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Eine von dem Peripatet iker Satyros (Athen. 534 D = F H G I I I 120; vgl. 
R E I I A, 229) überlieferte, gewiß auf Zeitgenossen, vielleicht sogar auf 
Antisthenes den Sokratiker (vgl. Diog. Laert . VI 18) zurückgehende Über
lieferung1 , die jedenfalls aber schon dem sogenannten PseudoAndokides2 

bekannt ist, berichtet, daß, wenn Alkibiades sich zu Reisen anschickte, 
vier ionische Städte ihm bei der Ausrüstung behilflich waren: Ephesos 
durch Gestellung eines persischen Zeltes, Chios, indem es fü r die Pferde 
den Unterhal t , Kyzikos den fü r die Opfer stellte, und schließlich Lesbos, 
das den Wein und das Übrige für den täglichen Lebensunterhal t gewährte3 . 
Die eigentümliche Bedeutung des hier berichteten Vorganges fü r die ge
schichtliche Stellung des Alkibiades im Athen des Peloponnesischen Krieges 
ist bisher nicht genügend beachtet worden; in dem neuesten biographischen 
Versuch, der der Person des Alkibiades gewidmet ist, dem 1944 erschienenen 
Buch von F. Taeger, ist diese Angabe sogar in das Reich der Fabel ver
wiesen worden (S. 86). Wenn wir im folgenden versuchen, die von Satyros 
bewahrte Ehrung des Alkibiades in einen größeren Zusammenhang zu stellen, 
so ist dabei auszugehen von der erns thaf t nicht zu bestreitenden Histo
rizität der Episode. Sie ist zu erhär ten durch den Hinweis auf zahlreiche 
Präzedenzfälle aus dem 5. Jahrhunder t , insbesondere aus der Geschichte 
der griechischpersischen Auseinandersetzung. Um nur eines der eindrucks
vollsten Beispiele zu erwähnen: Themistokles erhält nach seiner Flucht zum 
persischen König, wie Thukydides 1138,5 berichtet , von diesem die Städte 
Magnesia als Brot, Lampsakos als Wein, Myus als Zukost ; nach einem 
anderen Zweig der Überlieferung ha t er außerdem Perkote und Palaiskepsis 
eig GtQco/ivrjV xal äime%6vr\v erhal ten 4 . Natürlich ha t diese Verleihung einen 
ganz konkreten Sinn. Die genannten ionischen Städte sind dem Themi
stokles zum Lehen gegeben, um seinen Lebensunterhal t zu garantieren. Ein 
anderes Beispiel: Xenophon berichtet vom Zug der 10 000, daß diese durch 
Dörfer gekommen seien TlaqvGoxibog f\oav eig £d)vr)v dedo/uevaL5. Diese Ge
pflogenheit entspricht der eigentümlichen Struktur des persischen Reichs
aufbaues 6 und bezieht auch die griechischen Städte am Westrand der 
persischen Herrschaf t in diese Ordnung ein. I n dem hier vorliegenden 
Fall kann man noch auf eine Besonderheit hinweisen. Von den bedeutenden 

1 Vgl. Westlake, JHSt 58 (1938) 31 ff. 
2 IVJl£Uvgl. dazu neuerdings Raubitschek, Trans, of the American Philol. Ass. 79 

(1948) 191 ff. 
3 Plutarch (Alkib. 12) läßt Kyzikos au3, stimmt aber im übrigen mit Satyros überein. 
* Plut. Them. 29. Ed. Meyer, G.d.A. I I I 63. 
5 Xen. Anab. I 4,9; vgl. I I 4,27. Vgl. ferner Herodot I I 98; allgemein Strab. C 735. 
8 Vgl. Neues Bild der Antike I 194ff., besonders 207 f. Junge, Klio 34 (1942) l f f . 
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S t ä d t e n I o n i e n s a n d e r K ü s t e u n d a u f d e n I n s e l n i s t ke ine in der g a n z e n 
Zei t v o r A n b e g i n n des P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g e s so s t a r k m i t nich tgr ie 
ch i schen E l e m e n t e n d u r c h s e t z t gewesen wie g e r a d e E p h e s o s . I h r b e r ü h m 
t e s t e r K u l t , d e r der A r t e m i s 'Ecpeaia, i s t k a u m j e m a l s wirkl ich hel len is ie r t 
w o r d e n u n d g e n o ß ein b e s o n d e r e s A n s e h e n bei d e n B a r b a r e n 1 ; d a s 8. B u c h des 
T h u k y d i d e s sch l i eß t b e k a n n t l i c h m i t e inem O p f e r des T i s s a p h e r n e s f ü r diese 
G o t t h e i t ( V I I I 109). Die pe r s i s chen F e l d h e r r n sche inen sei t d e m E i n t r i t t 
in d e n K r i e g zu dieser S t a d t b e s o n d e r e B e z i e h u n g e n gepf leg t zu h a b e n 
(P lu t . L y s . 3), d e r e n i nne re S t r u k t u r t r o t z Z u g e h ö r i g k e i t z u m a t t i s c h e n See
b u n d — w e n i g s t e n s n a c h u n s e r e r b i she r igen K e n n t n i s — ke ine g e w a l t s a m e 
V e r ä n d e r u n g e n in R i c h t u n g auf O k t r o y i e r u n g e iner D e m o k r a t i e e r f a h r e n h a t 2 . 
W e n n E p h e s o s n u n d e n Alk ib i ades d u r c h Ste l lung e iner oxrjvr) I7sQOixri 
( A t h e n . 5 3 4 D ) e h r t , so w i r d m a n g e r a d e in d iesem Einze lzug e inen wei t e r en 
Beleg f ü r die H i s t o r i z i t ä t des A t h e n a i o s z i t a t e s zu e rb l i cken h a b e n . A u c h 
d a r f d a r a n e r i n n e r t w e r d e n , d a ß der W e i n d e r In se l Lesbos — i h r Bei
t r a g z u r E h r u n g des A l k i b i a d e s — i m g a n z e n A l t e r t u m g e s c h ä t z t w a r ( R E 
X I I 2118). U n d schl ießl ich i s t a u s einer o f t z i t i e r t e n A n g a b e des T h u k y 
d ides b e k a n n t , d a ß die Chier als nlovotcoraroi övreq rcov 'EXXrjvcov (Thuk . 
V I I I 45,4) a n g e s p r o c h e n w u r d e n , u n d f ü r d e n W o h l s t a n d v o n K y z i k o s b r a u c h t 
m a n n u r a u f seine he r r l i che M ü n z p r ä g u n g h inwe i sen 3 . 

W i r m ü s s e n n u n m e h r v e r s u c h e n , die sachl iche B e d e u t u n g der E h r u n g des 
A l k i b i a d e s zu p r ü f e n . A u s z u g e h e n i s t d a b e i v o n einer i n t e r p r e t a t o r i s c h e n 
F r a g e . W ä h r e n d P s e u d o  A n d o k i d e s u n d P l u t a r c h die Ange legenhe i t m i t d e m 
g r o ß e n Sieg des Alk ib i ades bei d e n O l y m p i s c h e n Spielen v o n 4 1 6 in Z u s a m m e n 
h a n g br ingen , s te l l t der bei A t h e n a i o s wiedergegebene W o r t l a u t die G a b e n 
der i on i schen S t ä d t e als e ine d a u e r n d e L e i s t u n g f ü r die Rei s en des Alk ib iades 
h i n . Que l l enk r i t i s ch i s t die F r a g e n i c h t ganz gewiß zu e n t s c h e i d e n . W i r 
h a b e n e inerse i t s g e r a d e e b e n g e l e r n t , auf wie g u t e I n f o r m a t i o n e n der Pseudo
A n d o k i d e s sich s t ü t z t 4 , m i t d e m P l u t a r c h offens icht l ich schon d e s h a l b zu
s a m m e n h ä n g t , weil be ide K y z i k o s n i c h t e r w ä h n e n ; a u f der a n d e r e n Sei te 
v e r f ü g t d a s A t h e n a i o s  F r a g m e n t ü b e r bes t e A n g a b e n , se lbs t w e n n seine Quelle 
n i c h t der S o k r a t i k e r A n t i s t h e n e s i s t , u n d s te l l t diese E i n z e l h e i t in d e n 
g r ö ß e r e n Z u s a m m e n h a n g der v o n Alk ib i ades i m m e r zu b e o b a c h t e n d e n u n d 
o f t b e w u n d e r t e n F ä h i g k e i t , sich d e n v e r s c h i e d e n s t e n l a n d s c h a f t l i c h e n Ge
g e b e n h e i t e n u n d i nd iv idue l l en B e s o n d e r h e i t e n des G r i e c h e n t u m s zu ass imi
l ie ren . A b e r se lbs t w e n n m a n d a s Geschenk der I o n i e r n i c h t als e ine d a u e r n d e 
L e i s t u n g a n Alk ib i ades a u f f a ß t , i s t doch wenigs t ens m i t der Mögl ichkei t zu 
r e c h n e n , d a ß diese L e i s t u n g n i c h t ve re inze l t gebl ieben i s t . R a u b i t s c h e k h a t in 
se iner U n t e r s u c h u n g a . a . 0 . S. 191 ff. gezeigt , wie w o h l u n t e r r i c h t e t der Ver
fasse r der R e d e gegen A l k i b i a d e s i s t . I n der T a t k ö n n e n wir in u n s e r e m Zu
s a m m e n h a n g auf e ine E i n z e l h e i t hinweisen , die zugle ich ein e r n e u t e r Beweis 
f ü r die Ver läß l i chke i t der A n g a b e n des P s e u d o  A n d o k i d e s 4,30 i s t . W ä h r e n d 

1 Plut. Alex. 3. Strab. XIV 634; 640. 
2 Das berühmte Zeugnis des Heraklit (Diels frg. 121, die Verjagung des Hermodor 

betreffend), das im Sinne des Bestehens einer Demokratie in Anspruch genommen worden 
ist, besagt nichts, da Hermodor als Gesetzgeber in Ephesos gewirkt haben dürfte (RE 
VIII 860) und verjagt wurde, nicht einem demokratischen Ostrakismos zum Opfer ge
fallen ist. 

3 J H S t 53 (1933) 154ff.; RE X I I 232f. 
4 Raubitschek a. a. O. 
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a n d i e s e r S t e l l e g e s a g t w i r d , d a ß E p h e s o s u n d C h i o s g e w i s s e B e i t r ä g e — d o c h 
w o h l a u s f r e i e n S t ü c k e n — l e i s t e t e n , h e i ß t e s i m U n t e r s c h i e d d a z u , d a ß 
L e s b o s v o n A l k i b i a d e s d e n A u f t r a g e r h i e l t , s i c h a n d i e s e r S p e n d e z u b e t e i l i g e n . 
D i e s e B e s o n d e r h e i t e n t s p r i c h t i n d e r T a t d e r h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n i n u n 
g e w ö h n l i c h e m M a ß . A n d e r s a l s E p h e s o s u n d C h i o s , ü b e r d e r e n S i t u a t i o n 
w ä h r e n d d e r e r s t e n H ä l f t e d e s P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g e s s o g l e i c h n o c h e i n e 
B e m e r k u n g z u m a c h e n i s t , w a r L e s b o s a l s F o l g e d e s 4 2 9 e r f o l g t e n A b f a l l s 
( T h u k . I I I 2 f . ) 4 2 7 e i n e m f u r c h t b a r e n S t r a f g e r i c h t d u r c h A t h e n u n t e r w o r f e n 
w o r d e n ( T h u k . I I I 5 0 ) , d a s s e i n e b e d i n g u n g s l o s e A b h ä n g i g k e i t v o n A t h e n 
z u r F o l g e h a t t e u n d d a z u f ü h r t e , d a ß d i e w i c h t i g s t e n S i e d l u n g e n d e r I n s e l 
n i c h t e i n m a l z u m (pogog v e r a n l a g t w u r d e n 1 . E r s t 4 1 2 7 ' a l s F o l g e d e s i o n i s c h e n 
K r i e g e s u n d i m Z u s a m m e n h a n g d e r g r o ß e n A b f a l l s b e w e g u n g v o n A t h e n , g e 
l a n g e s L e s b o s f ü r k u r z e Z e i t , w i e d e r s e i n e U n a b h ä n g i g k e i t v o n A t h e n z u r ü c k 
z u g e w i n n e n 2 . 

D i e s e E n t w i c k l u n g i m V e r h ä l t n i s A t h e n  L e s b o s e r k l ä r t , w a r u m A l k i b i a d e s 
d i e s e r I n s e l e i n e n B e f e h l e r t e i l e n k o n n t e , a n d e r e r s e i t s E p h e s o s , C h i o s u n d , 
w i e w i r a u s d e m A t h e n a i o s  F r a g m e n t w i s s e n , a u c h K y z i k o s o f f e n b a r f r e i w i l l i g 
i h r e B e i t r ä g e s c h i c k t e n . D i e s e r g a n z u n g e w ö h n l i c h e u n d — s o w e i t i c h s e h e — 
j e d e s P r ä z e d e n z f a l l e s a u c h i n d e r G e s c h i c h t e d e s f r ü h e r e n G r i e c h e n t u m s 
e n t b e h r e n d e V o r g a n g g e w i n n t d a d u r c h e i n e g e w i s s e e r s t e E r k l ä r u n g , d a ß e s 
s i c h b e i d e n d r e i a t t i s c h e n B ü n d n e r s t a a t e n u m G e m e i n w e s e n a d l i g e r , m i n d e 
s t e n s o l i g a r c h i s c h e r P r ä g u n g h a n d e l t . B e i E p h e s o s w u r d e s c h o n z u A n f a n g 
d i e s e r U n t e r s u c h u n g d a r a u f h i n g e w i e s e n . F ü r C h i o s i s t ( w i e d e r u m e n t g e g e n 
e i n e r u n b e g r ü n d e t e n g e g e n t e i l i g e n A u f f a s s u n g i n R E I I I 2 2 9 6 ) s e i n e b e s o n d e r e 
S t e l l u n g i m a t t i s c h e n S e e b u n d , d i e k e i n e S t e u e r z a h l t , s o n d e r n e i n e F l o t t e 
s t e l l t ( T h u k . I I I 1 0 , 5 ) , n o c h b i s i n d i e Z e i t d e r S i z i l i s c h e n E x p e d i t i o n b e z e u g t 
( T h u k . V I 8 5 , 2 ) ; e i n i n d e n W i n t e r 4 2 5 / 2 4 z u d a t i e r e n d e r V o r f a l l z e i g t e i n 
t i e f e s u n d , w i e s p ä t e r e E r e i g n i s s e l e h r t e n , n i c h t u n b e r e c h t i g t e s M i ß t r a u e n d e r 
a t t i s c h e n P o l i t i k g e g e n d a s a r i s t o k r a t i s c h e C h i o s ( T h u k . I V 5 1 ) , d a s e i n E i n 
r e i ß e n d e r v o n C h i o s b e z e i c h n e n d e r w e i s e e r r i c h t e t e n M a u e r u n d — s e h r i n t e r 
e s s a n t — g e w i s s e p o l i t i s c h e G a r a n t i e n ex röjv dvvarcöv firjöev TIEQI a<pag 
vecbteQov ßovXsvoEiv z u r F o l g e h a t , a b e r n i c h t e i n e g e w a l t s a m e E i n f ü h r u n g d e r 
D e m o k r a t i e n a c h a t t i s c h e m M u s t e r . N i c h t u m s o n s t h a t T h u k y d i d e s i n s c h ö n e n 
u n d e i n d r u c k s v o l l e n W o r t e n ( V I I I 2 4 ) d i e m a ß h a l t e n d  b e s o n n e n e p o l i t i s c h e 
E n t w i c k l u n g d i e s e r r e i c h e n I n s e l i m 5 . J a h r h u n d e r t g e k e n n z e i c h n e t . U n d 
s o w e i t u n s s p ä r l i c h e N a c h r i c h t e n ( v g l . R E X I I 2 2 9 ) e i n U r t e i l g e s t a t t e n , 
s p r i c h t n i c h t s d a g e g e n , a u c h f ü r K y z i k o s e i n e a r i s t o k r a t i s c h e O r d n u n g a n 
z u n e h m e n ; d i e T a t s a c h e , d a ß K y z i k o s i m J a h r e 4 1 1 a n l ä ß l i c h d e s i o n i s c h e n 
K r i e g e s v o n A t h e n a b f i e l 3 , s t ü t z t d i e s e A n n a h m e u n z w e i f e l h a f t . E s b e d a r f 
k e i n e r b e s o n d e r e n E r ö r t e r u n g , d a ß a d l i g e G e m e i n w e s e n v i e l l e i c h t e r a l s e t w a 
D e m o k r a t i e n s i c h z u e i n e m s o l c h e n S c h r i t t e n t s c h l i e ß e n k o n n t e n , z u m a l e s 
s i c h u m d e n S p r o ß e i n e s a l t e n G e s c h l e c h t e s m i t t r a d i t i o n s r e i c h e n B e z i e h u n g e n 
i n  u n d a u ß e r h a l b A t h e n s h a n d e l t e . 

A b e r d e r A k t d e r i o n i s c h e n G e m e i n d e n g e w i n n t s e i n e n v o l l e n S i n n e r s t 

1 Vgl. MerittWest, Athenian Assesment of 425 c. C , 1934. 
3 Thuk. VIII 5ff. RE XVI 1413ff. 
3 Thuk. VIII 107. Diod. X I I I 40. Vgl. auch die interessanten Einzelheiten über Be I 

Ziehungen zu Persien (Xen. Hell. IV 1,29; Athen. I 54), die nicht auf Demokratie 
hinweisen. 
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dann, wenn man sich die Bedeutung des Sieges, den Alkibiades im Jahre 416 
bei den Olympischen Spielen errang, in seiner politischen Tragweite klar
macht. Denn es kann schwerlich ein Zufall sein, daß Alkibiades sein Auf
treten im Sinne einer bewußten Demonstration aufgefaßt ha t 1 . Aus den 
Listen der Sieger in Olympia2 ergibt sich die interessante Tatsache, daß 
die Spartaner, die sich nach den Perser kriegen der Pferdezucht besonders 
zuwandten (Paus. VI 2,1), gerade bei den Wagenrennen in der Zeit vor dem 
Peloponnesischen Krieg und im ersten Jahrzehnt seines Verlaufes den Haupt
anteil an den Siegern stellten. Ein Spartiat, der den interessanten Namen 
Arkesilaos führ t (Paus. VI 2,1 f. Robert a. a. 0 . S. 176), hat unmittelbar vor 
dem Peloponnesischen Krieg vielbeachtete Siege in Olympia errungen (vgl. 
Kritias frg. 8 bei Diels4), sein Sohn Lichas hat in der spannungsreichen 
Zeit unmittelbar nach dem Nikiasfrieden im Jahr 420 durch seinen Erfolg 
und daraus sich ergebende Komplikationen großes Aufsehen erregt. Auch 
424 scheint ein vornehmer Spartiat , Leon, mit venetischen Pferden gesiegt 
zu haben (Förster a. a. 0 . S. 19), und die Spiele zu Olympia während des 
Jahres 428 benutzten die Spartaner zu Verhandlungen mit ihren Bundes
genossen über Mytilene (Thuk. I I I 8f.). Wenn nun Alkibiades mit einem 
Aufwand ohnegleichen an den Wettkämpfen des Jahres 416 sich beteiligte3, 
so geschah das nicht nur auf Grund der von ihm fortgeführten adligen 
Tradition seines Geschlechtes (Isokr. 16,25f.), und nicht nur, weil von allen 
Formen des Wettkampfes die mit Wagen und Pferd als die edelste galt 
(Isokr. 16,33f.); aus den Worten, die Thukydides den Alkibiades in der 
attischen Volksversammlung in dem berühmten Duell mit Nikias vor der 
Entscheidung über die SizilischeExpedition sprechen läßt (VI 16,2f.), gehen 
die gesteigerten Ansprüche und das gemehrte Ansehen des Alkibiades inner
halb und außerhalb Athens ebenso hervor wie aus den Anspielungen des 
Nikias4 . Es ist des Alkibiades ganz persönliche Art, sich in Athen Gel
tung und Beachtung zu verschaffen (Thuk. VI 16,1 u. 2); sie hat nichts von 
dem Sicheinfügen des Perikles unter weitgehendem Verzicht auf aristo
kratische Lebensform und seinem ständigen Ringen mit der Volksversamm
lung, sondern erinnert in dem adligen Gebaren, vor allem in dem prunk
vollen, die eigenen finanziellen Möglichkeiten weit übersteigenden Auftreten 5 , 
in der Art, wie er sich an Choregien und Gymnasiarchien beteiligte (Isokr. 
16,35) weit eher an das fürstliche Auftreten des Kimon und des Miltiades6; 
aber untrennbar verbunden war natürlich damit, daß die individualistischen 
Züge bei Alkibiades immer wieder so stark in Erscheinung traten, daß 
Athen ihn mit jenem Mißtrauen verfolgte, das es seit Kleisthenes allen 

1 Vgl. auch die B e d e u t u n g des Sieges v o n 416 bei Andok ides IV , speziell 25ff . , w a n n 
i m m e r die R e d e geha l t en sein m a g ; vgl. R a u b i t s c h e k a. a. 0 . 

2 Förs t e r , Die Olympischen Sieger bis z u m E n d e des 4. J a h r h . , P r o g r a m m Zwickau 
1891. R o b e r t H e r m e s 35 (1900) 175ff . ; speziell 176. Vgl. a u c h Jane l l , Klio 21 (1927) 
344f . H a m p e  J a n t z e n , Arch . J b . 52 (1937) 83f . 

3 T h u k . V I 16: öiöri äg/uara /xev enrä xa&fjKa öoa ovöelc na> löicbrrjg Jigöregov. 
I sok r . 16,34. 

4 V I 12,2: onoiQ &avfiaa,dfi /xev and rrjq Imcorgotpiag; vgl. a u c h V I 15,3. 
5 V I 15,3; vgl . fe rner die Schi lderung seiner R ü c k k e h r n a c h A t h e n (Athen. 535 C) 

sowie seiner W a f f e n r ü s t u n g als St r a t ege (Athen . 534 E) . 
6 Domaszewski , At t i sche Pol i t ik im Zei ta l te r der P e n t e k o n t a e t i e , SB Heidelberg 

1925, S. 12. K e i n Zufal l , d a ß die be iden im Unte r sch ied zu Perikles Olympioniken waren 
(Andok. I V 33) ; vgl . a u ß e r d e m Schol. Aris toph . Wolken 64. 
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wirklichen oder vermeintlichen Bestrebungen nach persönlicher Stellung 
im Gemeinwesen entgegenbrachte (Athen. 535 D). 

Der Beitrag der ionischen Städte, der Alkibiades sein fürstliches Auf
treten bei den Spielen in Olympia bei den Spielen im Jahre 416 erst er
möglichte, wird noch auffälliger durch die Tatsache, daß die Gemeinden 
Ioniens an den Olympischen Spielen entsprechend ihren Anteilen an den 
Erfolgen nur in sehr geringem Maß teilgenommen haben können1. Der 
Grund für dieses auffällige Verhalten kann also nur in der Person des 
Alkibiades liegen. In der Tat hat Alkibiades durch Familientradition und 
den Gang seines eigenen Lebens zu den drängenden Fragen der attischen 
Seebundspolitik schon vor 416 Beziehungen gehabt2, und so nimmt es nicht 
wunder, daß gerade aristokratische Gemeinwesen wie Chios, das im Verlauf 
des Krieges, wie schon erörtert, Athens Mißtrauen erregt hatte, oder Ephesos 
und Kyzikos, deren Beziehungen nach Osten wir ebenfalls bereits kennen
lernten, einem adligen Herrn von dem Einfluß und Anspruch des Alkibiades 
gern zu Diensten waren, um sich seine Unterstützung zn sichern, wenn sie 
gebraucht wurde bei den vielen Berührungen und Reibungsmöglichkeiten, 
die die Zugehörigkeit zur Symmachie für die Bündner immer wieder mit 
sich brachte3. Der Fortgang des Peloponnesischen Krieges und die größeren 
finanziellen Anforderungen Athens zusammen mit den Schwankungen des 
Kriegsglückes haben in den Beziehungen zwischen Athen und den Mitgliedern 
des Seebunds vermutlich Spannungen und Komplikationen geschaffen, von 
denen wir bisher kaum etwas wissen. Im Fall Ephesos ist durch eine zu
fällige, keine genaueren Einzelheiten enthaltende Bemerkung des Plutarch 
(Alk. 8) ein Aufenthalt des Alkibiades in dieser Stadt vor 413 bezeugt, und 
das berühmte Fragment des Satyros, von dem unsere Studie ausgeht (Athen. 
534Bf.), beginnt, wie erinnerlich, mit dem Hinweis auf die vielbewunderte 
Gabe des Alkibiades, sich den verschiedensten Gewohnheiten und Eigen
arten griechischer Gemeinwesen anzugleichen — es ist kein Zufall, daß unter 
den dort erwähnten Staaten es sich bei Theben, Thessalien und Sparta um 
aristokratische Ordnungen und die daraus resultierenden Lebensformen des 
ritterlichen Agons und der Kunst des Wagenlenkens handelt. Man wird 
annehmen dürfen, daß Alkibiades bei dem Bestreben, sich für sein Auftreten 
in Olympia die materielle Unterstützung fremder Gemeinwesen zu versichern, 
noch andere als die in dem Athenaiosfragment genannten, wenngleich ohne 
Erfolg genannt hat. Diese Praxis entspricht jener Verbindung von adligen 
Formen und herrscherlichem Anspruch, die für Alkibiades' Handeln über
haupt charakteristisch ist, die in die Traditionen des 6. und frühen 5. Jahr
hunderts zurückführt und in Kimon und seinem Vater Miltiades die letzten 
großen Repräsentanten in Athen gehabt hat. Umgekehrt war es vom Stand
punkt der ionischen Gemeinwesen leichter, den an Alkibiades zu leistenden 
Beitrag in einer Form zu vollziehen, die ihnen aus ihrer früheren Zuge
hörigkeit zum persischen Reich und aus vielen benachbarten und auch jetzt 
noch von den Persern abhängigen Gemeinden geläufig war4, und die, ihrer 

1 Vgl. die Zusammenstellungen bei Klee, Zur Geschichte der gymnischen Agone 
und griechischen Feste, Leipzig 1918, S. l lOf. 

2 Vgl. meine Ausführungen im Gnomon 1951. 
3 Vgl. auch Tod, Greek Historie. Inscript.2 80. 
4 Vgl. außer den auf S. 287 genannten Beispielen Athen. I 54. 
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f e u d a l e n H e r k u n f t e n t s p r e c h e n d , wei t weniger als ein r egu lä re r cpoqoq das 
D r ü c k e n d e e iner so lchen L e i s t u n g s p ü r e n l ieß. 

N u n d ü r f t e ke in Zweifel sein, d a ß Alk ib iades , als er n a c h dieser eigen
a r t i g e n F o r m griff, u m sein A u f t r e t e n bei d e n O l y m p i s c h e n Spie len so glanz
vol l wie mögl ich g e s t a l t e n zu k ö n n e n , sich der F o r m e n des pers ischen 
F e u d a l i s m u s ' b e w u ß t w a r , die noch f ü r die gr iechischen Angehör igen des 
Pers ischen R e i c h e s in G e l t u n g w a r e n . Sol l te es sich hier n i c h t u m einen Zug 
v o n s y m p t o m a t i s c h e r B e d e u t u n g h a n d e l n , der s t ä r k e r als alles in d e n rea len 
G e g e b e n h e i t e n b e g r ü n d e t e Z u s a m m e n g e h e n m i t der D e m o k r a t i e A t h e n s , 
adl igen T r a d i t i o n e n u n d ih re r besonde ren A r t i n n e r h a l b des zwischens taa t 
l ichen L e b e n s der Griechen v e r h a f t e t w a r ? E s is t gewiß a u c h ke in Zufa l l , daß , 
wie eine neue re U n t e r s u c h u n g , meines E r a c h t e n s ü b e r z e u g e n d a n n i m m t 1 , der 
Versuch , Alkib iades zu os t rak i s i e ren — es i s t der b e r ü h m t gewordene l e tz te 
O s t r a k i s m o s ü b e r h a u p t — e r s t in d e n B e g i n n des J a h r e s 415 f ä l l t , d. h. in die 
Zei t u n m i t t e l b a r n a c h se inem großen E r f o l g in Olympia , u n d n a c h d e m sein 
dor t iges A u f t r e t e n (vgl. A n d o k . I V 25ff . ) u n d die wi l lkür l i chen Methoden , 
z u s a m m e n v e r m u t l i c h m i t se inem E i n t r e t e n f ü r das a m H o r i z o n t sich ab
ze i chnende Sizilische U n t e r n e h m e n , die A u f m e r k s a m k e i t noch m e h r auf i hn 
g e l e n k t u n d d a s b e g r ü n d e t e M i ß t r a u e n gegen seine Per son v e r s t ä r k t h a t t e . 
I n der T a t g ib t es j a a u c h ke in M o m e n t im i n n e r s t a a t l i c h e n V e r h a l t e n 
des Alk ib iades aus der Zei t vor 416/15, das auf eine a n d e r e als höchs tens 
e ine t a k t i s c h e Bez iehung z u r D e m o k r a t i e h i n d e u t e t e (vgl. A n d o k . I V 13,27). 
Die A r t , wie es i h m gelang , die G e f a h r des Ost r ak i smos d a d u r c h zu ban
nen , d a ß er seine u n d des Nik ia s A n h ä n g e r gegen H y p e r b o l o s mobi l i s ie r te 
(P lu t . N i k . 11; Alk ib . 13) u n d d a m i t den pol i t i schen Sinn des Ostrak is 
m o s i n se in Gegente i l v e r f ä l s c h t e , zeigt , wie sehr seine Ste l lung en tsche i 
d e n d i n d e r ol igarch ischen Gepf logenhe i t des Gefolgschaf t swesens w u r z e l t e 2 . 
Die Dif fe renzen zwischen N i k i a s u n d i h m s ind solche des T e m p e r a m e n t s 
u n d d e r k o n k r e t e n po l i t i schen S i t u a t i o n , n i c h t der g r u n d s ä t z l i c h e n Ein
s te l lung . I n seiner ä u ß e r e n A k t i v i t ä t h a t Alk ib iades zwar in der Zeit un
m i t t e l b a r n a c h d e m N i k i a s f r i e d e n die Z u s a m m e n a r b e i t der d e m o k r a t i s c h 
o r i e n t i e r t e n Gemeinwesen auf der Pe loponnes , w i e E l i s , M a n t i n e i a u n d A r g o s 
(Thuk . V 29 ff.) u n t e r s t ü t z t , in Argos sogar b r u t a l e M a ß n a h m e n zur Siche
r u n g der d e m o k r a t i s c h e n M a ß n a h m e n e i n g e f ü h r t (Thuk . V 84), abe r diese 
he f t i ge R e a k t i o n is t wesen t l i ch ausgelös t d u r c h d e n A f f r o n t , den die Spar
t a n e r i h m a n t a t e n , als sie in ve r s t änd l i che r Vors ich t es vorzogen , mit 
N i k i a s u n d n i c h t m i t i h m zu v e r h a n d e l n (Thuk . V 43), obwohl a l t e Be
z i ehungen seiner F a m i l i e zu S p a r t a d u r c h sein persönl iches B e m ü h e n u m 
die G e f a n g e n e n v o n S p h a k t e r i a wieder a u f g e n o m m e n w o r d e n w a r e n . Eine 
Persön l i chke i t ähn l i che r pol i t i scher R i c h t u n g sche in t P h a i a x 3 gewesen zu 
sein, wahrsche in l i ch der Spreche r in A n d o k . I V , ebenfa l l s ein M a n n adliger 

1 Vgl. d e n Hinweis bei R a u b i t s c h e k a . a. O. S. 192,3. I n der T a t is t j a die 4. Rede 
des Andokides , gleichgült ig, w a n n sie v e r f a ß t wurde , u n t e r der Vorausse tzung gehal ten, 
d a ß der große K a m p f u m d e n Ostrak ismos des Nikias u n d Alkibiades n a c h 416, dem 
J a h r des Olympischen Sieges des Alkibiades , s t a t t f a n d . 

2 Vgl. Andokides I V 4 : eha ev zeig TOIOVXOIQ oi zovg iratgovg xal avvcofiorag xexrr]-
fxevoi nXeov (peoovrai räv äXXuiv. Vgl. a u c h Calhoun, Athen i an clubs in politics a n d litiga
t ion , S. 18 sowie al lgemein T h u k . V I 60. P l u t . Alkib. 18f. 22. Andok . I V 14. 

3 Vgl. über ihn R E X I X 1534 ff. Gewiß n ich t unzufäl l ig erscheint er in d e m Pseudo
P la ton i schen Dialog E r y x i a s 392 A in Gemeinscha f t m i t Kri t i as . 
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H e r k u n f t , d e n A r i s t o p h a n e s in d e n R i t t e r n (1377 f.) g l ä n z e n d k a r i k i e r t h a t . 
A u c h P h a i a x h a t o f f e n b a r e ine n i c h t ger inge R o l l e i m e r s t e n D r i t t e l des 
P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g e s gesp i e l t ; seine i m J a h r e 4 2 2 u n t e r n o m m e n e Reise 
n a c h Sizil ien w a r e ine b e d e u t e n d e d i p l o m a t i s c h e Mission ( T h u k . V 4 ) u n d 
s c h e i n t n u r e i n Glied in e iner K e t t e ä h n l i c h e r A u f g a b e n gewesen z u se in 1 . 
K e i n W u n d e r , d a ß dieser M a n n m i t N i k i a s u n d A l k i b i a d e s d a s M i ß t r a u e n 
des D e m o s e r r e g t h a t t e u n d v o m O s t r a k i s m o s des J a h r e s 415 b e d r o h t w u r d e , 
a b e r d a n n i m U n t e r s c h i e d zu A l k i b i a d e s n a c h u n s e r e r K e n n t n i s n i c h t m e h r 
i n E r s c h e i n u n g g e t r e t e n i s t . 

D a s e i g e n t ü m l i c h e pol i t i sche V e r h a l t e n des Alk ib i ades , d a s w e i t s t ä r k e r 
im a l t e n ad l igen G r i e c h e n t u m u n d in G e p f l o g e n h e i t e n a u s d e r Zei t v o r d e m 
e n d g ü l t i g e n Sieg der D e m o k r a t i e i n A t h e n w u r z e l t , w i r d b e s o n d e r s d e u t l i c h 
a n se inem w e i t e r e n L e b e n s w e g . D e r j ä h e B r u c h , d e n die V e r w e i g e r u n g d e r 
R e c h e n s c h a f t u n d die a n s c h l i e ß e n d e F l u c h t ins gegne r i sche L a g e r i n sich 
schloß , d ü r f t e gewiß wenige r a u s e iner d e n D e m o s v e r a c h t e n d e n , j eg l iche 
V e r a n t w o r t u n g v e r n e i n e n d e n E i n s t e l l u n g zu e r k l ä r e n sein als v i e l m e h r a u s 
d e r E i n s i c h t , d a ß seine i m m e r u m s t r i t t e n e S t e l l u n g in A t h e n i nzwischen 
so e r s c h ü t t e r t w o r d e n w a r , d a ß m i t e i n e m F r e i s p r u c h n i c h t g e r e c h n e t 
w e r d e n k o n n t e . E s k a m als e r s c h w e r e n d h i n z u , d a ß die K l a g e d e r Eisange l i e 
v o n Thessa los , d e m S o h n des K i m o n , e r h o b e n w o r d e n w a r , e in d e u t l i c h e s 
Zeichen , wie sehr die v e r s c h i e d e n s t e n K r e i s e des a t t i s c h e n Volkes i n d e r 
K a m p f s t e l l u n g gegen Alk ib i ades e in ig w a r e n . M a n a r g w ö h n t e , d a ß e in ge
r a d e z u dieser Zei t d r o h e n d e r E i n m a r s c h eines s p a r t a n i s c h e n H e e r e s v o n 
i h m i n sp i r i e r t w o r d e n sei, u n d m i ß t r a u t e a u c h d e r d e m o k r a t i s c h e n Z u v e r 
läss igke i t j e n e r G r u p p e v o n A r g i v e r n , die m i t A l k i b i a d e s s c h o n se i t l ä n g e r e m 
v e r b u n d e n w a r e n 2 . A u c h sein A u f t r e t e n in S p a r t a , wie T h u k y d i d e s es u n s 
s c h i l d e r t 3 , sein b e t o n t e s A u s n u t z e n d e r d u r c h die P r o x e n i e seines Gesch lech
t e s gegebenen V e r b i n d u n g e n ( T h u k . V I 89,2), i n s b e s o n d e r e a u c h d e r p e r s ö n 
l ichen B e z i e h u n g e n zu der gewich t igen , 421 v o n i h m d ü p i e r t e n P e r s o n 
des E n d i o s ( T h u k . V I I I 6 , 1 2 , 1 7 ) u n d d a s r a f f i n i e r t e Oszi l l ieren zwischen 
D e m o k r a t i e u n d Oligarch ie in d e m i n n e r e n Zwis t A t h e n s i n d e r S t a d t se lbs t 
wie auf S a m o s w ä h r e n d der J a h r e v o n 412 bis z u se iner R ü c k k e h r n a c h 
A t h e n 4 zeigen, w o des A l k i b i a d e s S t a n d o r t in d e r G e s c h i c h t e der po l i t i s chen 
E n t w i c k l u n g A t h e n s u n d des G r i e c h e n t u m s i s t : E r s t e h t j ense i t s des Gegen
s a t z e s O l i g a r c h i e  D e m o k r a t i e , der A t h e n i m l e t z t e n J a h r z e h n t des g r o ß e n 
K r i e g e s zu ze r r e ißen d r o h t , zu k e i n e r Z e i t b e s t r e b t , e ine T y r a n n i s zu er
r i c h t e n , w o f ü r sein ganzes H a n d e l n Zeugni s a b l e g t ( T h u k . V I 89), gewiß a u c h 
(pilonoXit;, wie es T h u k y d i d e s in b e z u g a u f seine P e r s o n f o r m u l i e r t h a t 5 

1 M a n w i r d d i e A n g a b e A n d o k . I V 4 1 , d a ß e r a l s G e s a n d t e r i n 6 g r i e c h i s c h e n L a n d 
s c h a f t e n s i c h a u f g e h a l t e n h a t , a u f G r u n d d e r g e n a u e n M i t t e ü u n g e n d e s T h u k y d i d e s 
( V 4 ) n i c h t m i t d e r R e i s e d e s J a h r e s 4 2 2 z u i d e n t i f i z i e r e n h a b e n , s o n d e r n m u ß m i t m e h r e r e n 
M i s s i o n e n r e c h n e n . 

2 T h u k . V I 6 0 , u n d s p e z i e l l f ü r A r g o s d e n i n t e r e s s a n t e n A u s d r u c k V I 6 1 , 3 : ol re £evot 
rov 'Almßidöov ol ei> "Aoyei. 

3 V o r a l l e m i n d e r R e d e , d i e er i h n v o r d e n S p a r t a n e r n h a l t e n l ä ß t u n d i n d e r s i c h A . 
g e g e n d e n V o r w u r f d e m o k r a t i s c h e r G e s i n n u n g v e r t e i d i g t : V I 8 9 , 4 — 6 . 

4 V g l . d i e e i n z e l n e n B e l e g e i n R E I 2 , 1 5 2 6 f . 
5 V I 9 2 , 2 . V g l . z u (pÜMTioh T h u k . I I 6 0 ( o f f e n b a r u n s e r e S t e l l e i m b e w u ß t e n G e g e n 

s a t z z u d i e s e r g e b r a u c h t ) s o w i e s e h r i n t e r e s s a n t f ü r d i e S t a a t s a u f f a s s u n g : P i n d . O l y m p . 
I V 2 0 u n d X e n . H i e r . 5 , 3 . V g l . P u s e y , H a r v . S t u d . 5 1 , 2 1 5 f f . 

Würzburger Jahrbücher, Bd. 4, H e f t 2. 19 
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u n d wie es n o c h m e h r sein z ä h e r K a m p f u m die R ü c k k e h r n a c h A t h e n 
u n d d a n n die e rg re i f ende Szene v o r Alyög noxaixoi deu t l i ch m a c h e n 1 ; a b e r 
gle ichzei t ig i s t er so losgelös t v o n der e igenen TIOXLQ, d a ß er sich ohne 
Schwie r igke i t en e iner völlig a n d e r e n U m w e l t a n z u p a s s e n v e r m a g (Athen . 
534 B), l eb t v o m R u h m u n d d e n A n s p r ü c h e n seines Gesch lech tes ( T h u k . 
V I 89) u n d  f ü h r t diese i n h ö c h s t persön l i che r Weise f o r t . T h u k y d i d e s h a t 
in d e n be iden R e d e n , die er Alk ib i ades h a l t e n l ä ß t 2 , seiner E r s c h e i n u n g t i e f s t e 
geis t ige D e u t u n g zu te i l w e r d e n lassen . E s e n t s p r i c h t der pol i t i schen S i t u a t i o n , 
d a ß i n s b e s o n d e r e in d e r e r s t e n R e d e d a s per sön l i che M o m e n t im D e n k e n 
u n d H a n d e l n des A l k i b i a d e s a u f s s t ä r k s t e b e t o n t w i r d 3 . Sein u n d se iner 
V o r f a h r e n R u h m i s t v o n N u t z e n f ü r d a s V a t e r l a n d (VI 16,1), u n d die T a t 
sache , d a ß er bei d e m O l y m p i s c h e n A g o n m i t e inem Glanz wie nie z u v o r als 
P r i v a t m a n n a u f g e t r e t e n i s t 3 a u n d ges ieg t h a t , i s t A t h e n z u g u t e g e k o m m e n , 
dessen K r ä f t e d e s h a l b bei a n d e r e n h ö h e r e i n g e s c h ä t z t w u r d e n , als sie es in 
d e r K r i s e des K r i e g e s wirk l i ch w a r e n . W e n n es d a n n wei t e r h e i ß t (VI 16,3), 
d a ß d a s M a ß se iner pe r sön l i chen L e i s t u n g e n bei Choreg ien u n d ä h n l i c h e n 
öf fen t l i chen G e l e g e n h e i t e n z w a r bei d e n M i t b ü r g e r n N e i d e r reg t , a b e r n a c h 
a u ß e n als S y m p t o m der K r a f t gi l t (VI 16,3), d a s se inen U r h e b e r d a z u be
r e c h t i g t , eavzqj fieya cpqovovvxa /urj loov elvai, so k o m m t d a r i n e ine 
d e r a t t i s c h e n D e m o k r a t i e b e w u ß t e n t g e g e n g e s e t z t e L e b e n s h a l t u n g z u m Aus
d r u c k . Sie b e s i t z t i h re Vorb i lde r n i c h t i n Per ik les , d e r beze ichnenderweise 
n a c h u n s e r e r K e n n t n i s a n d e n ad l igen K ä m p f e n in O l y m p i a sich n i c h t 
be te i l i g t h a t 4 , s o n d e r n in d e n e igenen g r o ß e n V o r f a h r e n , u n d s t e h t in Ge
s i n n u n g u n d G e b a r e n a r i s t o k r a t i s c h e n E r s c h e i n u n g e n wie Mil t i ades u n d 
K i m o n n i c h t a l l zu f e r n . 

D a s , w a s h ie r als eine E i g e n a r t des Alk ib iades f e s tges t e l l t wurde , e ine 
B i n d u n g a n adl ige V o r s t e l l u n g e n , f i n d e t sich in zwar a b g e w a n d e l t e r , a b e r 
d u r c h a u s ve rg l e i chba re r F o r m in se inem H a n d e l n in I o n i e n 412/11 bis zu 
d e m Ü b e r t r i t t des pe r s i s chen S a t r a p e n T i s s a p h e r n e s . Als Alk ib i ades gegen 
E n d e des J a h r e s 4 1 5 5 n a c h S p a r t a k a m , w a r i h m s icheres Gelei t zu g es ag t 
w o r d e n 6 ; e in g a n z u n g e w ö h n l i c h e r V o r g a n g , sowei t wir wissen , d e r n u r 
beweis t , wie sehr n o c h in S p a r t a die N o t w e n d i g k e i t e n des Kr ieges zu bis 
d a h i n u n g e w o h n t e n u n d u n g e w ö h n l i c h e n E n t s c h l ü s s e n f ü h r t e n . W i r m ü s s e n 
der D a r s t e l l u n g des T h u k y d i d e s 7 e n t n e h m e n , d a ß es i h m d o r t b a l d ge lungen 
i s t , e n t g e g e n der u r s p r ü n g l i c h e n , a u c h h ie r der V o r s i c h t z u n e i g e n d e n H a l 
t u n g des E p h o r a t s d e n E n t s c h l u ß z u r I n t e r v e n t i o n in Sizilien ebenso 
d u r c h z u s e t z e n wie die B e s e t z u n g v o n Deke le ia , vie l le ich t d u r c h u n m i t t e l 
b a r e E i n w i r k u n g a u f die s p a r t a n i s c h e V o l k s v e r s a m m l u n g 8 . Welches seine 

1 P l u t . Alkib . 36f . X e n . Hel l . I I 1,25f . 
2 I n A t h e n v o r d e r sizüischen E x p e d i t i o n V I 16 ff. u n d in S p a r t a n a c h se inem Bruch 

m i t d e r H e i m a t s t a d t V I 89 ff. 
3 Vgl. a u c h T h u k . V I 15,2: xai rä idia ä[ia svxv%r\aag xQYjuaairs xal öo$rj <h<pe)<.r\aEiv. 
3a V I 15,3: xalg em&v/j.(aig fiei^oaiv i] xarä xrjv vjidgxovaav ovaiav ixQfjxo eg re rag 

imioTQoyiag xal rag äXkag öcmavag. 
4 Vgl. die i n t e re s san ten u n d d e n ger ingen Ante i l A t h e n s a n d e n Olympischen Spielen 

w ä h r e n d des 5. J a h r h u n d e r t s ve rdeu t l i chenden Z u s a m m e n s t e l l u n g e n von Klee, Z u r 
Geschichte de r gymnischen Agone, S. 109ff. 

5 West l ake , J H S t 58 (1933) 33. 
6 T h u k . V I 88. P l u t . Alkib . 23. 
7 V I 88 ; vgl. P l u t . Alkib . 23. 
8 T h u k . V I 88,10ff . 
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Tätigkeit in der folgenden Zeit seines spartanischen Aufenthaltes im ein
zelnen gewesen ist, entzieht sich unserer Kenntnis1. Seine bereits mehrfach 
erwähnte Fähigkeit zur Assimilation hat sich hier in Sparta offenbar be
sonders bewährt (Plut. Alkib. 23). Die Besetzung und Befestigung von 
Dekeleia, die spätestens bis zu Beginn des Frühjahrs 413 abgeschlossen 
war2, hat Alkibiades dann in eine enge Beziehung zu König Agis gebracht 
(Diod. XIII 9,2), offenbar eine energischere und angesehenere Persönlichkeit 
(Thuk. V 60; VII 27,4) als der andere Träger der königlichen Würde, Plei
stoanax, der nach seiner Rückkehr aus seiner fast zwei Jahrzehnte währenden 
Verbannung nur wenig in Erscheinung getreten ist3. Einerein persönliche 
Angelegenheit, die Affäre der Timaia, der Gattin des Agis4, hat zu einer 
Feindschaft zwischen den beiden geführt, die sich im Jahre 412 offen 
auswirkte (vgl. Westlake a. a. 0. S. 34). Wenn bei den Ephoratswahlen des 
Spätsommers 413 (BusoltSwoboda S. 686) jener Endios gewählt worden 
ist, der der» Familie des Alkibiades nahestand (Thuk. VIII6), so wird 
man in der Wahl dieses Mannes, den seine persönlichen Beziehungen zu 
einer Art von „AthenSpezialist" gemacht hatten (vgl. Thuk. V 44; Diod. 
XIII 52) und der im Jahre 403 wieder eponymer Ephor wurde, keinen 
Zufall erblicken, sondern wird mit der Möglichkeit einer Beeinflussung 
dieser Entscheidung durch Alkibiades rechnen können. Mindestens jedoch 
gab diese Wahl dem Alkibiades eine ungewöhnliche Chance, auf die Gestal
tung der spartanischen Entscheidung einzuwirken. Er hat sie genützt in 
engster Zusammenarbeit mit Endios,' dem er sogar das Verdienst seiner 
Bemühungen, die ionischen Städte in Kleinasien zum Abfall zu bringen, 
überließ, um diesen gegen Agis zu stützen, vum so mehr als der König 
als Folge der von ihm in Dekeleia geschaffenen Position eine für einen 
spartanischen König des 5. Jahrhunderts ungewöhnliche Machtstellung 
sich hatte schaffen können (Thuk. VIII 5). Es entwickelte sich beinahe so 
etwas wie ein Wettlauf zwischen Agis, der ohne Befragung der spartanischen 
Instanzen souveräne Maßnahmen traf (Thuk. VIII 5,3) und den Ephoren, vor 
allem Endios (Thuk. VIII12). Mit einem kleinen Geschwader von 5 Schiffen 
gelang es Alkibiades, dem der Spartiat Chalkideus als Kommandant bei
gegeben war, Chios, dann Erythrai und Klazomenai zum Abfall von Athen 
zu bewegen (Thuk. VIII 14); sogar Milet wurde auf Grund der weitreichen
den Beziehungen des Alkibiades zu den dort führenden Kreisen (VIII 17,2) 
mühelos Athen abspenstig gemacht. In unmittelbarem Anschluß daran kam 
der erste Vertrag zwischen Persien und Sparta zustande (VIII18); und 
wenn Thukydides auch den Namen des Alkibiades in diesem Zusammen
hang nicht ausdrücklich erwähnt, sondern als der spartanische Unterzeichner 
des Vertrages Chalkideus naturgemäß erscheint (VIII 17,4; 18,1), so kann 

1 Taegers Buch macht a. a. 0 . S. 150ff. diese Verlegenheit besonders deutlich, da er 
den Versuch von Westlake a. a. O. S. 34ff., diese Lücke zu schließen, nicht zu kennen 
scheint. — Die These von Westlake, daß in diese Zeit ein großer, von Alkibiades in
spirierter, von Agis in Angriff genommener Vorstoß der Spartaner nach Norden falle, 
für den sein von Athenäus (534 B; Plut. Alkib. 23) berichteter Aufenthalt in Boiotien und 
bei den Thessalern als Vorbereitung gedient habe, findet in den Quellen keinerlei Stütze. 

2 Thuk. VII 19,1. Beloch II2 2,239. 
3 Vgl. Poralla, Prosopographie der Lakedaimonier, S. 106. 
* An ihrer Historizität zu zweifeln, sehe ich auf Grund der ausdrücklichen Bezeugungen 

im Gegensatz zu Westlake a. a. 0 . S. 34 nach allem, was wir über Alkibiades Leben 
wissen, keinen Grund. 

19* 
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d o c h n i c h t d e r g e r i n g s t e Z w e i f e l s e i n , w e r d i e t r e i b e n d e K r a f t w a r u n d 
w e r d i e V e r b i n d u n g z u d e m p e r s i s c h e n S a t r a p e n h e r g e s t e l l t h a t . D a s , w a s 
A l k i b i a d e s b e i B e g i n n d e r F a h r t n a c h I o n i e n E n d i o s v e r s p r o c h e n h a t t e 
( V I I I 1 2 , 2 ) , w a r i n k ü r z e s t e r Z e i t , n o c h v o r E i n t r e f f e n e i n e r s t ä r k e r e n 
P e l o p o n n e s i s c h e n F l o t t e u n d o h n e j e g l i c h e G e w a l t m a ß n a h m e n , e r r e i c h t ; w i e 
e s T h u k y d r ö T e s ( V I I I 1 7 , 2 ) f o r m u l i e r t h a t : xai XOXQ XIOLQ xal eavtcp xai 
Xaknibelxal reo aTioarsiXavrt'Evdiq), äansg VTIEO%EXO, rd äydoviofxa TtQoc&eivai. 
D i e K r e i s e , z u d e n e n A l k i b i a d e s i n I o n i e n p e r s ö n l i c h e B e z i e h u n g e n a u f n a h m , 
s i n d n a t ü r l i c h d i e d e s A d e l s 1 , a u c h d o r t , w o d i e a r i s t o k r a t i s c h e O r d n u n g 
u n t e r d i r e k t e r o d e r i n d i r e k t e r E i n w i r k u n g A t h e n s e i n e r F o r m d e r D e m o 
k r a t i e h a t P l a t z m a c h e n m ü s s e n . M a n d e n k t u n w i l l k ü r l i c h a n d i e g r o ß e 
E h r u n g i o n i s c h e r S t ä d t e f ü r A l k i b i a d e s v o m J a h r e 4 1 6 u n d v e r s t e h t a u c h 
v o n d o r t h e r d i e s e n ü b e r r a s c h e n d s c h n e l l e n u n d m ü h e l o s e n E r f o l g a u s 
s e i n e n V e r b i n d u n g e n z u d e n i o n i s c h e n A r i s t o k r a t i e n . 

M a n k a n n d i e s e h r i n d i v i d u e l l e A r t d e s A u f t r e t e n s d e s A l k i b i a d e s i n 
I o n i e n n o c h d e u t l i c h e r m a c h e n , w e n n m a n d a m i t v e r g l e i c h t , w i e A t h e n i n 
f r ü h e r e r Z e i t i m B e r e i c h d e s k l e i n a s i a t i s c h e n G r i e c h e n t u m s s e i n e H e r r s c h a f t 
z u s i c h e r n g e n ö t i g t i s t ; w i r k e n n e n d i e l a n g e R e i h e d e r E i n g r i f f e i n d e n 
S e e b u n d s t a a t e n a u s d e r Z e i t v o r d e m P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g d u r c h z a h l 
r e i c h e I n s c h r i f t e n (z . B . S . E . G r . X 11 . 14 . 1 7 ) . J e t z t , i m J a h r e 4 1 2 , d a e s s i c h 
d a r u m h a n d e l t , d e n Z u s a m m e n b r u c h d e r S y m m a c h i e a n e i n e r i h r e r e m p f i n d 
l i c h s t e n S t e l l e n z u v e r h i n d e r n , w e r d e n n o c h h ä r t e r e M a ß n a h m e n a l s f r ü h e r 
g e t r o f f e n ( T h u k . V I I I 1 5 ; V I I I 1 6 ; V I I I 2 1 ; V I I I 2 3 ) . A b e r a u c h d i e S p a r 
t a n e r w e r d e n d u r c h d i e N o t w e n d i g k e i t d e s K r i e g e s z u E i n g r i f f e n g e z w u n g e n , 
d i e i h n e n f r ü h e r f r e m d w a r e n . M a n b r a u c h t n u r a n d i e I n s t i t u t i o n d e r 
H a r m o s t e n z u d e n k e n , d e r e n e r s t e V e r w e n d u n g i n d e n V e r l a u f d e s P e l o p o n 
n e s i s c h e n K r i e g e s f a l l e n d ü r f t e 2 , s o w i e a n i h r e b r u t a l e n M e t h o d e n g e g e n ü b e r 
f r e m d e n G e m e i n w e s e n 3 i n d i e s e r Z e i t . V o n d i e s e m d ü s t e r e n H i n t e r g r u n d 
h e b t s i c h d e r b e i n a h e m ü h e l o s e p e r s ö n l i c h e E r f o l g d e s A l k i b i a d e s i n I o n i e n 
e i n d r u c k s v o l l a b ; w e n n t r o t z d e m i m f o l g e n d e n W i n t e r i n S p a r t a e i n M e i 
n u n g s u m s c h w u n g z u s e i n e n U n g u n s t e n e i n t r a t , s o e r k l ä r t s i c h d i e s e r n u r 
s c h e i n b a r p l ö t z l i c h e W e c h s e l d a r a u s , d a ß d a s M i ß t r a u e n g e g e n d e n u n h e i m 
l i c h e n F r e m d l i n g i n S p a r t a n i e m a l s g e s c h w u n d e n w a r ( V I I I 4 5 ) , d a ß d a r ü b e r 
h i n a u s m i t d e m E n d e d e r A m t s z e i t d e s E n d i o s i m S o m m e r o d e r H e r b s t 4 1 2 
e i n n e u e s E p h o r e n  K o l l e g i u m d i e L e i t u n g i n S p a r t a ü b e r n a h m , d a s A s t y o c h o s 
a n w i e s , s i c h d e s A l k i b i a d e s z u e n t l e d i g e n ( V I I I 4 5 , 1 ) . 

E s g i b t i n d e m u n s t e t e n L e b e n d e s A l k i b i a d e s w ä h r e n d d e r n ä c h s t e n 
J a h r e n o c h e i n e E p i s o d e , i n d e r d a s b e s o n d e r e S c h i c k s a l d i e s e s M a n n e s 
w i e d e r u m d e u t l i c h w i r d : S e i n V e r s u c h , a n d e r N o r d k ü s t e d e r P r o p o n t i s , 
i n d e m v o n d e n G r i e c h e n b e r e i t s t e i l w e i s e b e s i e d e l t e n s ü d l i c h e n T h r a k i e n , 
s i c h e i n e f e s t e P o s i t i o n z u s c h a f f e n . G e w i s s e M i t t e i l u n g e n d e r Ü b e r l i e f e r u n g 
( P l u t . A l k i b . 36) l a s s e n k e i n e n Z w e i f e l , d a ß e r i n i h r e m B e s i t z b e r e i t s v o r 
d e r R ü c k k e h r n a c h A t h e n , j a b e r e i t s 4 0 9 a n l ä ß l i c h d e r E r o b e r u n g v o n 
S e l y m b r i a ( X e n . H e l l . I 3 , 1 0 ) w a r . D e r G a n g d e r E r e i g n i s s e s e i t 4 1 2 m a c h t 

1 V I I I 14; vgl. über Chios als ar is tokrat isches Gemeinwesen: T h u k . V I I I 24; desgl. 
in Milet V I I I 17: oi Ttgosarcbreg rä>v MiArjalwv; V I I I 38. 

2 T h u k . V I I I 5 ; dor t zum ers ten Male dieser Ausdruck v e r w a n d t ; die Sache aber 
gewiß schon I V 57 u n d I V 132; vgl. Busol t Swoboda 707,4. 

3 T h u k . V I I I 3 ; 31. Diod. X I I I 66,6. 
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deutlich, daß die Gewinnung des Besitzes an der thrakischen Küste eine 
Folge der seiner meisterhaften Strategie wesentlich verdankten Schlacht bei 
Kyzikos ist. Im Anschluß daran ist er nach dem Bericht des Xenophon 
(Hell. 11,21 f.) nach Perinth und Selymbria gegangen; während Perinth ihm 
nachgab, hat Selymbria durch Geldspenden der Aufnahme des Alkibiades 
und seiner Truppen sich entziehen können. Im nächsten Jahre 409 gelang 
es Alkibiades, Chalkedon zur Übernahme zu zwingen und den bithynischen 
Thrakern einen großen Teil des Schatzes von Chalkedon abzujagen (Xen. 
Hell. I 3,1 ff.); unmittelbar im Anschluß an diese Ephisode ist Alkibiades 
wieder nach dem Hellespont und der Chersonnes gegangen, um Geld dort 
einzutreiben (Xen. Hell. I 3,8). Bei dieser Gelegenheit ist Selymbria von ihm 
genommen worden; die weitere Entwicklung des diplomatischen Spieles mit 
Pharnabazos ließ Alkibiades eine baldige Rückkehr nach Byzanz rätlich er
scheinen. Er kam dort hin, begleitet von einem großen Aufgebot, das gewiß 
die Frucht seiner letzten Taten war (13,10). Kein Zweifel, daß in diese 
Zeit 410/09 und den Zusammenhang der geschilderten Ereignisse seine Fest
setzung an der thrakischen Küste erfolgt sein muß. Sie zeitigte einen drei
fachen Erfolg, den Erwerb von drei Kastellen.1, die Beschaffung von Geld
mitteln und die Aufstellung von Truppen, die z.T. aus den Kontingenten 
der griechischen Siedlungen stammen dürften, die zumeist dem attischen 
Seebund schon einmal zugehörig, jetzt wieder durch Alkibiades zum Übertritt 
auf Athens Seite gezwungen worden sind2. 

Das Belangvollste ist zweifellos der Erwerb von drei Kastellen durch 
Alkibiades. Solche re(xr) sind im ganzen Bereich der thrakischen Küste bis 
zur makedonischen Grenze bezeugt; sie verdanken ihren Ursprung ent
weder der persischen Herrschaft (Hdt. VII 107) oder den griechischen Sied
lungen (Hdt. VII108), zum größten Teil jedoch gehören sie den einheimischen 
Stämmen bzw. ihren Fürsten (Hdt. VII112). Insbesondere an dem Küsten
streifen östlich der thrakischen Chersonnes bis Byzanz scheint ein Kastell 
in ununterbrochener Reihe das andere abgelöst zu haben3. Ihre Funktion 
ist nicht völlig klar und gewiß vielfältig. Verteidigung gegen drohende 
Eingriffe insbesondere von der Seeseite her, vermutlich eine Art Flucht

1 X e n . Hel l . I 5,17. P l u t . Alkib . 36. A m a u s f ü h r l i c h s t e n N e p . Ale. 7,4 : t r i a cas te l la 
c o m m u n i i t Bernos , B i s a n t h e n , N e o n t i c h o s : Neov xel%og wird v o n M e r i t t  W a d e  Gery 
McGregor , T h e A t h e n i a n t r i b u t e l is ts I (1939) 481 f. ident i f iz ier t m i t d e n in d e n T r i b u t 
l is ten begegnenden Aiövfioxei%lxai. I c h ges tehe j edoch , d a ß ich dieser Gleichung des
ha lb n ich t o h n e B e d e n k e n gegenübe r s t ehe , weil in d e n gr iechischen Quellen ( X e n . A n a b . 
V I I 5 ,8 ; S k y l a x 67) ein O r t Neov xel%og e r w ä h n t w i r d ; es i s t n i c h t e inzusehen , w a r u m 
n i c h t die a n d e r e Ort sbeze ichnung a n g e w a n d t w o r d e n wäre , w e n n die Siedlung wirk l ich 
Aiövfioxeiylxai hieße . A u ß e r d e m ist die v o n d e n B e a r b e i t e r n der T r i b u t l i s t e n a n g e n o m 
m e n e Gleichse tzung auf G r u n d e iner gewiß f e h l e r h a f t e n E t y m o l o g i e v o n Aidv/j,oxeix'ixai 
erfolg t (ATL I 461). B orn i bei Nepos is t n a t ü r l i c h iden t i sch m i t "Ogvog: L y s . X I V 26. 
A T L I 475, 5 u n d 6. 

8 Teilweise abe r h a n d e l t es sich u m a n g e w o r b e n e Söldner . N u r so k a n n ich die be re i t s 
zi t ie r te A n g a b e X e n o p h o n s in Hel l . I 3,10, d a ß Alkib iades n a c h de r E i n n a h m e v o n 
Se lymbr ia n a c h B y z a n z g e k o m m e n sei e%a>v Xeggovijaixag xe navörjfiei xai djtö ©gaxrjg 
axgaxidoxag xai iTvzeag nXeiovg xgiaxoaioiv vers t ehen . 

3 M a n vgl . Sky lax 67: N a c h de r Chersonnes eoxi Ogqxia xzi%r\ rdöe ngCoxov Aevxrj 
axxr\, Teiglßgaßig, 'HgdxXeia, Fdvog, Tlaviag, Neov xei%og, IJegiv&og, Aa/nvioxeiylxai. 
Zelvfißgia nöhg xai fa/urjv. F e r n e r s ind bezeug t 'Hgahv relxog: A T L I 482. 'Agxaio 
xei%lxai, negyapioxeiylxai: A T L I I 85. 'Agdxcv xel%og; P a u s . V I 19,6 (aus de r Zei t des 
ä l t e ren Mil t iades) ; 'Ayogalov xelxog: S t e p h . B y z . F e r n e r A T L I 545 u n d S k y l a x 67. 
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bürg für die umwohnende eingeborene Bevölkerung, schließlich Sitz und 
Quelle von Einkünften für adlige Herren. Wie groß ihre militärische Bedeu
tung sein konnte, zeigt eine isolierte, jedoch wohl in das Jahrzehnt des Pelo
ponnesischen Krieges fallende Nachricht des Polyän (VII 38). DemOirysen
könig Seuthes gelang es nämlich, mit Hilfe von gemieteten Geten die 
Athener in einen Hinterhalt zu locken und zu vernichten (Höck, Herrn. 
26 [1891] 85). Eine Reihe dieser %£i%r\ sind im attischen Seebund gewesen; 
einige von ihnen schon sehr früh, andere anscheinend erst im Verlauf des 
Peloponnesischen Krieges1. Ihre geringe Steuer deutet auf ein kleines Areal 
und Einkünfte, die denen größerer Gemeinden, vor allem solchen mit Häfen 
oder verwandten Einkommensquellen, weit unterlegen waren (bei AIöV/LIO-
rziylxai und AafjLVioxetyTxai beträgt die anaqyj] 162 /3Dr.). Alles das spricht 
dafür, daß es sich bei diesen xei%r\ um eine Art befestigter Herrensitze 
handelte, die denen, die über sie Verfügungsgewalt besaßen, zugleich ge
wisse Einkünfte aus dem benachbarten und zu einem solchen Kastell ge
hörigen Fruchtland sicherte. So erklärt sich auch eine interessante An
gabe Xenophons (Anab. VII 5,8), daß Seuthes Xenophon selbst Bisanthe, 
Ganos und NEOV rel%oc, im Fall bestimmter Gegenleistungen geben würde, 
offenbar in einer Art von Lehen, nicht unähnlich den im persischen Reich 
üblichen Verleihungen — gewiß kein Zufall, daß mindestens zwei der ver
sprochenen rei^rj mit denen identisch sind, die Alkibiades erwerben konnte. 
Dieses feudale Gebaren der Odrysenkönige dürfte es gewesen sein, das 
vielen großen Herren, vor allem aus Athen, in der ersten Hälfte des 4. Jahr
hunderts erleichtert hat , in den Dienst der thrakischen Fürsten zu treten. 
Wenn es nun Alkibiades gelang, zu der von uns oben angenommenen Zeit 
sich jener drei Kastelle anscheinend mühelos zu bemächtigen, die früher 
(Bisanthe zuBeginn dies Peloponnesischen Krieges: Hdt . VII 137. Höck 
a . a . O . S. 79) und s p ä t e r ^ z u r Zeit Xenophons: Anab. VII 5,8) zur Ein
flußsphäre der thrakischen Odrysenkönige gehörten, so kann der Grund 
nur darin liegen, daß um 410 die Macht dieser Fürsten zurückgegangen ist2 . 

Mit den großen Erfolgen seiner Expedition in die Propontis und an 
der thrakischen Südküste hat Alkibiades seine Situation außerordentlich 
bessern können. Da er mit Geld und Truppen nach Byzanz zurückkehrte, 
mußte sein Wert für Athen und sein Ansehen bei den Athenern sich steigern; 
zugleich verlieh der Besitz jener Kastelle ihm eine gewisse Unabhängigkeit 
gegenüber der Willkür des attischen Demos. Mit dieser Besitzergreifung 
an der Küste Thrakiens rückt Alkibiades ein in jene bis in die große Zeit 
der Kolonisation zurückgehende Reihe adliger Herren in Athen, die zwar 
mit dieser Stadt stets verbunden waren, aber zugleich in stärkster Spannung 
zu ihrem überindividuellen Anspruch standen. Der ältere Miltiades hat 
auf der thrakischen Chersonnes in der Weise griechischer Kolonisation ein 
Fürstentum sich geschaffen (Berve, Miltiades, Berlin 1937, 37f.), Peisistratos 
ha t sich nach seiner Verjagung am Golf von Thermai in Raikelos festge
setzt (Arist. Staat der Athener 15,2), um die notwendigen materiellen Hilfs
mittel für seine Rückkehr zu sichern. Von Miltiades unterscheidet den 
Alkibiades das Fehlen einer persönlichen Gefolgschaft, die ihn hinderte, 

1 Aiövfioreixtrai bezeugt seit 454/3 in den Tr ibu t l i s t en ; desgleichen Aa/xricrteixlrat: 
dagegen ZegioreixTtai ers t im Peloponnesischen Krieg. 

2 X e n . A n a b . V I I 2,32f . H ö c k a . a . 0 . S. 84. 
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eine Kolonie zu begründen, von Peisistratos offensichtlich die Tatsache, 
daß der Sproß des späten 5. Jahrhunder ts und der Perikleischen Demokratie 
zwar den Wunsch, nach Athen zurückzukehren, mit größter Zähigkeit ver
folgt hat , aber trotz allen Ehrgeizes und Selbstbewußtseins gewiß nicht, 
um dort dann in einer ausschließlich auf seine Person gestellten Herrschaft , 
welches auch immer die äußere Form sein mochte, die Macht zu ergreifen. 
Gemeinsam mit diesen und manchen anderen jedoch ist ihm die adlige 
Freude an Abenteuer und selbständigem Handeln, gemeinsam auch die 
Entschlossenheit, sich der TIOIIQ Athen nicht dienend unterzuordnen, sondern 
herrschend in ihr allein zu wirken. So erklärt sich auch etwas, was, politisch 
gesehen, unklug erscheinen mochte, in Wirklichkeit aber jener adligen Ver
haltungsweise des Alkibiades entsprach. Die Art, wie er inmit ten der beute
beladenen und geschmückten Trieren, unter denen sein eigenes Schiff durch 
besonderen Pomp sich auszeichnete, in den Piräus einfuhr, mußte als eine 
Demonstration seines Ruhmes angesehen werden und das la tent stets vor
handene Mißtrauen gegen ihn erneut wachrufen (Athen. 535 Cf.) Die Szene 
ist ein Symptom dafür, wie wenig Alkibiades nach Gesinnung und Tem
perament bereit oder in der Lage war, sich im persönlichen Lebensstil der 
großen Masse seiner Mitbürger einigermaßen anzupassen, während es Perikles 
bekanntlich getan ha t te (Plut. Per. 7). Dies ist auch der Grund, daß er 
nach seiner brüsken Absetzung als Stratege kampflos das Feld räumte 
offenbar in der Überzeugung, dem Ringen um die Gunst der Volksversamm
lung nicht gewachsen zu sein1. Er begab sich unverzüglich auf seinen 
Besitz an der thrakischen Küste (Xen. Hell. I 5,17) und hat , aus dem poli
tischen Leben seiner Heimats tadt endgültig ausgeschaltet, auch die nächsten 
Jahre in rastloser Tätigkeit verbracht . Er hat mit Hilfe von Söldnern 
Kriege mit denjenigen thrakischen Stämmen geführt , die nicht unter könig
licher Herrschaft standen, und 'ha t gleichzeitig den dort siedelnden Griechen 
Hilfe und Sicherheit im Kampf gegen die seit alters bedrängenden Bar
baren gewährt (Plut. Alkib. 36); aber zugleich hat sich seine Stellung gegen
über dem wiedererstarkenden Thrakerreich so befestigt, daß er "unmittelbar 
vor der Schlacht bei Aiyoq nora/uoi auf die Freundschaft der Skythen
könige Medokos und Seuthes sich berufen konnte (Diod. X I I I 1 0 5 ; Hock 
a . a . O . S. 86 f.) > ' 

Es liegt nahe, Persönlichkeit und geschichtliche Erscheinung des Alki^ 
biades an seinem nicht weniger berühmten Generationsgenossen Krit ias zu 
messen2 . Beide sind fast gleichaltrig, beide von hohem Adel, auch neigen beide 
fast von Natur zu Sparta (Kritias frg. 6 bei Diels4); ihnen ist gemeinsam 
die Schulung durch Sokrates und zugleich der Versuch, sich diesem zu ent
ziehen3 . Man wird in der Vermutung nicht fehlgehen, daß beide dann im 
politischen Leben, vielleicht in einer der damals bestehenden Hetairien, zu
sammengewirkt haben, jedenfalls ist auch Krit ias in den Hermenfrevel 
verwickelt worden (RE X I 1903), wie er es bekanntlich gewesen ist, der den 

1 Diod. XIII 74. Beloch, Griech. Gesch. II2 1, 414. Vgl. für die Grundauffassung des 
Alkibiades sehr viel Aufschlußreiches und Verwandtes in dem von W. Jaeger übersetzten 
Stück der Nikomachischen Ethik des Aristoteles: Antike 7, 1931, 97ff.; s. auch 
Taeger a. a. 0 . S. 143. 

2 Vgl. schon Xen. Memor. I 2,12ff.; Wilamowitz, Plato l ,115ff. 
3 Xen. Memor. I 2,24. Vgl. Diehl, RE X I 1901 ff. 



300 Hans Schaefer 

Antrag auf Rückberufung des Alkibiades gestellt hat (Thuk. VIII 97,3). 
Aber die Berührungen und Verwandtschaften zwischen beiden gehen noch 
weiter und tiefer. In den zahlreichen Fragmenten der umfassenden und viel
fältigen Produktion des Kritias, insbesondere den Elegien (DielsII4 313ff.) 
t r i t t die aristokratische Art und Denkweise des Mannes fast beherrschend 
in den Vordergrund. Es mag dahingestellt bleiben, wieweit die von ihm be
nutzte Form der Elegie für Athen die Wiederaufnahme einer alten, spezifisch 
adligen Form im Anschluß an Solon bedeutet, auf die Kritias schon durch 
verwandtschaftliche Beziehungen verwiesen war (RE X I 1901 f.). Der Inhalt 
seiner Dichtungen jedenfalls kreist auffallend um adlige Themen, um Tafel, 
Lebensgewohnheiten und Gebräuche einer über die verschiedenen Gemein
wesen hinweg untereinander zusammenhängenden adligen Gesellschaft (frg. 
1.2.8.31); untrennbar verbunden damit ist jenes Streben nach Ruhm1 , das 
auch Alkibiades zu eigen ist. Die erhaltenen Bruchstücke des Kritias bezeugen 
ein genaues Wissen um die Leistungen und Gepflogenheiten einer sich im 
adligen Ethos begegnenden Gesellschaft, deren Eigenart man kennt und der 
man sich deshalb ohne Schwierigkeiten nähern kann. Und endlich: beide sind 
Männer der Tat und des kühnen, entschlossenen Handelns, wenngleich hier 
schon ein erster Unterschied deutlich wird. Das literarische Werk des Kritias 
zeigt in seiner Vielfalt und in seinem Reichtum an Kenntnissen und Gedanken 
eine geistige Vertiefung und Neigung zur Reflexion, die ihre Beziehung zur 
Sophistik in keiner Weise verleugnen kann. Soweit das Bild des Alkibiades 
in der Darstellung des Thukydides und unter völlig anderem Gesichtswinkel 
in der Piatons, vor allem im Symposion, deutlich wird, ist von diesem allen 
nichts bei ihm zu spüren: ein Mensch höchster BegabungTind des instinktiven 
Verständnisses für die tiefsten Dinge, um die es Sokrates ging, aber niemals 
bereit sich ^inem Zwang zu unterwerfen, und stets von den Erfordernissen 
des Augenblicks bestimmt. Von hier aus ergibt sich auch ein Zugang zu 
jener entscheidenden Verschiedenheit, die das politische Verhalten des Alki
biades von dem des Kritias t rennt. Denn dieser ist, soweit wir sein politisches 
Handeln beurteilen können, dem Geflecht der attischen Politik und auch 
der Demokratie, wenngleich in schärfstem Gegensatz zu ihr, verhaftet ge
wesen. Kritias hat mit Leidenschaft und höchstem persönlichen Einsatz 
an der inneren Entwicklung Athens teilgenommen; das zeigt weit mehr 
noch als 411 und seine Mitwirkung bei der Rückberufung des Alkibiades, 
sein skrupelloskonsequentes Handeln im Jahre 404. Viel weniger von aristo
kratischem Denken in der konkreten politischen Situation als Alkibiades 
bestimmt, hat er keine Bedenken getragen, kurz vor 404 sogar den Auf
stand der Penesten unter Führung eines gewissen Prometheus gegen die 
thessalische Aristokratie zu unterstützen2 , unzweifelhaft in dem Bestreben, 
die geschlossene Macht des thessalischen Adels zugunsten einer auf der Gefolg
schaft der Penesten beruhenden persönlichen Machtstellung zurückzudrängen; 
vielleicht auch in der Absicht, das Mißtrauen jener demokratischen Kreise 

1 Vgl. frg. 15,9f.: 

iyd) de TOVTüJV ovöevög xQrjiCa) xv^zlv, 
öö£av öe ßovXol/xrjv uv evxkeiag e%eiv. 

2 Xen. Hell. I I 3,36. Memor. I 2,24. Westlake, Thessaly in the 4th Century, London 
1925, S.48. 
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Athens, die seine Verbannung kurz zuvor erzwungen hatten, zu entkräften 
(RE XI 793). Sein Handeln hier wie in Athen 404 läßt erkennen, wie sehr 
auch dieser Sproß eines alten Geschlechtes den demokratischen Tendenzen 
und Methoden seinen Tribut entrichtete — ganz im Unterschied zu der von 
uns beobachteten Verhaltungsweise des Alkibiades, die auf der Zusammen
gehörigkeit der Adelsgesellschaft, starker Auswertung der persönlichen 
Beziehungen für politische Zwecke und einem bedeutenden strategischen 
Vermögen beruht, jedoch in einem selbstverständlichen Verhaftetsein in 
adligen Traditionen ein unstetes Leben in der Fremde der Unterwerfung 
unter die Demokratie vorzieht. Das Bild, das sich ergibt, ist nicht unähnlich 
demjenigen, das Xenophon in den Memorabilien von der Wesensart dieser 
beiden Athener entworfen hat (vor allem I 2,24): Gemeinsames und Tren
nendes verschlingt sich eigentümlich in ihnen. 

Unsere Untersuchung hat ihren Ausgang genommen von der Ehrung 
der ionischen Städte für Alkibiades. Noch eine zweite bedeutende Figur 
aus dem letzten Drittel des Peloponnesischen Krieges, Lysander, läßt in 
der Berührung mit Ionien den eigenen Standort und den seiner Heimat 
Sparta deutlich werden. Als dieser im Jahre 408/07 (vgl. Poralla, Prosopo
graphie S. 89) als Nauarch die militärische Führung des Kampfes gegen 
Athen übernahm, tat er dies in einer Situation, die durch die Erfolge des 
Alkibiades, vorwiegend in Ionien, bestimmt war. In Kleinasien eingetroffen, 
hat er in Ephesos sehr tiefgreifende und bedeutsame Veränderungen vor
genommen1. Die Stadt, an sich Sparta wohlgesinnt und trotz langer Zu
gehörigkeit zum attischen Seebund nicht demokratisch orientiert (wie der 
schnelle Abfall von Athen und die Unterstützung^für Chios lehrt: Thuk. 
VIII19), wurde zum Zentrum des Schiffsbaues gemacht, ihr Hafen dem 
Handel, ihr Markt dem Gewerbe geöffnet. Die Ziele, die Lysander mit dieser 
auffallenden Initiative verfolgte, waren verschiedenartig: Ephesos konnte 
den zu allen Zeiten starken persischen Einflüssen (Plut. Lys. 3) entzogen 
werden, wenn die Spartaner die Erwerbsmöglichkeiten seiner Bevölkerung 
zn steigern vermochten; zugleich wurde gegenüber dem von Athen in Samos 
errichteten Stützpunkt ein Gegengewicht in der aus vielen Gründen wich
tigsten und zentral gelegenen Stadt des ionischen Festlandes geschaffen. 
In der Tat spielt Ephesos seitdem noch mehr als zuvor* in verschiedenster 
Richtung, als Versammlungsort und Waffenplatz, als Ausgangspunkt mili
tärischer Expeditionen und einer bedeutenden Straße ins Innere Kleinasiens 
eine hervorragende Rolle2. Aber zugleich wird in der Art, wie Lysander 
wirtschaftliche Methoden und Gegebenheiten in Ephesos zur Anwendung 
bringt, ein überraschend rationales Moment im Verhalten der Spartaner 
spürbar, das ihnen früher fremd gewesen zu sein scheint. Es ist durch die 
Notwendigkeiten des Krieges bedingt, hat schon vor Lysander zu nicht 

1 Plut. Lys. 3. Plutarch geht in diesem Kapitel nach dem Vorschlag von Dippel, 
Quae ratio inter Xenophontis historiam Graecam et Plutarchi vitam intersit, quaeritur. 
Diss. Gießen 1898, S. 34, möglicherweise auf Th^ojgomp zurück. Daß diese Maßnahmen 
in die erste Zeit seiner ionischen Tätigkeit entsprechend der Anordnung des Plutarch 
fallen, wird neben der Tatsache, daß er höchstens als Nauarch in der Lage gewesen 
sein dürfte, Eingriffe von diesem Umfang in die Wege zu leiten, durch die Über
legung bestätigt, daß kurze Zeit später eine so weitgreifende Initiative kernen Wert 
mehr hatte. 

2 Vgl. z. B. Xen. Hell. I I 1,6. 10. I I I 1,8. I I I 2,9. 11. 4,4; 7; 11; 16; 17. IV 8,17. 
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gewöhnl ichen M a ß n a h m e n g e f ü h r t 1 , i s t a b e r e r s t v o n diesem in großem 
U m f a n g i n die T a t u m g e s e t z t w o r d e n . H a n d in H a n d h i e r m i t gehen sehr 
t i e f g e h e n d e u n d n e u a r t i g e Eingr i f fe in die S t r u k t u r der ionischen S t ä d t e . 
D e n n es f ä l l t in diese A n f a n g s z e i t des ionischen A u f e n t h a l t s des L y s a n d e r 
sein V e r s u c h , die M a c h t v e r h ä l t n i s s e in vielen ion ischen S t ä d t e n n e u zu 
o r d n e n . D i e ^ g e w ö h n l i c h e A l t e r n a t i v e des gr iechischen Ver fas sungs lebens : 
D e m o k r a t i e  A r i s t o k r a t i e (bzw. Oligarchie) , der im Bere ich des M u t t e r l a n d e s 
d e r Gegensa tz zwischen S p a r t a u n d A t h e n w e i t g e h e n d e n t s p r a c h , h a t t e 
hier i m gr iechischen Kle inas i en w ä h r e n d des 5. J a h r h u n d e r t s d u r c h die 
w e i t g e h e n d e u n d vie l fä l t ige N e i g u n g der ion ischen A r i s t o k r a t i e zu Pers ien 
eine n e u e D i m e n s i o n g e w o n n e n 2 . W e n n L y s a n d e r sein dor t iges Ziel, Bin
d u n g der ion ischen Gemeinwesen a n die s p a r t a n i s c h e Sache , m i t i h re r U n 
a b h ä n g i g k e i t g e g e n ü b e r pers i schen Einf lüssen v e r b i n d e n woll te , k o n n t e er 
sich auf d e n Ade l als geschlossene K a s t e n i c h t m e h r ausschl ießl ich s t ü t z e n . 
Diese N o t w e n d i g k e i t e r k l ä r t d a s H a n d e l n des L y s a n d e r (P lu t . L y s . 5 ; Diod . 
X I I I 70,4) . D e n n a u f seine V e r a n l a s s u n g b i lde ten sich in d e n einzelnen 
S t ä d t e n V e r e i n i g u n g e n 3 , die d e n v o r al lem a u s d e m m u t t e r l ä n d i s c h e n 
G r i e c h e n t u m b e k a n n t e n H e t a i r i e n e n t s p r o c h e n h a b e n d ü r f t e n 4 . W a s m i t 
diesen t i e f g e h e n d e n M a ß n a h m e n e r s t r e b t u n d m i n d e s t e n s z u n ä c h s t a u c h 
e r re i ch t w u r d e , w a r fo lgendes : die M a c h t in d e n Gemeinwesen g e h t auf 
eine H e t a i r i e oder einige wenige v o n i h n e n ü b e r , sei es, d a ß sie schon be
s t a n d e n , sei es, d a ß sie auf L y s a n d e r s V e r a n l a s s u n g u m die m ä c h t i g s t e n 
Mitgl ieder der B ü r g e r s c h a f t sich g r u p p i e r t e n (P lu t . Lys . 5.7 f ) ;erst auf G r u n d 
dieser e in schne idenden V e r ä n d e r u n g k o n n t e L y s a n d e r s p ä t e r die D e k a r c h i e n 
e in r i ch t en , die die M a c h t in se inem Sinne s icher ten , solange er selbst der 
S p a r t a s Po l i t i k b e s t i m m e n d e M a n n w a r 5 . Zugleich d ü r f t e ke in Zweifel sein, 
d a ß die n e u e n H e r r e n in den ion ischen S t ä d t e n , die der persönl ichen G u n s t des 
L y s a n d e r i h re Ste l lung v e r d a n k t e n , a n i hn a u f s s t ä r k s t e g e b u n d e n w a r e n 6 ; 
u n d gewiß i s t P l u t a r c h im R e c h t w e n n er b e m e r k t (Lys. 13), d a ß die Mit
gl ieder der s p ä t e r e inge r i ch t e t en D e k a r c h i e n 7 n i c h t ägiorivdrjv xal nXovxivbr]V, 
wie in e c h t e n Oligarchien , a u s g e w ä h l t w u r d e n , sonde rn n a c h den persönl ichen 
B e z i e h u n g e n i m Z u s a m m e n h a n g der eben e n t s t a n d e n e n H e t a i r i e n 8 . 

U n z w e i f e l h a f t h a t L y s a n d e r m i t diesen r igorosen Eingr i f f en , wie sich 
i m wei t e r en Ver lauf der gesch ich t l i chen E n t w i c k l u n g e rgab , eine gewisse 
S t a b i l i t ä t der i nne rpo l i t i s chen S i t u a t i o n in I o n i e n f ü r die n ä c h s t e Zeit 
e r r e i c h t 9 . Die engen persön l i chen Bez iehungen , auf d e n e n L y s a n d e r die 

1 Z u m B e i s p i e l n a c h T h u k . I I I 9 2 , 6 z u r E r r i c h t u n g v o n W e r f t e n i n H e r a k l e i a T r a c h i n i a ; 
m a n b e a c h t e f e r n e r d i e M e t h o d e n i n d e r K r i e g f ü h r u n g d e s B r a s i d a s : T h u k . I V 1 2 f . 1 0 8 , 6 . 

2 V g l . N e u e s B i l d d e r A n t i k e I ( 1 9 4 2 ) 2 0 6 f . 
3 V g l . P l u t . L y s . 5 : iraiQixä ovvlorao&cu. D i o d . X I I I 7 0 , 4 : TCQöQ OBS Srcuglag awMfievoQ. 
4 V g l . z . B . f ü r A t h e n H d t . V 7 1 . T h u k . V I I I 5 4 . A n d o k . I 1 0 0 . H y p e r . I I I 8 . 

I s o k r . 1 6 , 6 . P l u t . A l k i b . 2 2 . P l u t . P e l o p . 5 . S y l l o g e 3 5 2 7 . V g l . G . M . C a l h o u n , A t h e n i a n 
C l u b s i n P o l i t i c s a n d L i t i g a t i o n , s o w i e R E s . v . eraigfa. 

5 X e n . H e l l . I I I 4 , 2 ; P l u t . L y s . 1 3 . 2 1 . 
6 P l u t . L y s . 1 3 , e i n e h ö c h s t i n s t r u k t i v e S t e l l e . 
7 L y s . 5 : rä>v VOTSQOV in'avrov yevoni.vo>v dmadaQxiä>v. 
8 V g l . d i e h ö c h s t w i c h t i g e , l e i d e r m a n g e l s P a r a l l e l e n n i c h t i n i h r e r v o l l e n B e d e u t u n g 

z u w ü r d i g e n d e L i s t e d e r a n d e m S i e g v o n Aiybc, norafiol b e t e i l i g t e n i o n i s c h e n F ü h r e r , 
d i e z u m T e i l o f f e n s i c h t l i c h T r ä g e r a l t e r A d e l s n a m e n s i n d : P a u s . X 9 , 9 f . 

9 V g l . a u c h d i e A n g a b e n d e s P o l y ä n I 4 5 u n d d e s P l u t a r c h L y s . 1 9 ü b e r d a s E i n g r e i f e n 
d e s L y s a n d e r i n M i l e t . 
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s p a r t a n i s c h e P o s i t i o n in I o n i e n a u f g e b a u t h a t t e , d ü r f t e n m e h r als se ine 
per sön l i che B e l i e b t h e i t d e r G r u n d gewesen sein , d a ß m a n n a c h d e m wenig 
e r f o l g r e i c h e n W i r k e n se iner N a c h f o l g e r in d e r N a u a r c h i e , des K a l l i k r a t i d a s 
u n d des E t e o n i k o s , in I o n i e n a u f d e r W i e d e r e n t s e n d u n g des L y s a n d e r be
s t a n d ( X e n . Hel l . I I 2 ,6 f . ) . U n z w e i f e l h a f t s e t z t sich m i t se iner P e r s o n e in 
n e u e s V e r h a l t e n d e r s p a r t a n i s c h e n P o l i t i k d u r c h , dessen a l lgeme ine V o r a u s 
s e t z u n g e n in d e m K r ä f t e s p i e l u n d in d e n G r u p p i e r u n g e n dieses schwer zu 
e n t r ä t s e l n d e n Gemeinwesens k a u m zu e r k e n n e n s ind u n d d a s s c h o n i n 
d e r B e h a n d l u n g v o n E p h e s o s a u f e ine r v e r w a n d t e n E b e n e s i c h t b a r w u r d e . 
W i e schon v o r L y s a n d e r in P e r s ö n l i c h k e i t e n v o n d e r A r t des z u K r i e g s 
b e g i n n so w i c h t i g g e w o r d e n e n E p h o r e n S t h e n e l a i d a s ode r s p ä t e r des B r a s i d a s 
(vgl. B e r v e , Griech . Gesch . I I 25 f.) ein n e u e r , v o r v e r w e g e n e n E n t s c h l ü s s e n 
u n d r e v o l u t i o n ä r e n Ä n d e r u n g e n n i c h t z u r ü c k s c h r e c k e n d e r T y p u s b e g e g n e t , 
so s ind a u c h die F o r m e n des p o l i t i s c h e n H a n d e l n s i n fo lge d e r N o t w e n d i g 
k e i t e n des K r i e g e s e iner t i e f e n V e r ä n d e r u n g u n t e r w o r f e n w o r d e n . D i e Zu
s a m m e n s e t z u n g d e r H e e r e s a u f g e b o t e ä n d e r t e s ich , die K r i e g f ü h r u n g z u r 
See b r a c h t e m a n c h e r l e i K o n s e q u e n z e n m i t s ich, v o r a l l em h a t d e r Z w a n g , 
größe re u n d v o n S p a r t a te i lweise seh r w e i t e n t f e r n t e G e b i e t e m a c h t m ä ß i g 
zu s i che rn , z u r E i n s e t z u n g d e r b e r ü c h t i g t e n H a r m o s t e n u n d z u v e r w a n d t e n 
F o r m e n per sön l i che r H e r r s c h a f t s t e l l u n g b e r e i t s v o r L y s a n d e r g e f ü h r t , d ie 
d e n N a m e n S p a r t a s v e r h a ß t g e m a c h t h a b e n , a b e r in d e r a l l g e m e i n e n E n t 
w ick lung t i e f b e g r ü n d e t w a r e n 1 . Zugle ich m u ß t e s ich die S t e l l u n g al ler 
dere r , die , l ä n g e r ode r k ü r z e r , m i t g r ö ß e r e r ode r ge r inge re r M a c h t a u s 
g e s t a t t e t , S p a r t a s K r i e g s p o l i t i k n a c h a u ß e n v e r t r e t e n m u ß t e n , in i h r e m 
e igenen Gemeinwesen wie a l len d e n e n g e g e n ü b e r , m i t d e n e n sie in B e r ü h 
r u n g k a m e n , ä n d e r n . N a c h a u ß e n e m p f a n d m a n sie n i c h t n u r wie b i s h e r 
a l s u n p e r s ö n l i c h e R e p r ä s e n t a n t e n S p a r t a s , s o n d e r n sie w i r k t e n s t ä r k e r k r a f t 
i h r e r P e r s ö n l i c h k e i t u n d der v o n i h n e n a u s g e ü b t e n M a c h t f ü l l e , zug le ich 
a b e r m u ß t e a u c h i m I n n e r e n S p a r t a s diese E n t w i c k l u n g a u f die D a u e r 
F o l g e n zeigen. 

Als m i t d e m Siege v o n Alydg norajuoL d a s Sch icksa l des K r i e g e s e n t 
s c h i e d e n w a r , w u r d e d e r W i d e r s t a n d i n e in igen Z e n t r e n des a t t i s c h e n E i n 
flusses, i n A t h e n se lbs t , a b e r a u c h a u f d e n g r o ß e n I n s e l n , wie S a m o s u n d 
L e s b o s f o r t g e s e t z t 2 . Die F o r t s e t z u n g des K a m p f e s d u r c h S a m o s , b e g r ü n d e t 
i n d e r a u s g e s p r o c h e n d e m o k r a t i s c h e n O r d n u n g dieser S t a d t w ä h r e n d d e r 
l e t z t e n Zei t , a b e r zugle ich in i h r e n e n g e n B i n d u n g e n a n A t h e n ( J u d e i c h 
a . a. O. S. 2 6 f . ) , d a u e r t e a m , l ä n g s t e n u n d sogar ü b e r die K a p i t u l a t i o n h i n a u s . 
Dieses b e d e u t e n d e u n d s t a r k e Gemeinwesen , bis z u m A u f s t a n d v o n 440 
i m Bes i t z e ine r v o n d e n G e o m o r e n a u s g e ü b t e n a r i s t o k r a t i s c h e n O r d n u n g , 
e r h i e l t i m Ver l au f dieses K o n f l i k t e s eine v o n A t h e n o k t r o y i e r t e D e m o k r a t i e 
( T h u k . 1 1 1 5 , 3 ) . D a a b e r a u s d e r E n t w i c k l u n g des P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g e s 
d e u t l i c h wird , welche Bol le die G e o m o r e n s p ä t e r n o c h s p i e l t e n ( T h u k . 
V I I I 21), d ü r f t e d e r Eingr i f f des J a h r e s 440 n a t u r g e m ä ß n i c h t i n e ine r 
B e s e i t i g u n g d e r G e o m o r e n , s o n d e r n i n e ine r L o c k e r u n g i h r e r a l le in igen 
M a c h t , e t w a d u r c h K o n s t i t u i e r u n g e ine r gese tzgebe r i sche R e c h t e b e s i t z e n d e n 
V o l k s v e r s a m m l u n g , b e s t e h e n . D a s w i r d i n gewissem S i n n d u r c h die T a t s a c h e 

1 Vgl. die nach dieser Richtung sehr wichtigen Bemerkungen: Xen. Hell. Staat d. 
Spart. 14,4. 

2 Xen. Hell. II 2,5f. Judeich, Kleinasiatische Studien, S. 25f. 
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bestätigt, daß die Athener trotz ihres Eingriffes im weiteren Verlaufe des 
Aufstandes weitere Sicherungen (Schleifung der Mauern, Stellung von Gei
seln, Abgabe der Flotte) für nötig hielten (Thuk. I 117,3). Erst im Jahre 
412 — offenbar nicht unbeeinflußt von Athen, das ein kleines Geschwader 
nach der Insel geschickt hat te — wurde die Macht der Geomoren durch 
einen Aufstand des Demos radikal gebrochen (Thuk. VII I 21), der größte 
Teil von ihnen verjagt oder getötet, dem Rest jede Freiheit und Einflußmög
lichkeit innerhalb der Gemeinde radikal genommen, durch Verbot der Hei
raten mit dem Demos (vgl. Hdt . V 92) auf sich selbst beschränkt und damit 
isoliert1. Man versteht auf Grund dieser Vorgeschichte, daß gerade Samos 
sich gegen Lysander erbittert gewehrt hat, und daß der herrschende Demos 
zur Sicherung dieses Widerstandes noch einmal ein Pogrom unter dem Rest 
der Aristokratie veranstaltete (Xen. Hell. 112,6). Als dann nach zähem 
Kampf Samos kapitulieren mußte, wurde den bisherigen Bürgern der sami
schen Demokratie der Abzug unter Zurücklassung allen Besitzes gestattet, 
die Stadt selbst den Resten der Geomoren, die das Schicksal der letzten 
Generation überstanden hatten, übergeben2 . 

Es ist mit Recht bemerkt worden (Judeich S. 27), daß die im Anschluß 
an die Neukonstituierung des alten samischen Gemeinwesens vorgenommene 
Einsetzung einer Dekarchie, neben die außerdem ein spartanischer Harmost 
t ra t (Xen. Hell. I I 3,6f.; Diod. XIV 3,4), die erste in der langen Reihe der 
später von Lysander in befreundeten wie einst gegnerischen Städten vor
genommenen Eingriffe dieser Art ist (Plut. Lys. 13). Die Gründe für diesen 
Schritt, der zugleich die Bedeutung der von Lysander einige Jahre zuvor 
in den Vordergrund gestellten Hetairien zurücktreten läßt, dürften mannig
facher Art gewesen sein. Zunächst war ein so weitgehender Eingriff nur 
möglich nach dem Sieg von Aiyöq TZOTCC/UOI, der die Stellung Lysanders in
und außerhalb Spartas ungewöhnlich gehoben hatte, obwohl er der Form 
nach nur Epistoleus des Nauarchen Arakos war3 . Sodann garantierte die 
lange Zeit entmachtete, jetzt restituierte Schicht der Geomoren offenbar 
weder gegenüber Athen noch vor allem gegenüber Persien jenes Maß an 
Unabhängigkeit, das im Interesse der Aufrechterhaltung der spartanischen 
Herrschaft notwendig war; außerdem besaßen die samischen Demokraten 
auf dem ionischen Festland mancherlei Sympathien (IG II 2 1,48 f.); sie ver
suchten ein wenig später mit athenischer Unterstützung in Sparta zu unter
handeln (IG I I 2 1,45). Daß dieses gewichtige Gemeinwesen durch eine Herr
schaftsform gesichert wurde, die der von Lysander in Athen geförderten im 
Prinzip sehr ähnlich war (Diod. XIV 3,5f.), kann unter den obwaltenden Um
ständen nicht überraschen; der Unterschied zwischen dem Regime der 30 in 
Athen und den in Samos und später auch sonst eingerichteten Dekarchien 
dürfte nur zahlenmäßig sein und davon herrühren, daß in Athen im Unter
schied zu Ionien die zehn bekannten Kleisthenischen Phylen für die Zu
sammensetzung des Regiments der 30 maßgeblich wurden. 

1 Vgl. I G P 101, ein D e k r e t A t h e n s zuguns t en des Demos von Samos, das wahrschein
lich in diesen Z u s a m m e n h a n g gehör t . 

2 So d ü r f t e m a n den Ausdruck X e n o p h o n s Hell . I I 3,6: Avaardgog de rolg aqyaioic, 
nolixaic, naqaöovg rrjv nöXw wohl a m r ich t igs ten zu ve r s t ehen h a b e n . 

3 X e n . HeU. I I l , 6 f . K a h r s t e d t , Forschg. z. Gesch. d . 4. u . 5. J a h r h . , S. 178f. 
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I n diese Zeit nun muß jener vielerörterte Akt fallen, durch den Lysander 
von den Ioniern eine Stelle in ihrem Kult zugewiesen wurde1 . Schwieriger 
noch als der zeitliche Ansatz dieser Ehrung, der einigermaßen gesichert 
scheint, ist ihr materieller Inhal t zu bestimmen, zumal die moderne Lite
ra tur in dieser Richtung gewisse Unklarheiten aufweist2 . Man wird die 
von Plutarch (Lys. 18: Zd/iioi de rä naq avroTg 'HgaTa Avodvöqeia xaÄelv 
expr](p[aavxo) übermittelte Notiz, wonach die Samier das Fest der Hera 3 , 
die rHgala, einfach in Avadvdqeia umgewandelt hätten, schwerlich wörtlich 
verstehen können, da es weder einzusehen noch durch Analogien zu belegen 
ist, daß um der Verehrung einer noch so gewichtigen Persönlichkeit willen 
Samos den Kult der seit alters in höchstem Ansehen stehenden Hera 4 , 
der Hauptgotthei t der Insel, aufgegeben hät te . Viele Analogien helle
nistischer Zeit aus Samos, Athen und anderen griechischen Zentren führen 
vielmehr zu der Annahme, daß dem Kult der Hera mit seiner nopair] (vgl. 
Polyän 1 23,2) hinzugefügt wurden Avadvögeia, die jedoch den älteren Kul t 
in keiner Weise verdrängten5 . 

Es ist immer wieder betont worden, daß die Ehrung, die das Gemeinwesen 
von Samos Lysander zuteil werden ließ, die erste Einbeziehung eines Menschen 
zu seinen Lebzeiten in den griechischen Kult gewesen ist6 . Sie ist auf lange 
Zeit die einzige in ihrer Art gewesen, zumal wenn man annehmen muß, daß 
mit der bald nach 404 einsetzenden Reaktion des Ephorats gegen die Herr

1 Vgl. J u d e i c h a . a . 0 . S. 31, d e r z w a r die ü b r i g e n E h r u n g e n in diese Zei t v e r l e g t , 
die U m n e n n u n g d e r H e r a i a in S a m o s offen l ä ß t . E s s p r i c h t alle W a h r s c h e i n l i c h k e i t d a f ü r , 
d a ß dieser u n g e w ö h n l i c h e S c h r i t t d e r S a m i e r in die Z e i t d e s g r ö ß t e n A n s e h e n s d e s L y s a n 
d e r 405/4 u n d d e r i h m d a m a l s in w e i t e m U m f a n g b e z e u g t e n E h r u n g e n ( J u d e i c h a . a . O. 
S. 31) f ä l l t ; m a n k a n n als e inen ü b e r z e u g e n d e n t e r m i n u s a n t e q u e m d e n 404 /3 e r fo lg t en 
S t u r z des v o n L y s a n d e r in S a m o s e i n g e s e t z t e n H a r m o s t e n T h o r a x ( P l u t . L y s . 19; vgl . 
P o r a l l a , P r o s o p o g r . S. 66) u n d d e n B e g i n n d e r I n t r i g e n des P h a r n a b a z o s gegen i h n se lbs t 
in S p a r t a a n n e h m e n , die zur gle ichen Zei t z u r A b b e r u f u n g d e s L y s a n d e r f ü h r t e n ( J u d e i c h 
a . a . O. S. 32ff . ) . A u c h w e n n die v o n i h m in I o n i e n e i n g e r i c h t e t e n D e k a r c h i e n e r s t s p ä t e r 
bese i t i g t w o r d e n s ind ( X e n . Hel l . I I I 4,2) , so i s t d o c h schwer l i ch v o r z u s t e l l e n , d a ß n o c h 
n a c h diesen e b e n e r w ä h n t e n E r e i g n i s s e n u n d zu e ine r Zei t , d a die P e r s ö n l i c h k e i t d e s 
L y s a n d e r in u n d a u ß e r h a l b S p a r t a s a u f s s t ä r k s t e u m s t r i t t e n w a r , S a m o s s ich zu e i n e m 
so w e i t g e h e n d e n A k t e n t s c h l i e ß e n k o n n t e . Vgl . die gleiche ze i t l iche A n s e t z u n g be i 
T a e g e r , H e r r n . 72 (1937), 358 A . 4. 

2 Vgl. T a e g e r a . a . O. S. 358, d e r d e r M e i n u n g i s t , d a ß L y s a n d e r d a m a l s E h r u n g e n 
in d e r A r t e rwiesen s ind wie B r a s i d a s in Skione ( T h u k . I V 121), u n d d a ß D u r i s e r s t d a s 
f a r b e n r e i c h e Bi ld n a c h d e n V e r h ä l t n i s s e n se iner he l l en i s t i schen G e g e n w a r t g e f o r m t h a b e . 
Vgl. a u ß e r d e m J u d e i c h a . a . O. S. 31,3. 

3 Vgl . zu d e n E i n z e l h e i t e n A t h e n . 525 E . f . u n d P o l y ä n I 23,2 . 45 . 
4 Diese gewiß i r r t ü m l i c h e A n s c h a u u n g v e r t r i t t a u c h K o r n e m a n n , K l i o I (1902) 54, 5. 
6 Vgl. z. B . a u s E r y t h r a i : Clara R h o d o s X (1941), S. 31, Z. 4 f . : orav TIQCöTOV avvreXwai 

rovg äyä>[vac, rcöv rs Aio)v asicav xai r&v Heheweicav; s . d a z u Miche l 502, 503, 506, 507 ; 
R E I I A 1148. Vgl. f e r n e r f ü r S a m o s : Clara R h o d o s X 28, 23f f . F e r n e r A M 4 4 (1919), 
S. 16f . (Besch luß v o n S a m o s e t w a 306) : xai vvv rov örtfiov tj)r]<picafj,Evov äyeiv r\pLäc, im rote 
svayyeMoig 'Avriyöveia xai Arj/Ltr/rgcsia. Vgl. die E i n b e z i e h u n g des D e m e t r i o s P o l i o r k e t e s 
in d e n a t t i s c h e n K u l t : P l u t . D e m e t r . 10f f . ; d a z u E h r e n b e r g , A n t i k e 7 (1931), 279f f . , be
sonde r s 291 ( j e t z t : A s p e c t s of A n c i e n t W o r l d , O x f o r d 1946, 179). Vgl . f e r n e r I G X I I 1 , 
57,8 u n d 71 (sowie zu l e t z t e r e r Stel le S t r a b . X I V 644) , w o 'AXe^dvögeia xai Aiovwia b e 
z e u g t s ind . — E s i s t f ü r u n s e r e A n n a h m e s e h r wich t ig , d a ß P l u t a r c h b e i d e r S c h i l d e r u n g 
d e r k u l t i s c h e n E h r u n g e n , die D e m e t r i o s in A t h e n e r h ä l t , in K a p . 12 d e r gleiche I r r t u m 
wie be i L y s a n d e r z u s t ö ß t ; xai rü>v SOQX&V rä Aiovvaia pierwvöfiaaav Ar\fi7]xqia, vgl . 
E h r e n b e r g , A n t i k e a . a . O. S. 291 sowie i m a l lgeme inen d a z u S k o t t , A J P h 49 (1928), 137ff . 

8 Vgl. s t a t t vie ler K o r n e m a n n , K l i o I S. 54. E . R o h d e , P s y c h e ( T ü b i n g e n 1925), 
I I 356. 
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S c h a f t s a n s p r ü c h e des L y s a n d e r a u c h der I n h a l t der E h r u n g in S a m o s se lbs t 
wie a n a n d e r e n O r t e n , w o sie vol lzogen w u r d e (P lu t . L y s . 18), r ü c k g ä n g i g 
g e m a c h t w u r d e ode r a u ß e r G e b r a u c h k a m . M a n w i r d die V o r a u s s e t z u n g e n 
f ü r diesen S c h r i t t sowohl i n a l lgeme inen Z e i t u m s t ä n d e n wie in der beson
d e r e n W i r k u n g der P e r s ö n l i c h k e i t des L y s a n d e r zu e rb l i cken h a b e n ; d e n n 
es k a n n k e i n Zweife l sein, d a ß schon sei t l ä n g e r e m in d e n v e r s c h i e d e n s t e n 
B e z i r k e n des G r i e c h e n t u m s , n i c h t n u r a n der P e r i p h e r i e u n d in d e n K o l o 
n ien , die h e r v o r r a g e n d e I n d i v i d u a l i t ä t e ine b e s o n d e r e B e a c h t u n g f a n d (vgl . 
W e i n r e i c h N J b 1926, 6 3 3 f f . ) , die sich schon d e s h a l b v o n der d e n Oik i s t en 
b e z e u g t e n V e r e h r u n g u n t e r s c h i e d , weil sie L e b e n d e n ga l t . D e r S c h l u ß d e r 
Vögel des A r i s t o p h a n e s 1 m i t se inen m a n n i g f a c h e n Para l l e l en u n d B e z i e h u n g e n 
zu E r s c h e i n u n g e n der r ea l en W e l t i s t d a s e i n d r u c k s v o l l s t e u n s e r h a l t e n e 
l i t e r a r i s che Zeugn i s , d a s zugle ich deu t l i ch m a c h t , wie sehr der v o n S a m o s 
vol lzogene S c h r i t t se i t l a n g e m i n m a n n i g f a c h e n E n t w i c k l u n g e n u n d t i e f en 
A n l a g e n des G r i e c h e n t u m s v o r b e r e i t e t w a r 2 . A u c h zeigen die u n g e w ö h n 
l i chen E h r u n g e n , die B r a s i d a s n o c h zu L e b z e i t e n ( T h u k . I V 121), a b e r 
d a n n v o r a l l e m n a c h se inem T o d e rh ie l t ( T h u k . V l l ) , d a ß die w ä h r e n d 
des P e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g e s n a t u r g e m ä ß s t a r k in E r s c h e i n u n g t r e t e n d e 
E i n z e l p e r s o n b e s o n d e r e F o r m e n der V e r e h r u n g bei d e n e n g e r a d e z u h e r a u s 
f o r d e r t e , die i h r e M a c h t u n d W i r k u n g zu s p ü r e n b e k o m m e n h a t t e n . Diese 
sei t l a n g e m l a t e n t v o r h a n d e n e n T e n d e n z e n m u ß t e n d u r c h d e n Sieg des L y 
s a n d e r u n d se in i n h o h e m M a ß e her r i sches A u f t r e t e n ebenso wie d u r c h d ie 
r e v o l u t i o n ä r e K ü h n h e i t seiner M e t h o d e n b e s t ä r k t w e r d e n 3 . D e n n o c h s c h e i n t 
L y s a n d e r se lbs t , sowei t die Quel len ein Ur te i l g e s t a t t e n , zu diesem S c h r i t t 
n i c h t u n m i t t e l b a r g e d r ä n g t zu h a b e n . T r o t z al ler R ü c k s i c h t s l o s i g k e i t d e r 
v o n i h m a n g e w a n d t e n M e t h o d e n w a r sein G ö t t e r g l a u b e n o c h eine l ebend ige 
W i r k l i c h k e i t , f ü r die die E p i s o d e v o r A p h y t i s (P lu t . L y s . 20) ebenso c h a r a k 
t e r i s t i s ch i s t wie seine B e z i e h u n g z u m Zevq'Ä/ujucov in L i b y e n (Paus . I I I 18,3) 
u n d a n d e r e n O r a k e l g o t t h e i t e n ( P l u t . L y s . 25). A u c h w i r d m a n weder v o n 
L y s a n d e r s V e r h ä l t n i s zu d e n D i o s k u r e n 4 , d e n e n die S p a r t a n e r i m S y m b o l 
der S t e r n e sich a n v e r t r a u t e n 5 , n o c h v o n d e m n a c h I n h a l t wie F o r m zweifel
los u n g e w ö h n l i c h e n W e i h e g e s c h e n k der S p a r t a n e r n a c h Aiyog norafxoL6, 
dessen M i t t e l p u n k t d e r v o n P o s e i d o n b e k r ä n z t e L y s a n d e r da r s t e l l t e , e ine 
d i r e k t e V e r b i n d u n g zu der K u l t e h r u n g der S a m i e r hers t e l l en k ö n n e n 7 . 

So b l e i b t also f ü r d e n v o n d e n S a m i e r n u n d wahrsche in l i ch a u c h v o n 
a n d e r e n Griechen vol lzogenen S c h r i t t ke ine a n d e r e E r k l ä r u n g als die v o n 
L y s a n d e r s P e r s ö n l i c h k e i t a u s g e h e n d e W i r k u n g , m i t der sich diese in i h re r 
Weise i n einer S i t u a t i o n a u s e i n a n d e r s e t z t e n , d a die t r a d i t i o n e l l e n F o r m e n des 

1 V. 1720ff.; vgl. die sehr wichtigen Ausführungen von Kleinknecht ARW 34,294ff. 
2 Außer dem reichen, von Kleinknecht, Archiv f. Religionsw. a. a. 0 . zur Kommen

tierung der AristophanesVerse herangezogenen zeitgenössischen oder späteren Material, 
das diese aus ihrer literarischen Sonderstellung befreit, vgl. z. B. Xen. Hell. I I I 3,1 (Tod 
des Königs Agis 399): xai ervxe Ge/nvoreoag i) xarä äv&ownov Tayfjg. 

3 Vgl. die sehr bezeichnenden Mitteilungen Plut. Lys. 12. 
4 Plut. Lys. 12 • 18. Cic. De div. I 75. 
5 R E V 1096. Wide, Lakon. Kulte 318f. 
6 Paus. X 9, 7—11. Picard, Manuel d'archeol. grecque I I 647. 
7 Für dieses letztere kann man als eine sehr weitgehende Parallele auf das nach dem 

großen Sieg des Alkibiades in Delphi gemalte Bild des Aglaophon verweisen (Athen. XII , 
534 D nach Satyros; vgl. Brunn, Gesch. d. griech. Künstler II2 10), in denen die Musen 
Alkibiades bekränzen. 
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G ö t t e r g l a u b e n s n i c h t m e h r u n a n g e f o c h t e n w a r e n 1 . Vie l le ich t i s t bei d e n 
s a m i s c h e n Ol iga rchen die t i e fe G e n u g t u u n g ü b e r die W i e d e r e i n s e t z u n g i n 
die a l t e n B e s i t z r e c h t e , die sie i n L y s a n d e r g e w i s s e r m a ß e n d e n rj^cog xriarrjg 
ih res Gemeinwesens e rb l i cken l ieß (vgl. K l e i n k n e c h t a . a . 0 . 303), der Aus
g a n g s p u n k t f ü r i h r H a n d e l n gewesen, z u m a l es sich u m e ine h e r r scher l iehe 
Per sön l i chke i t h a n d e l t e , die n i c h t a u s d e n e igenen R e i h e n h e r v o r g e g a n g e n 
w a r . Mit dieser M a n i f e s t a t i o n , in der die E r s c h ü t t e r u n g ü b e r d e n K r i e g s 
a u s g a n g m i t d e r t ief e ingewurze l t en N e i g u n g z u r h e r v o r r a g e n d e n I n d i v i d u a l i 
t ä t sich v e r b a n d , m u ß m a n die E h r u n g e n verg le i chen , die d a s I o n i e r t u m 
einige J a h r e z u v o r A l k i b i a d e s d a r b r a c h t e , sowohl j e n e a u s f e u d a l e n Ge
p f logenhe i t en h e r v o r g e w a c h s e n e n B e i t r ä g e zu se inem A u f t r e t e n in O l y m p i a , 
v o n d e m diese S t u d i e i h r e n A u s g a n g n a h m , als a u c h die s icher s p ä t e r , 
wahr sche in l i ch i n die Zei t u m 410 o d e r b a l d d a n a c h e r f o l g t e A u f s t e l l u n g 
seines Bi ldes i m T e m p e l d e r H e r a a u f S a m o s 2 . D e r U n t e r s c h i e d i s t o h n e 
wei te res d e u t l i c h : I n A l k i b i a d e s s i eh t d a s I o n i e r t u m , v o r a l l em sein Ade l , 
d e n Gle ichges te l l t en , in L y s a n d e r e h r e n die d u r c h i h n r e s t a u r i e r t e n K r e i s e 
der se i t a l t e r s h e r r s c h e n d e n S c h i c h t e n d e n R e t t e r , d e n zugle ich d a s Schick
sal des K r i e g e s a u s der i h n u m g e b e n d e n W e l t h e r a u s g e h o b e n h a t . 

U n d wie h ie r in d e m po l i t i s chen H a n d e l n g e g e n ü b e r I o n i e n u n d d e r 
d a r a u s sich e r g e b e n d e n W i r k u n g a u f die B e t r o f f e n e n A l k i b i a d e s u n d L y s a n d e r 
t r o t z einer ä h n l i c h e n a r i s t o k r a t i s c h e n H e r k u n f t 3 zwei v e r s c h i e d e n e , s o g a r 
e n t g e g e n g e s e t z t e pol i t i sche T y p e n r e p r ä s e n t i e r e n , so l ä ß t a u c h i h r V e r h a l t e n 
zu d e r e igenen s t a a t l i c h e n O r d n u n g g r u n d s ä t z l i c h e U n t e r s c h i e d e d e u t l i c h 
w e r d e n . D e n n L y s a n d e r , t ief v e r h a f t e t d e r h e i m i s c h e n O r d n u n g , a u s d e r 
er sich i m G e g e n s a t z zu A l k i b i a d e s w e d e r lösen k o n n t e n o c h wol l t e , h a t 
n a c h d e m Sieg ü b e r A t h e n , d e r i h n auf die H ö h e des R u h m e s u n d d e r 
M a c h t f ü h r t e , j a h r e l a n g eine R e f o r m des K ö n i g t u m s v e r f o l g t 4 . Diese 

1 Vgl. z. B . die E r ö r t e r u n g v o n K l e i n k n e c h t a . a . 0 . S. 305f . 
2 P a u s . V I , 3,15: 'Atoißidöov fxev ys rgi^gsaev 'A&rjvaia>v nsql 'Icovlav layn'^ovxoq 

i&eQ<mEVOv avrov 'Icovcov oi noKkoi, xai eixcbv yaher) naqa r f j Hgq rf} Zapilow earlv äväd^jfxa. 
Vgl. die a n de r gleichen Stelle e r w ä h n t e n E h r u n g e n des I o n i e r t u m s sowie f ü r S a m o s 
A . M . 4 4 ( 1 9 1 9 ) 43. 

3 D a ß L y s a n d e r zu d e n obe r s t en Schich ten S p a r t a s g e h ö r t h a t , is t gewiß , a u c h w e n n 
m a n n ich t m i t H a m p l , Herrn . 72 (1937) l f f . ; Berve , S p a r t a (Leipzig 1937) 20f f . d e r 
Meinung is t , d a ß die S p a r t i a t e n i m Gegensa tz zu d e n P e r i ö k e n m i t d e m Adel iden t i sch 
sind. I c h r echne v ie lmehr m i t einer m a n n i g f a c h e n sozialen Dif fe renz ie rung u n t e r d e n 
Spa r t i a t en . Vgl. z. B . T h u k . V 15,1. P l u t . N i k . 10. 

4 E n t g e g e n de r U n s i c h e r h e i t in d e n Quel len in bezug auf L y s a n d e r s R e f o r m b e s t r e 
b u n g e n (Diod. X I V 13: u n m i t t e l b a r n a c h B e e n d i g u n g des Pe loponnes i schen Kr ieges , 
ander s P l u t . Lys . 20. 25, w o de r Vors toß in die Zei t n a c h d e r R ü c k k e h r a u s Kle inas i en , 
also n a c h d e m S o m m e r 394 gese tz t w i r d ; u n b e s t i m m t a u c h die L i t e r a t u r , z. B . R E 
X I I I 2506. Beloch I I I 2 1,26) r echne ich d a m i t , d a ß diese G e d a n k e n in i h m s p ä t e s t e n s 
n a c h d e r s t a r k e n R e a k t i o n des E p h o r a t s gegen die v o n i h m er lassenen M a ß n a h m e n 
(P lu t . L y s . 19) u n d die d a m i t v e r b u n d e n e A b b e r u f u n g v o m kle inas ia t i schen Kr iegs schau 
pla tz e n t s t a n d e n s ind . D a ß er, wie P l u t a r c h (Lys. 25) a n n i m m t , e r s t n a c h d e m K o n f l i k t 
mi t Agesilaos dieses Ziel ins Auge g e f a ß t h a b e , v e r b i e t e t sich schon aus zei t l ichen G r ü n d e n , 
da die Reisen zu d e n versch iedenen Orake ln ebenso wie die Schr i f t des K l e o n v o n Hal i 
ka rnass (P lu t . L y s . 25) sehr viel m e h r Zei t e r f o r d e r n als die k u r z e S p a n n e zwischen d e r 
R ü c k k e h r aus Kleinas ien u n d d e m Beginn des Kriegszuges gegen P h o k i s . M a n wird also 
die v o n P l u t a r c h (Lys. 25) e r w ä h n t e Reise z u m A m m o n s h e i l i g t u m m i t j ene r b a l d n a c h 
seiner A b b e r u f u n g aus Kle inas ien 403 v o r g e n o m m e n e n W a l l f a h r t (Lys . 20 ; vgl . a u c h d e n 
sehr beze ichnenden A n f a n g v o n K a p . 21: fiöhg öe nal yaken&c, aq>R&f\vai öiajigat-dfievog vnö 
T C ö V iq)oQ(ov, e£&i}.evoev) ident i f iz ieren d ü r f e n . W a s d e n mate r i e l l en I n h a l t d e r g e p l a n t e n 
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Zielsetzung dürf te gewiß ausgelöst sein durch die Reaktion des Ephorats 
gegen die von ihm zur Beendigung vor allem im Osten getroffenen Maß
nahmen. Während Lysander selbst an ihnen als an etwas Endgültigem 
festhielt, sind die Ephoren so bald wie möglich gemäß ihrer traditionellen 
Haltung zu den älteren Verfassungsordnungen zurückgekehrt (Xen. Hell. 
1114,2). Unzweifelhaft erstrebte Lysander die königliche Würde für sich 
selbst, aber zugleich mußte der Wandel des Königtums von einem Erb
königtum zu einem solchen der Wahl seine Bedeutung wieder steigern und 
der Macht des Ephorats eine selbständige Gewalt, von deren Trägern 
Initiative ausgehen konnte, entgegensetzen. Aber bezeichnend genug für 
seine eigene Situation wie die des damaligen Sparta: er glaubte, dieses 
Ziel allein auf dem Wege von Orakelsprüchen (Plut. Lys. 25) und mit Hilfe 
einer von einem Fremden verfaßten, nach seinem Tode entdeckten Propa
gandaschrift (Plut. Lys. 25) zu erreichen — unzweifelhaft stumpfe Waffen 
gegenüber der harten Entschlossenheit des Ephorats, das die alte Ordnung 
trotz oder gerade wegen des Sieges zu erhalten entschlossen war (vgl. sehr 
bezeichnend Plut. Lys. 17). Aber auch diese letzte Episode vermag in ihrer 
Besonderheit noch einmal sichtbar zu machen, was in unseren Erörterungen 
immer wieder offenbar wurde: das sehr unterschiedliche Verhältnis des 
Einzelnen zur staatlichen Ordnung in Athen wie in Sparta. Während die 
attische Demokratie dem Individuum ebenso die Möglichkeit eines unab
hängigen Lebensstiles läßt wie eine gewisse Bewegungsfreiheit außerhalb 
des eigenen Gemeinwesens, zwingt die strenge Ausschließlichkeit Spartas 
mit nivellierender Einförmigkeit jeden in ihren Bann und gibt oft genug 
gerade deshalb Anlaß dazu, daß der einzelne außerhalb Spartas eine bis 
zur Maßlosigkeit gesteigerte Stellung zu begründen bemüht ist. 

R e f o r m d e s K ö n i g t u m s a n g e h t , so s c h e i n t m i r d ie v o n P l u t a r c h (Lys . 24) m i t g e t e i l t e 
e n g e r e Vers ion (rfjv ägx'fjv ... sig xoivöv ajioöovvai xolg ' Hgaxheidaig; vgl . d a g e g e n P l u t . 
Ages . 8) d e n V o r z u g zu v e r d i e n e n , u m so m e h r wei l d a n n die B e g r ü n d u n g , m i t d e r 
L y s a n d e r d e m Ages i laos z u m T h r o n e v e r h a l f ( X e n . H e l l . I I I 3 , 3 : navxartaai yäq äv 
%<i)7a}V elvai xr\v ßaÄoiMav, öjiöre /urj oi ä<p' 'HgaxAeovg T f j g nöAecog rjyolvro, vgl . P l u t . 
Ages . 3. P l a t . A l k i b . 121 B) i n s r i c h t i g e L i c h t r ü c k t . 


