶ＠ 'rov ｾ ｔ ｲ｡ＨＡｕｾＧｲＱ｝ｶ＠ ｦｬｾ＠ i;dvaL hin. Die Gesandtschaft 
und Aufträge des Xerxes aber sind griechische Erfindung, 
wie schon die griechische Mythologie von dem argivischen 
Stammvater der Perser (vgl. H. VI 54 und dazu Stein) ver-
räth. Das von der Gesandtschaft des Kallias hergenommene 
ArO'ument deutet auf eine athenische Quelle hin, während o 
die dritte Ueberlieferung, welche von Herodot als ganz 
unO'laubwürdiO' hinO'estellt wird, offenbar der peloponnesischen 

ｾ＠ 0 0 

Tradition angehört. Nach diesel' sollen die Argiver sogar 
den Xerxes O'eO'en Griechenland herbeigerufen haben, weil 

o " 
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SIe im Kampfe mit Sparta zu unterliegen gefürchtet und 
das Joch der Barbaren der Unterwerfung unter die Spartaner 
vorgezogen hätten. Mit Recht wird n. 'r. 'H(!. xax. c. 28 
bemerkt, dass in diesem Falle die Argiver offen für die 
Perser hätten Partei ergreifen und sich thätig am Kriege 
betheiligen müssen. 

Zum Schlusse stellen wir diejenigen Ergebnisse unserer 
Untersuchung, welche historische Thatsachen betreffen, nach 
der Zeitfolge kurz zusammen: 

Die Schlacht bei Marathon erscheint als ein ＷＨ ｾＶｃｊｸＨＡｯ ｶ ｃｊＬｵ｡＠

ß(!axv 'rOLl,; ßa(!ßO(!Oll,; aTCoßaCJlv. - Die Erzählung von dem 
Feldzug gegen Paros wie sie von Ephoros gegeben wird 
ist als die allgemein hellenische U eberlieferung der gefärbten 
Lokaltradition, welche Herodot in seiner durch ethische Ge-
sichtspunkte beschränkten Auffassung aufgenommen hat, vor-
zuziehen. - Die angebliche Schuld des Mardonius wegen 

I 
Aufreizung de& Xerxes ist ein Correlat zur Strafe des Mar-
donius. - Die Gransamkeit des Xerxes gegp.n Pythios ist 
eine Erfindung. -- Der Auspeitschung und Fesselung des 
Hellespollt liegt nichts als eine llarmlose religiöse Ceremonie 
der Magier zu Grund. - Der Verrath des Ephialtes darf 
nicht als sichere Thatsache gelten. - Die aURdrückliche 
Aufforderung sich zu entfernen, welche Leonidas in den 
Thermopylen an die Bundesgenossen gerichtet haben soll, 
ist ebenso wenig wahrscheinlich wie die Brandmarkung der 
Thebaner. - Die Aufspiessung des Kopfes des Leonidas 
verdient keinen Glauben. - Der Angriff der Perser auf 
das Beiligthum von DeJphi ist eine Tempellegende. - Ueber 
die Einnahme der Akropolis von Athen gibt Ktesias eine 
bessere Ueberlieferung: Ebenso über das Unternehmen 
einen Damm nach Salamis hinüberzuführen; welches der 
Zeit vor der Seeschlacht angehört. - Die Angaben über 
Mnesiphilos als politischen Lehrer des .rrhemistokles sind 
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nicht mit dem wahren, sondern mit einem beschönigenden 
Scheingrund abgewiesen, da ja nach einem s'partanischen 
Gesetz immer nur der eine der beiden Könige ins Feld 
ziehen durfte (H. V 75). - Eine andere in Griechenland 
verbreitete Ueberlieferung sagte aus, Xerxes habe vor .dem 
FeldzuO'e durch eine Gesandtschaft den Argivern seine 

" Freundschaft angetragen und ihr Fernbleiben vom Kampfe 
verlano't als Stammverwandter von dem Argiver Perseus her. 
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o'estellt auf welche wie sie wussten die Spartaner nicht o , 
eingehen konnten. Als Beweis für die Wahrheit dieser 
Erzähfung wurde angeführt, dass eine athen ische Gesandt-
schaft uutet' Kallias mit argivlschen Gesandten in Susa zu-
sammengetroffen sei, welche an den König Artaxerxes die 
Frage gerichtet hätten, ob die alte mit Xerxes geschlossene 
Freundschaft noch fortbestehe. Die Richtigkeit dieser An-
O'abe vorausO'esetzt konnten die Gesandten der Argiver aus 
ｾ＠ ." 

der perserfl'eundlichen Neutralität Bündniss und Freund-
schaft machen. Es ist auch natürlich, dass die Argiver 
den Sieg der Spartaner nicht wünschten, und auf Unter-
handlungen des Mardonius mit Argos im Winter 480/79 
weist die Angabe Herodots IX 12 Ma(!oovl.cP vrcoae;aflEvoL 

ｃｊｘｾｃｊ･ｬｶ＠ 'rov ｾ ｔ ｲ｡ＨＡｕｾＧｲＱ｝ｶ＠ ｦｬｾ＠ i;dvaL hin. Die Gesandtschaft 
und Aufträge des Xerxes aber sind griechische Erfindung, 
wie schon die griechische Mythologie von dem argivischen 
Stammvater der Perser (vgl. H. VI 54 und dazu Stein) ver-
räth. Das von der Gesandtschaft des Kallias hergenommene 
ArO'ument deutet auf eine athenische Quelle hin, während o 
die dritte Ueberlieferung, welche von Herodot als ganz 
unO'laubwürdiO' hinO'estellt wird, offenbar der peloponnesischen 

ｾ＠ 0 0 

Tradition angehört. Nach diesel' sollen die Argiver sogar 
den Xerxes O'eO'en Griechenland herbeigerufen haben, weil 

o " 
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SIe im Kampfe mit Sparta zu unterliegen gefürchtet und 
das Joch der Barbaren der Unterwerfung unter die Spartaner 
vorgezogen hätten. Mit Recht wird n. 'r. 'H(!. xax. c. 28 
bemerkt, dass in diesem Falle die Argiver offen für die 
Perser hätten Partei ergreifen und sich thätig am Kriege 
betheiligen müssen. 

Zum Schlusse stellen wir diejenigen Ergebnisse unserer 
Untersuchung, welche historische Thatsachen betreffen, nach 
der Zeitfolge kurz zusammen: 

Die Schlacht bei Marathon erscheint als ein ＷＨ ｾＶｃｊｸＨＡｯ ｶ ｃｊＬｵ｡＠

ß(!axv 'rOLl,; ßa(!ßO(!Oll,; aTCoßaCJlv. - Die Erzählung von dem 
Feldzug gegen Paros wie sie von Ephoros gegeben wird 
ist als die allgemein hellenische U eberlieferung der gefärbten 
Lokaltradition, welche Herodot in seiner durch ethische Ge-
sichtspunkte beschränkten Auffassung aufgenommen hat, vor-
zuziehen. - Die angebliche Schuld des Mardonius wegen 

I 
Aufreizung de& Xerxes ist ein Correlat zur Strafe des Mar-
donius. - Die Gransamkeit des Xerxes gegp.n Pythios ist 
eine Erfindung. -- Der Auspeitschung und Fesselung des 
Hellespollt liegt nichts als eine llarmlose religiöse Ceremonie 
der Magier zu Grund. - Der Verrath des Ephialtes darf 
nicht als sichere Thatsache gelten. - Die aURdrückliche 
Aufforderung sich zu entfernen, welche Leonidas in den 
Thermopylen an die Bundesgenossen gerichtet haben soll, 
ist ebenso wenig wahrscheinlich wie die Brandmarkung der 
Thebaner. - Die Aufspiessung des Kopfes des Leonidas 
verdient keinen Glauben. - Der Angriff der Perser auf 
das Beiligthum von DeJphi ist eine Tempellegende. - Ueber 
die Einnahme der Akropolis von Athen gibt Ktesias eine 
bessere Ueberlieferung: Ebenso über das Unternehmen 
einen Damm nach Salamis hinüberzuführen; welches der 
Zeit vor der Seeschlacht angehört. - Die Angaben über 
Mnesiphilos als politischen Lehrer des .rrhemistokles sind 
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unwahr. - Ebenso die Angaben über die zweite Sendung 

des Sikinuos. - Der "hellenische Eidschwnr" ist eine Er-
findung. - Die Erzählung von dem Benehmen der Korin-
thier in der Schlacht bei Platäii und von ihrem leeren 
Grabhügel scheint einer nnlauteren Quelle zu entstammen. 

Historische Classe. 

Herr Fr i e cl r ich hielt einen Vortrag : 

"Beiträge zur Kirchengeschichte des vorigen 

Ja h l' h tlll derts ". 

(Wird in den Denkschriften veröffentlicht werden.) 
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