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Der Bericht, den ich mir erlaube Ihnen zu unterbreiten, stellt das 
Restimee eines Teiles der Studie liber die Entwicklung des Kriegswesens im 
alten Thrakien bis zu seiner Unterwerfung durch die romischen Eroberer 
dar. Der kurzen Zeit halber, die mir zur Vcrfligung steht und ebenso wegen 
des W esens der im Titel angeftihrten Zeitspanne, beschrănke ich mich im 
heutigen Bericht auf das Kriegswesen jener thrakischen Stămme, die die Ktiste 
des ăgăischen Meers bevolkerten, ihrer thrakischen Nachbarn in Kleinasien (im 
Osten) und jener păonischen Stămme, die westlich der ăgăischen Thraker wohnten. 

Nachrichten liber die Entwicklung des Kriegswesens bei den Thrakern 
und deren Nachbarn wăhrend der uns interessierenden Epoche haben sich 
hauptsăchlich im homerischen Epos erhalten. Nur teilweise konnen diese durch 
Berichte liber dasselbe Thema zeitgenossischer Autoren der klassischen Zeit~ 
sowie durch die spărlichen Denkmăler der materiellen Kultur ergănzt und 
bestătigt werden. 

Die Berichte im homerischen Epos liber die Thraker sind meistenfalls 
sporadisch, fragmentarisch und unvollstăndig. Doch diese Tatsache selbst ist 
belehrend. Sie zeigt, da13 die Hellenen vor der Zeit der grossen griechischen 
Kolonisation (und deren dauerhaften Resultate) nur langsam mit der materiellen 
und geistigen Kultur der Thraker bekannt wurden und trotzdem gcnug liber 
die ăgăischen Thraker, einschlie13lich deren Kriegswesen wuBten. Der Forscher, 
der sich mit dieser frtihen Epoche der Entwicklung der alten Thraker 
beschăftigt, wtirde, verstăndlicherweise, wtinschen, die Berichte des Epos und 
der frtihen griechischen Geschichtschreiber mit den entsprechenden Daten der 
Denkmăler der materiellen Kultur kombinieren zu konnen. Leider sind, wie 
echon erwăhnt, die materiellen Kulturdenkmăler dieser Epoche nur durch eine 
ganzt kleine Anzahl von Gegenstănden (aus Lehm und Metall) erhalten, die 
bisher fast ausschliel3lich von thrakischem Boden slidlich des Balkangebirges 
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stammen 1• Das stellt unzweifelhaft eine ernste Liicke in unserem Wissen iiber 
das Kriegswesen der Thraker dieser Epoche dar, die jedoch zur Zeit nicht 
ausgefiillt · werden kann. 

Wir haben die Entwicklung des Kriegswesens der Thraker vom Einfachen 
zum Komplizierten verfolgt und werden zuerst ihre Ausriistung (Verteidigungs
und Angriffswaffen) betrachten, wie sie sich in den einzelnen Waffenarten abzeichnet 
und zum SchluB die Kampfordnung und Taktik der ăgăischen und kleinasiatischen 
Thraker sowie der Păonier vermerken. 

Die ăgăischen Thraker, wie ihre schon erwăhnten Nachbarn im Osten und 
Westen, die auch eine Rolle in den Waffenhandlungen wăhrend des Trojanischen 
Krieges spielten, befanden sich schon auf einer gewissen Stufe. der gesellschaftlich
okonomischen Entwicklung. Diese Entwicklungsstufe entspricht bei ihnen wie bei 
den Griechen der Periode, die von Fr. Engels als „Militărdemokratie" bezeichnet 
wird. Bei den ăgăischen Thrakern entspricht diese der Zeitspanne von der zweiten 
Hălfte des IX. bis zur Mitte des VII. Jhs. v.u.Z. Das homerische Epos zeigt, wenn 
auch nur stellenweise und indirekt, daB zu jener Zeit bei den Thrakern der ăgăischen 
und propontischen Zone, sowie bei ihren ostlichen und westlichen Nachbarn bereits 
die wesentlichsten Organe der Militărdemokartie bestanden haben und sich weiter 
entwickelten. 

Eine der Hauptaufgaben besagter gesellschaftlicher Organisation der homeri
schen Thraker war die Kriegsfiihrung. Es ist wohl kein Zufall, daB das homerische 
Epos Thrakien als die Wiege des Ares und seines Begleiters Phobos bezeichnet. 
Wăhrend dieser Periode galten alle Mănner, die waffenfăhig waren, als Krieger 
des Stammes. Moglich ist ferner, dail sich auch innerhalb der thrakischen Stămme 
an der Kiiste des ăgăischen Meeres und der Propontis zu dieser Zeit und noch mehr 
in der folgenden Periode eigene und besonders filr den Krieg geschulte Gruppen 
gebildet hatten, die unter der Fiihrung der reichen und vornehmen Stammes
Oberschicht an dem fernen Feldzug nach Troja teilnahmen der voll mit UngewiBheit 
war. Die vornehmen und reichen Hăuptlinge zeichneten sich auch bei den Thrakern 
durch ihre reiche, schwere und vielgestaltige Bewaffnung aus, die wohl nicht 
sonderlich verschieden von der Ausriistung der Stammesersten der Achăer gewesen 
sein wird. Bedeutend einfacher, leichter und gleichformiger war, wie wir sehen 
werden, die Bewaffnung der gewohnlichen Krieger („Gemeine") der thrakischen 
Stămme am ăgăischen Meer, der Propontis und des nordwestlichen Kleinasiens. 

Wir beginen mit der Bewaffnung der edlen und reichen Stammeshăuptlinge 
der Thraker. Es besteht kein Zweifel, daB die hauptsăchlichste Abwehrwaffe der 
thrakischen Stammesersten der schwere, groBe Schild war, der aus mehreren, 
iibereinanderliegenden Rindshăuten bestand und die Hohe des Mannes erreichte, 
den er vor den feindlichen Schlăgen zu schiitzen hatte. Form, Ausfilhrung und 
Verzierung der Schilde von Edlen aus der homerischen Epoche sind geniigend 
bekannt2, so dal3 wir bei ihnen nicht lănger zu verweilen brauchen. 

1 Eine Ausnahme in dieser Beziehung stellt der Goldschatz von Waltschitran dar, doch 
iiber ihn siehe Danoff, Social and economic development of the ancient Thracians in Homeric, 
archaic and classical limes, Etudes historiques ă. l'occasion du XI-e congres international des 
sciences historiques, Stockholm, 1960, Sofia, p. 6 ff. 

8 Uber diese Frage siehe E. A. Rasin, Geschichte der Kriegskunst, I. Band, Moskau,~955, 
S. 26 (russ.), G. K. Kromayer und G. Veith, Heerwesen und Kriegsfuhrung der Griechen und 
Riimer, Miinchen, 1928, S. 18, W. Reichel, Homerische Waffen 9, Wien, 1901, S. 1-50. 
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Es scheint, dal3 die von den vomehmen agaischen Thrakem beniitzten Schilde 
jenen der griechischen Hauptlingen dermaBen ahnlich waren, dal3 die homerischen 
Sănger keine besondere Unterschiede verzeichneten, wie sie es in bezug auf einige 
Angriffswaffen der Thraker tun. 

Eine andere Abwehrwaffe der thrakischen Fiihrungsschicht war der kupfeme 
(bzw. bronzene) Panzer, der an verschiedenen Stellen des homerischen Epos erwăhnt 
wird. So wurde der thrakische Filhrer Othryoneus 1 von Idomeneus schwer mit 
dem Speer verwundet, weil die kupferne Riistung (.&wpl)~ x.11.A.xe:oi:;), die er trug, 
dem StoB nicht standhalten konnte a. 

Soviel liber den Schild und Panzer der vomehmen Thraker. Ganz anders war 
das Aussehen und die Verarbeitung derselben Waffen beim gewi:ihnlichen thra
kischen Krieger. Verweilen wir vor allem bei dem Schild. Aliem Anschein nach 
waren die Schilde der gewi:ihnlichen thrakischen Kampfer rund oder hi:ichstens 
ellipsenfi:irmig und bedeutend kleiner im Ausmal3 als die turmfi:irmigen Schilde 
der Hellenen. Zu diesem Schluss fiihren uns einige Erwagungen; vor allem aber 
Einzelheiten in der Beschreibung der Riistung eines Teiles der kleinasiatischen 
Thraker, die wir bei Herodot, VII, 75 ff. finden. lhm zufolge waren die kleinasiati
schen (bithynischen), frliher strymonischen Thraker ( d.i. der Stamm, der ursprilng
lich das Tal des Strymon (h. Struma) besiedelte und von seinen Wohnsitzen durch 
die Teukrer und Myser verdrangt wurde) mit kleinem runden Schilde (7t€A.-roct) 
bewaffnet. Wenn wir die langsame Entwicklung der Technik und insbesondere 
die langsam sich verbreitenden Veranderungen in der Grundausrilstung des Alter
tums berlicksichtigen, ki:innen wir annehmen, daB die Schilde der agaischen Thraker, 
vor allem die der gewi:ihnlichen Krieger, sehr ahnlich in der Form, Gri:iBe und 
Verarbeitung jenen der bithynischen Thraker waren. Im Zusammenhang mit der 
Frage liber die Schilde der gewi:ihnlichen thrakischen Krieger verdient noch eine 
Angabe Herodots, VII, 76 liber die Bewaffnung anderer, den Thrakern benachbarte 
kleinasiatische Stamme, die am Persischen Krieg teilnahmen, erwahnt zu werden. 
Diesem Bericht zufolge, der sich nicht vollkommen llickenlos erhalten hat, 
trugen die Krieger kleine Schilde aus rohen, d.h. unbearbeiteten Rindshau
ten ... ( ... &.cml8oci:; wµo~otvoci:; e:!x.ov crµtxpoci:; ••. ). Letztere Nachricht Herodots 
findet in glanzender Weise ihre Bestatigung und Erganzung fiir die homerische 
Zeit in den Versen der Ilias, XII. 137 ff. liber die Schilde der kleinasiatischen 
Kămpfer, die, ihrem Flihrer Asios folgend, die Tore des befestigten Lagers der 
Achaer stiirmten und, um ihre Ki:ipfe und Gesichter vor Schlagen von oben zu 
echlitzen, ihre Schilde aus sonnengetrockneten Kuhhauten erhoben (~6oci:; ociJoci:; 
iJljioi:;' &.voccrx_6µe:vot) s. 

1 Homer, Ilias, XIII, 371 ff. 
1 Siehe auch I!. XXI, 139-183 und XXIII, 560 ff., wo der Kupferpanzer, den Achilles 

vom Kiirper des von ihm erschlagenen păonischen Anfiihrers (Asteropaios) zog, heschrieben 
oder erwăhnt wird. 

8 Erinnern wir hier endlich auch daran, daB einige thrakische Stămme auf der Balkanhalb
insel Schilde von anderer Form und Verarbeitung hatten und diese wahrscheinlich aus einer 
spăteren Epoche stammen. Das ist ersichtlich aus Dion. Hal. A.R., II, 70, 3-4, welcher 
diese Schilde in der Form mit jenen der sogenannten Kureten vergleicht. Zu dieser Frage siehe 
Chr. Danoff, Be.ilrag zur allen Geschichle Sozopols, des wesllichen Ufers des Schwarzen Meeres 
und Thrakiens (bulg. mit deutsch. Resiimee), Nachrichten der historischen Gesellschaft, 
XXII, 1948, S. 180 ff. und L. Ognenova, Versuch der Rekonslruklion zweiler Schilde aus 
Thrakien, IAI (Nachrichten des Bulg, Archăologischen Instituts), 1952, S. 61 ff. (bulg.) 
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Moglich ist es, daB die vornehme und reiche Oberschicht der agăischen Thraker 
sich die Verwendung eines anderen Elementes der achăischen Verteidigungswaffen 
zu eigen machte, nămlich die ledernen Beinschienen (Knemiden). Wahrscheinlicher 
jedoch ist, dal3 auch die ăgăischen Thraker, vor aliem die gewohnlichen Soldaten, 
ăhnliche Stiefel aus Rehleder trugen (m:pt 8E: nuc; 7to8cxc; n xcxt "iXc; X\l~µ.cxc; 
7te8L:Acx \le:~pw\I), die Herodot, VII, 75 an den Fill3en der bithynischen Kămpfer 
aus Kleinasien beschreibt. 

Von den Verteidigungswaffen, die zu jener Zeit von den Thrakern benutzt 
wurden, verdient der Helm, oder genauer, dessen Vorlăufer - die lederne Kampf
haube - erwăhnt zu werden. Von ihrer weiten Verbreitung bei den Kriegern, die 
edlen Achăer mitinbegriffen, zeugen viele Stellen aus dem homerischen Epos, 
insbesondere die Dolonie. Ohne bei einer Analyse dieser Stellen zu verweilen, wollen 
wir nur erwăhnen, daB der trojanische Spion Dolon (Il., X, 333 ff.) aul3er dcr Angriffs
waffe noch einen Umhang aus dem Fell des grauen Wolfes, und auf dem Kopf 
eincn Helm, d.h. eine Kampfmlitze aus Wieselfell (x't"L8e'I)) trug. Diese Nachricht 
verdient Beachtung, weil an der schon angefiihrten Stelle bei Herodot, VII, 75, 
wo das Kampfkostlim der kleinasiatischen (frliher strymonischen) Thraker beschrie
ben wird, ausdrlicklich betont wird, dal3 diese auf ihren Kopfen Mlitzen aus Fuchs
fell 1 trugen, wobei die Rede von den gewohnlichen Kămpfern ist. Die thrakischen 
Edlen jedoch trugen Helme aus Metall, wclche bcinahe identisch waren mit jenen 
der achăischen Stammesfiihrer. Dies wird besonders deutlich in dcr llia8, VI, 
9 ff., wo der Helm des Akamas dicselbe Ausfiihrung aufweist wie der Helm des 
achăischen Ersten Echepolos ( ll. IV, 459 ff) 2• 

Betrachten wir nun die Angriffswaffen der alten Thraker und Păonier der
selben Epoche. Das homerische Epos, Herodot, sowie einige archăologische Denk
măler enthalten bis zu einem gewissen Grade mehr und konkretere Angaben liber 
die Angriffswaffen als liber die Verteidigungswaffen dieser Stămme. Ihre haupt
săchlichste Angriffswaffe war der lange, krăftige Speer, der zum StoJ3en und 
W erfen gleichermal3en taugte. Besonders bezeichnend ist in dieser Beziehung Il. 
IV, 532 ff., wo gesagt wird, daJ3 es Thoas nicht gelang, dem gctotetcn thrakischen 
Anfiihrer Peiroos die Rlistung auszuziehen, da ihn die thrakischen Gcfăhrten des 
Peiroos mit langen Speeren in den Handen schnell umzingelten (7te:pLO''t"'IJO'CX\I yiXp 
hcx~poL 6p"tj[xe:c; &xp6xoµoL 8o:A(x' ~ne:cx xe:pO'L\I ~xwre:c;). 1.tber die Rolle des 
Speeres in der Ausrlistung der Kikonen kann auch nach dem Beinamen cxtxµ 'IJ't"CXL 
geurteilt werden, der in der ll. II, 846 gebraucht wird. Manche Stellen des homeri
schen Epos vermerken, dal3 bei gewissen Gelegenheiten die Thraker oder deren 
westliche Nachbarn -die Păonier-mit2 Speeren in der Hand kămpften3 • In diesem 
Fall waren die Speere bedeutend klirzer und leichter. Leider haben wir immer noch 
keine mit Sichercheit identifiziertcn thrakischen Speere aus der homerischen Zeit'. 

1 Zu dieser Frage siehe Kazarow, Reitrăge zur Kulturge.~chichte der Thraker, S. 72 ff„ 
62 und 65. 

1 Dber den Schlachthelm siehe auch Reichel, a.a.O•, S. 98. 
a So ist der păonische Heerfiihrer Asteropaios bewaffnet, als er mit Achilles kămpft (Il., 

XXI, 145). Dadurch, daLI Asteropaios sich mit derselben Geschicktheit beider Hănde bedienen 
konnte, traf er Achilles gleichzeitig mit seinen beiden Speeren. (IL., XXI, 163). Mit dem einen 
traf er ·dessen Schild und mit dem anderen verwundete er Achilles an der Hand. 

' Ober die Speere der klassischen (hellenistischen und riimischen) Epoche siehe auch die 
noch nicht veriiffentlichte Dissertation von L. Bobcewa,Die bulgarische mittelalterliche Bewaff
nung (bulgariseh), Sofia, 1957, S. 28, 29 f. 
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Wir haben aber auch keinen besonderen Grund zu glauben, da.13 die Speere 
der Edlen aus Thrakien und Păonien, -von denen hauptsăchlich im home
rischen Epos die Rede ist, vollstăndig verschieden in Ausftihrung, Form und Ma.13 
von jenen gewesen wăren, mit denen die griechischen vornehmen Krieger bewaffnet 
waren. Dem Bericht Herodots (VII, 75) zufolge, den wir schon in anderem Zusam
menhang anftihrten, waren die gewohnlichen Krieger der kleinasiatischen Thraker mit 
&.x6v-rtoc ausgertistet, die sicher bedeutend ktirzer waren als die vorher beschriebenen 
ao1Jx.' ~YXEIX und mehr als Wurfspeer 1 denn als StoBwaffe dienten. 

Die ăgăischen Thraker und insbesondere die Edlen waren noch mit einer 
anderen Angriffswaffe ausgertistet, dem schweren, langen, zweischneidigen thra
kischen Schwert. Von diesem thrakischen Schwert handeln einige Stellen des 
homerischen Epos. Mit ihm sind, dem Epos nach, auBer den Thrakern auch einige 
der trojanischen Edlen oder ihre Bundesgenossen bewaffnet. So z. B. trăgt der 
Trojaner Helenos Deipyros ( ll., XIII, 576 ff.) ein groBes thrakisches Schwert 
(~lcpet ... 0(i-ritxlcp µeyciii.cp). Als Achilles zum Gcdenken an Patrokles Wettspiele 
veranstaltete, setzte er ftir die Wettkămpfe Preise aus. Darunter befand sich auch 
das wundervolle Schwert des păonischen Hăuptlings Asteropaios, welcher von der 
Hand des Achilleus im Kampf umgekommen war (Il., XXIII, 807 ff.). An der 
betreffenden Stelle wird diese Waffe als cpcicryocvov &.pyup6-riii.ov xocii.ov 0p-rilxtov 
bezeichnet. Moglicherweise, daB das cpcicryocvov in der G1'oI3e nicht besondere Unter
schiede vom ~lcpoc; aufwies, doch in der Ausarbeitung war jenes prachtvoller; es 
war ein Prunkschwcrt. Zu solcher Auffassung verleitet uns die Nachricht, da.13 
der Schwertknauf mit silbernen Năgeln an der Klinge bef estigt war ( cpfoyocvov 
&pyup6-riii.ov) 9• Es kann kaum ein Zweifel bestehcn, da.13 mit ăhnlichen Schwertern 
auch die edle Oberschicht der Thraker ausgertistet war. Solche Schwerter ocrer, 
genauer gesagt, einige spătere Exemplare dieser Gattung wurden bei archăolo
gischen Forschungen in Thrakien gefunden. 3 In der Reihe dieser Schwerter aus 
spăterer Zeit verdient das thrakische Sichelschwert besondere Beachtung. Frtihere 
Modelle dicscs Schwerttyps, die nur eine Schneide hatten, sind aller W ahrschein
lichkeit nach die thrakischcn µcixoctpoct, von denen Thukydides ' erzăhlt und 
welche die Hauptwaffe einiger thrakischen Stămme in den Rhodopen bildeten. 
Die gewohnlichen Krieger der alten Thraker bentitzten auch in der Homerzeit und 
spăter noch diesen, oder ăhnliche Typen. Das geht auch aus verschiedenen anderen 
Berichten hervor. So wird an der schon zitierten Stelle bei Herodot, VII, 75 aus
driicklich enetpllhoc crµtxpci als Angriffswaffe der Bithyner, der ehemaligen 
strymonischen Thraker, erwăhnt. 

Sobald ihre Speere verschossen oder gebrochen und ihre Schwerter zersplittert 
waren, gcbrauchten die thrakischen Krieger, gleich den Hellenen, grQbe, unbear
beitete, in den meisten Făllen scharfkantige Steine, die sie auf dem Schlachtfeld 

1 Ober diese Frage s. besonders Xenoph. 1'lilem., lII, 9, 2, woraus zu ersehen ist, da6 die 
fraglichen ii.x6vnix beriihmte und gefiirchtete „Nationalwaffen" der Thraker waren, ăhnlich 
den Bogen der Skythen. 

• In I!., XIII, 610, wird auch ~(q:>0i; ii.pyup67jAov erwăhnt, mit dem Agamemnon in der 
Schlacht bei den Schiffen bewaffnet war. 

1 Zu dieser Frage siehe Kazarow, Thrakien im homerischen Epos, Nachrichten der bulg. histor. 
Gesellsch., XI -XII, 1931-1932, S. 135 (bulg.) und besonders Kazarow, Thrace, in CAH, 
VIII, S. 57. c. 

' Thuk., II, 96, 2. 
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fanden. Diese sui generis „Wurfwaffe" war manchmal von gro.13er Wirkung, sowohl 
auf der Schutzwaf!e des getroffenen Feindes als auch auf seinem Ki:irper. So 
berichtet die Il., IV, 51 ff., da.13 der thrakische Hăuptling Peiroos, Sohn des 
Imbras von Ainos, mit einem solchen spitzen Stein den Anfiihrer der Epeier, 
Diores, Sohn des Amarinkos, traf und ih.m sein rechtes Schienbein liber dem 
Gelenk brach 1. 

Es besteht kein Zweifel, da.13 es auch unter den Thrakern und deren westlichen 
und i:istlichen Nachbarn, die als Verbiindete Trojas auftraten, leichtbewaffnete 
Krieger gab, deren hauptsăchlichste Angriffswaffe der Bogen war und deren Schutz
waffen sehr leicht zu handhaben waren. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren solche 
leichtbewaffnete Kămpfer zum gro.13tcn Teil Păonier, wclche in Il., II, 848 das 
Epithet ocyxu)..o-r6;oL (d.h. mit krummen Bogen) tragen 2. Doch die Păonier 
werden auch L7t7toxopu~-roc( genannt, das sind Krieger, die vom Streitwagen herab 
kămpfen ( Il., XVI, 287 und XXI, 205); ebenso „Kriegcr, bewaffnet mit langen 
Speeren" (Il., XXI, 155): Iloc(o'Jocc; &'llopocc; &yw'll ooALXFrt.J:occ;. Letztere Bczeich
nung wird, wie wir vorhcr schon sahen ( Il., IV, 533) auch auf die Thraker ange
wandt. Dîe zitierten Stellen zeigen, da13 es au13er den schwer- und leichtbewaffneten 
Kriegern bei den Thrakern und deren Nachbarn solche gab, die verstanden von 
Streitwagen aus zu kămpfen 3• Das Letztere wird in Od., IX, 49 4 besonders in 
bezug auf die Kikonen betont. Die Făhigkeit der ăgăischen Thraker, Pferde zu 
ztichten und sie vor den Streitwagen zu spannen, kommt im homerischen Epos 
auch durch dcn Beinamen L7t7to7t6AoL XIII, 4 und XIV, 227 zum Ausdruck, ein 
Epithet an, das allein ihnen gegeben wird. Der Streitwagen, der eine wichtige Rolle 
im trojanischen Krieg spielte, verlor seine Bcdeutung im griechischen Kriegswesen 
sehr friih. In unserem Fall verdient die Tatsache vermerkt zu werden, da.13 im X. 
Gesang der ll., V, 475 eine Beschreibung des Kriegswagens des thrakischen Basileus 
Rhesos gegeben ist. Zwei Merkmale dieser Beschreibung şollen hier betont werden. 
Das cine bezieht sich auf die thrakischen Streitwagen die mit 2 Pferden bespannt 
waren ( Il., X, 473) und das andere hebt hervor da.13 der homerische Sănger allein 
bei dem Streitwagen des Rhesos (Il., X, 475) das Vorhandensein der sog. 
emoLqipLocc; 11 erwăhnt, d.i. eine Schutzbriistung, welche den Sitz des Wagen umgab. 

Verfolgen wir nun, soweit es moglich ist, die Haltung und die Rolle der 
Thraker und ihrer erwăhnten Nachbarn in einigen der Schlachten, die das home
rische Epos beschreibt, um gewisse Elemente ihrer Taktik zu v~ranschaulichen. 

Es wird zu diesem Zweck notwendig sein, da13 wir einige charakteristische 
Handlungen der Thraker, Păonier und der anderen Nachbarn wăhrend eines Zwei
kampfes (µ.o'Joµ.ocxloc) betrachten und spăter uns auch mit den Schlachten befassen, 
in denen sie als Gesamtheit oder als Masse handelten. Der einzige interessante Zug 

1 'Ober ahnlichen Gebrauch von Wurfsteinen s. Il., V, 302 und XVI, 753. 
• Im homer; Epos und an anderen Stellen ist die Rede von iiyl<u">.oc -r6~oc z.B. Il. V, 

209 und VI, 322, sowohl Oa. XXI, 264, doch an keiner anderen Stelle erhalten die Krieger 
eines anderen Stammes diesen schmiickenden Beinamen. 

· 8 Zweifelsohne kii.mpften mit Streitwagen, sowohl bei den Hellenen als auch bei den 
Thrakern, Păoniern u.a. die edlen und reichen Vertreter des Stammes, denn sie allein waren 
imstande die Pferde zu unterhalten, die fiir den Vorspann notwendig waren. 

' 'Ema-rciµe:voL µev &cp' îmtwv &v8pocaL µcipyoca6oc1 wie gleich danach hinzugefiigt wird: 
xa:l 661 XPiJ 7td;:bv l:6v-roc. 

I 'Ober die em81cpp1ci; s. Reichel, a.a. 0.2, s. 122. 
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in der Beschreibung des Zweikampfes zwischen Agamemnon und dem thrakischen 
Anftihrer Iphidamas ( ll., XI, 220-263, besonders XI, 228 ff.) besteht in der 
Nachricht, daB Iphidamas und die von ihm angefiihrten Krieger von Thrakien 
aus mit 12 Schiffen an einen bestimmten Punkt des kleinasiatischen Ufers gebracht 
wurden, von wo aus die Thraker dann zu Fu.6 nach Troja zogen. 

Im homerischen Epos finden sich jedoch auch einige typischere Beschreibungen 
von Zweikămpfen zwischen thrakischen (bzw. păonischen) Anftihrern und achăi
schen Stammesersten. Ein solcher Zweikampf ist z.B. der Kampf zwischen Diores, 
dem Fiihrer der Epeer ( ll., II, 622) und dem thrakischen Anfiihrer Peiroos ( ll., 
II, 844). Dieser Zweikampf ist in Jl., IV, 517 ff. beschrieben. Wie schon frliher 
erwăhnt, liberwăltigt der thrakische Krieger seinen Gegner, indem er ihm mit einem 
scharfkantigen Stein das rechte Schienbein liber dem Gelenk zerschlăgt und ihin 
dann mit dem Speer vollends totet. Spăter wird Peiroos selbst von der Hand des 
Atoliers Thoas getotet. Diesem gelingt es jedoch nicht, von dem Korper seines 
erschlagenen thrakischen Gegners die Rlistung herunter zu ziehen, weil diesen 
seine tapferen Stammesgenossen umzingeln, welche mit langen Speeren in den 
Hănden Thoas notigen, sein Heil in der Flucht zu suchen. Betrachten wir auch 
einige Einzelheiten der weitschweifigen Schilderung des Zweikampfes zwischen 
Achilles und dem păonischen Anftihrer Asteropaios. Wichtig ist sicherlich nur diese 
Einzelheit, daB Asteropaios im Kampfe gegen Achilleus zwei Speere benlitzt, die 
er gleich geschickt und gleichzeitig mit beiden Hănden wirft. Dieses sichert ihm 
in der 1. Phase des Kampfes einen gewissen Vorteil. Im zweiten Teil des Kampfes 
jedoch erscheint Asteropaios schutz- und hilflos gegen die Schlăge Achilles. In der 
dritten und letzten Phase nimmt Achilles die Verfolgung der Gefăhrten und Stam
mesgenossen des Asteropaios auf und erschlăgt sie. Diese und andere Stellen des 
homerischen Epos zeigen, daB der Zweikampf sich bei den Thrakern und ihren 
Nachbarn als eine verhăltnismă.13ig ăltere, und was noch wichtiger ist, nicht so 
sehr hellenische Kampfart, wie die Massenschlachten sie darstellten, erhalten 
hatte. 

Ein klassisches Beispiel des Zweikampfes zwischen den Stămmen, die uns 
besonders interessieren, und den Hellenen gibt uns Herodot, V, 1, in der Schilderung 
der dreiphasigen Monomachie zwischen den Păoniern und den Perinthiern. Doch 
ist dieser Bericht bei Herodot nicht das einzige Zeugnis daflir, daB sich der Zwei
kampf als Kampfart bei den Thrakern zeitlich lănger erhalten hatte ale bei den 
Hellenen. Ein noch schlagenderer Beweis daflir ist jene Stelle bei Herodot, V, 8, 
die die Gebrăuche bei der Beisetzung edler und vornehmer Thraker schildMt. Am 
SchluB der Begrăbnisfeier wurde liber dem Grab ein Hligel errichtet und allcrlei 
Wettkămpfe veranstaltet, bei denen die hochsten Auszeichnungen den Teilnehmern 
an den Zweikămpfen zufielen. 

AuJ3er dem Zwcikampf, der Monomachie, kannten die Thraker auch die Mas
senschlacht, eine Kampfart, die sie in der spăteren Periode der Homerzeit anwen
deten. Besonders belehrend in dieser Hinsicht ist die Erzăhlung des Odysseus von 
der Schlacht, die er und seine Gefăhrten am Ufer des ăgăischen Thrakiens mit 
den Kikonen fiihrten (Od., IX, 39 ff.). Diese Schlacht ist leider nur sehr fllichtig 
geschildert. Trotzdem kann ihr Verlauf bis zu einem gewissen Grade rekonstruiert 
werden. Die Thraker zichen în dem Kampf teils zu Fu.13, teils auf Streitwagen. Sie 
beachten eine gewisse Schlachtordnung und zeigen Standhaftigkeit und Zielstre
bigkeit im Angriffskampf, die letzten Endes ihren Erfolg sichern. 
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