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Was .ich zu sagen habe, scheint alles in aliem ein wenig abwegig zu sein. Und einiges ist wohl 

angetan, in die lire zu fuhren. Denn der Titel meines Referates grenzt Rom als Imperium ein, und er mag 

sich naturgemăB auf eine Reihe von Vdlkerschaften oder Randstaaten beziehen, die weitab liegen. DaB 

hciBt, cr fordert die Behandlung von Kelten, Germanen und anderen, die sich in mehr oder wenigcr 

weiter Entfemung um das Mittelmeer herum lagem, er mtiBte sich auf das Problem der Romanisierung 

beziehen um all dies dann nochmals auf wieder andere Gebiete ubertragen1. Eine notwendige zeitliche 

Eingrenzung tut das Ihre, .den Eindruck zu ergănzen, daB einiges hier gar nicht zu diskutieren sei. Und 

auch sonst hat die Thematik ihre Schwierigkeiten, ich denke, man braucht sie nicht weiter zu prăzisieren. 

Viclcs davon ist iiberdies gerade in diesem Lande bereits viei besser bekannt, so daB die Ausbeute gering 

blciben muB.

Denn immerhin: Rom, das bedeutet das Weltreich, das Imperiiim, und dies allein schon zwingt zu 

einer Perspektive, die weiter reicht, zwingt zu einem groBen Rahmen, wie er dem Detailaspekt, auch im 

Rcgionalcn, erst die benotigte Wirksamkeit zu geben vermag. Und es ist schwer, sich vorzustellen, daB alles, 

was sich auf einem begrenzten Raume abspielt, ohhe diesen Hintergrund als wirkliche Kulisse verstăndlich 

wcrdcn kann. Die Art und Weise, wie dies m.E. am ehesten geschehen kann, wird schnell deutlich werden. 

Und geht der Historiker etwa von einem Wechselverhăltnis aus so wird er feststellen, daB selbst die Stufen, in 

dencn sich das oben angedeutete Gesamtbild darstellt oder die Entwicklung zu diesem hin vollzicht, ohne 

cine andere Seite gar keinen Sinn hat, den Osten des Imperiums2, urid erst so die romische Geschichte 

uberhaupt ein Ganzes werden kann, in dem das Detail seinen Platz fihdet, der ihm zusteht.

. Die Beziehungen sind vielfaltig, und es braucht sich nicht allein um direkte Wechselverhâltnisse zu 

handeln, die von Fall zu Fall aufscheinen mbgen. Wichtiger sind vielmehr die Hilfen, die beide Seitcn 

cinander in einem ProzeB von Genese, Vollendung und dann von Verfall spielen und dabei zugleich den eines 

Lcmens sichtbar machen, der die romische Geschichte in vielen Bereichen ja zu kennzeichnen scheint.

Die Griinde liegen auf der Hand. Als Rom seine westliche Expasion beginnt, ist der Osten lângst in 

einem Zustand, der seine Formen und Ordnungsprinzipien entwickelt hatte. Dăs Gefiigc der von den 

Gricchcn beherrschten und geleiteten Lânder bildete eine Welt von ausgeprăgter Zwischenstaatlichkeit, 

der I lcllcnismus wie unter anderen Voraussetzungen zuvor das Achâmenidenreich hatten Voraussetzungen 

geschatlen, die bereits âls Tradition das Miteinander sicherten. Es scheint iiberdies, daB danach auch das 

1 Lhcraturhinweise finden sich in den angefiihrten Aibeiten in 

11tille und Fillle. Sie sămtlich heranzuziehen wilrden den Umfang 

des Referates sprengen und kann auch aus anderen Griinden hier 

niciit die Absichl sein. Gleiches gilt fiir die Quellen, die sich im 

•Gnindc fast allein auf Andeutungen beschranken. Fiir die Entwicklung 

des romisch-persischen Verhaltnisses zu verweisen ist immer noch 

auf K. 11. Ziegler, Die Beziehungen zwischen Rom und dem 

Parthenvich, Wiesbadcn, 1964, zur Genese des Focderiertenproblems 

s. auch ders., ANRW I, 2, 08 ff. Eine m. E. grundlegende Arbeit 

zum Problem der romisch-persischen Verhăltnisse von D. Timpe in 

den sechzigcr Jahrcn blicb leider ungedruckt.

Arheologia Moldovei, XVII, 1994, p. 85 - 101.

2 Zur Phasenverschiebung des Verhăltnisscs s.u. Zwar, 

beginnt dăs Ausgreifen Roms im Westcn. Scit der Mitte des 2. 

Jhdts. aber bereits erscheint die romische Ordnung im Osten 

als klarerausgeprăgt als dort und gehen von da ab die Kriterien 

einer Erkenntnisiibertragung aus. Nach der Regelung der 

dstlichen Verhăltnisse durch Pompeius und einer endgillti- 

gen, durch den Biirgerkrieg nur oberflăchlich beeintrăchtigtcn 

Stabilisierung ist es erst Octavian, der zwischen beiden 

Schauplătzeri das Gleichgewicht herstellt. Die Imperiums- 

konzeption die jetzt sichtbar wird, ist derart, daB sic fiir beide 

Seiten gel ten darf.
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Partherreich bewuBt die Rolle des Erben anzutreten sich bemiiht, und dies wiederum ebenfalls nach 

mindcstens zwei Seiten im Raumlichen hin. Von* den Wertvorstellungen, die auf diese Weise ganz natilrlich 

entstanden waren, konnte Rom in seinen friiheren Jahrhunderten nur profitieren, und dies wird selbst 

dafiir gelten, wie man Weltreichs- und Weltherrschaftsideologien3 zu verarbeiten lemte. Dazu freilich 

kommt, dafî Roms eigenes Instrumentarium offensichtlich kaum bereits geniigend entwickelt war, als es 

sich anschickte, nunmehr auch dieses Territorium dem eigehen Imperium anzugliedern. Die eigentlichen 

Wurzeln dieses Imperiums liegen im Westen. Es scheint aber, dafi sich fiir das romische Fassungsvennogen 

im Zweiten Punischen Kriege die Ereignisse allzu rapide iibersttirzten. Wohl war man sichtlich bemiiht, 

zu lemen. Doch dies brauchte seine Zeit, und das notwendig gewordene Engagement an verschiedenen, 

iuch ihrem Wesen nach verschiedenen, Schauplâtzen muB ein Ubriges getan haben, diesen ProzeB zu 

srschweren und zu verzogem. Die Auswirkungen auch âuf die innere Struktur sind bekannt. Es konnte 

reilich sein, dafi gerade in dieser Langsamkeit etwas wie die Wurzel des Erfolges lag, denn sie bewirkte, 

iaB man auch Konsequenzen im voraus zu iiberdenken lemte und etwa vorhandene Grundsătze der 

leuen Wirklichkeit anpaBte. Erst deshalb aber so scheint es, war man in der Lage, nach Generationen 

colier Gewaltaktionen und Kriege etwa in Spânien und in Gallien dann fast tibergangslos eine 

tomanisierung einzuleiten4, die spâtestens vom Beginn der Kaiserzeit miihelos vonstatten ging, 

ffensichtlich, weil man jetzt um die Voraussetzungen wuBte, die sich aus all dem auch fiir die eigene 

'ukunft ergaben, nachdem man den eigenen Interessenkreis in solcher Weise ausgeweitet hatte und eine 

Imkehr nicht mehr denkbar war. Europa, so weit es irgend ging romisch gemacht, das lâBt sich anders als 

us diesem LemprozeB kaum erklăren5.

Es wird denn das erwăhnte, bereits vorhandene Ordnungssystem sein, das es Rom so leicht gemacht 

at, den Osten in seine Hand zu bringen und schneller als im Westen eigene Autoritat walten zu lassen. An 

sine Grenzen stbBt Rom dort, wo dieses System nicht mehr fiinktioniert, an der persischen Grenze, am 

aukasus, dann in Arabien. Die Verzogerung um die Wende vom 2. zum 1. Jhdtv.Chr. ist unverkennbar, 

ad wenn Caesar danach, zwei Generationen spăter, emeut mit seinen VorstoBen beginnt, um das westliche 

uropa gar in romische Hand zu bringen, dann erst nach einer Sammlung von Krâften wie von Erkenntnissen 

id nicht zuletzt nach der Etablierung eines Zustandes im Hinterlande, der als einigermaBen beruhigt gelten 

irfte. Den Krieg an mehreren Fronten zugleich und dessen besonderen Gefahren hatte man inzwischen 

ohl richtig einzuschătzen gelemt.

Das Lehrgeld fur all dies freilich war immer noch grofi genug, und alles in aliem hat es noch Jahrhunderte 

;braucht, bis man sich bewuBt geworden war, wie wenig es mit militarischen Aktionen allein oder einer 

iiglich auBenpolitischen Zielsetzung getan war, wollte man mit Phănomenen fertig werden, die sich in so 

nz ahdere Bereiche erstreckten. Es bleibt zu fragen, ob die genociden Kămpfe im Westen nbtig gewesen 

iren, die lange Zeit hindurch das eigene, romische Menschenpotential gefahrdeten und die bekanntlich fur 

iien nicht ohne gravierende soziale Folgen blieben. Noch ein Caesar in Gallien wirkt von hier aus gesehen 

e der RUckfall in eine bereits iiberwundene Epoche. Roms Auftreten etwa in Kleinasien und den ostlichen 

îbieten $eit einem Antiochos IV. scheint von einer Instinktlosigkeit, die nicht nur dem Seleukidenreiche 

he Existeriz kosteten , sondem angesichts des Partherreiches und dort eines Mithradates II.7 sich fiir das

Begtinstigt wurde die (Jbemahme solcher Vorstellungen von 

nherein durch die Imperiumskonzeption mit ihrer Flexibilitat 

lerDeutung zwischenstaatlicher Veih ’âltnisse; dafi eshierin wie 

h in anderem; fllr die innere wie au fi ere Gestaltung 

indlegendem zu keiner Fixierung kam, ist in seiner Weise 

eichnend. Zur natilrlichen Grenze solcher Vorstellungen, die 

Existenz des Partheneiches bedeutete und frilh zu einem Postulat 

Interessengleichheît aufierhalb des iiblichen Rahmens gefUhrt 

en mufl, ygl. bes. Ziegler, 1964, 136 ff.; 148 ff.; die Anfânge 

i ich bereits bei Pompeius. Die Kluft zwischcn pragmatisch 

andclter Wirklichkeit und einer die. Jahrhunderte hindurch 

ehaltcnen Selbstdcutung (s.u.) der eigenen Rolle durch Rom 

irt sich m.E. aus der hellenistischen Tradition. Hier von einer 

izophrenie zu sprechen (vgl. etwa E. Chiysos, Some Aspects 

Loman-Persiăn Legal Relations, Thessaloniki, 1976, bes. 2) 

;int die zeitlose Rolle von Ideologie und Propaganda zu < 

cnnen, vgl. auch J. Straub in; From Late Antiquity to Early : 

antium, Prag, 1985,37 ff.

S. dazu u. Es handelt sich um dieLander, dieRom nachweislich 

stfiiksten Widerstand entgegengesetzt hatten. Unklar bleibt,

wann und unter welchen Umstânden man die Entwicklungs- 

fahigkeit dieser Vdlker erkannte, ich halte fiir mbglich, daB sich 

zwischen Spanien und Gallien ein Fortschritt in praktischen 

Eifahrungen konstruieren lăfît, wo im 1. Jhdtv.Chr. der ProzeB 

unmittelbar nach der Erobemng beginnen karin.

5 Bezeichnend hier die politischen Mafihahmen bereits eines 

Seitorius in Spanien.

6 S.dazu zusammenfassend J. Wolski, ANRWII9,1, bes. 199 

ff. Das Seleukidenreich zwar ging an der Unvereinbarkeit innerer 

und Uufierer Schwierigkeiten zugrande, und bezeichnend etwa ist 

die enge Verquickung des seleukidischen Problems mit der 

Entwicklung des scit 161 indirekt wohl vonRom gesteuerten Staats 

von Judaea. Unklar bleibt, wie weit man etwa den geplanten 

Persienzug Antiochos* IV. als den letzten grandiosen Versuch 

einer hellenistischen Selbstbehauptung zu sehen hat. Die Art, wie* 

Rom nach dessen Tod den Nachfolgem Schwierigkeiten bereitete, 

scheint der sicherste Weg einer Zerstbrung des ostlichen 

StaatengefUges schlechthin.

7 S. Wolski, S. 200. Dafî Rom etwas tat, um Mithradates in 

seinenrErobeiungszug aufzuhalten, ist nicht bekannt
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Imperium selbsț sehr bald als die Last einer groBen Versăumnis auswirkten8. Vergleicht man damit etwa die 

Behandlung Pergamons nach 167 dder die Art, wie man in Âgypten eingriff, dies in tester Abșicht, șo 

scheint unverkennbar9, daB man allzu lange Zeit weder willens noch eigentlich fahig war, Dauerhaftes zu 

schaffen und damit tiber ein Provisorium iiberhaupt hinauszugelangen10. Hierfur nach Ursacheh im 

einzelnen zu suchen, fiihrt in die Spekulation. Erst Pompeius11 im Osten ist nach nattirlichen Katastroptieh 

ein Zeichen dafiir, wie weit deutlich geworden war, was man sich leisten diirfe und was nicht. Aber die 

Verstandnislosigkeit, mit der er 62 noch ini Senat begegnete, wiederum lăBt erkennen, daB man die Breite 

des Verstehens fur das Mogliche und fur das Notige auch jetzt noch nicht uberschătzen dârf. Ein’șchlagige 

AuBerungen eines Cicero mogen dies bestătigen. .

Ftir das, was jenseits solcher răumlicher Grerizen lag, muB das gleiche gelten, und es scheint, daB 

man sich bis auf Pompeius etwa beziiglich des Partherreiches weder um dessen Âusdehnuhg, dessen 

Interessen noch iiberhaupt um die Traditionen gekiimmert hatte, die es verkorperte12, vbn'den 

Notwendigkeiten und den Belastungen zu schweigen, mit denen dieses Reich stets konfrontiert war13. 

Die Art der Gestaltung der Ostgrenze nunmehr mit einer Reihe von Klientelstaaten tind Prbvinzen vom 

Schwarzen Meer14 bis nach Âgypten erklârt sich als eine nattirliche Reaktion auf die eigenen Versâumnisse, 

um eine mogliche Gefahrdung gering zu halten15. DaB ein Augustus dieses System weiter ausbaute und in 

einer Flexibilitat dynastischer Manipulationen verfestigte, paBt zu einer Denkweise, die der }des Pompeius 

năher gestanden zu haben scheint als der Caesars, wozu freilich denn die leidvollen Erfahrungeri der 

Endphase des Biirgerkrieges nunmehr auch-mit persischen Invasionen in romisches Pro.vinzialgebiet 

gekommen sein mogen. Wenri spătere Generationen dieses System dann abbauen, dann sictfer nicht, weil 

sie es als einen Fehler ansaheri, sondem weil es im 2. Jhdt. n. Chr. seinen Zweck erfîillt hatte. Es ist 

iiberdies auch erst Octavian, der das nâher gelegene Gebiet des Balkans und die Lănder mittlere

und untere Donau in romische Hănde brachte und so die Verbindung des Westens mit demOsten herștellte. 

Zu fragen bleibt dabei, wie weit man um diese Zeit bereits die Moglichkeiten einer Bedroliurig gerâde an 

dieser Stelle erkannt und etwa in solchem Zusammenhang einen Burebista richtig einzuschâtzen gelemt 

hatte. Wenn nicht, wăre dies wohl ein Zeichen fur die Unvollkommenheit der eigenen, hun gleichsam 

schon historisch gewordenen Perspektive bis in eine Zeit hinein, die bereits als der Hohepiinkt der romischen 

Geschichte gilt. In Beriihrung kam Rom jetzt erstmals auch mit den Gedariken voii Oikumeriebeherrschung

Die parthische Expansion ist ohne den OberdruB der 

Bevblkerung hellenistischerReichean dem HellenisierungșprozeB 

nicht denkbar; wie weit Rom von entsprechenden Erwăgungen 

ausging, ist unklar, entsprechende Informationen voi wird man 

besessen haben. Zu Griechenpogromen s. N. C. Debevoise, A 

Political History of Parthia, Chicago,.1938, bes. 209; allgemein s. 

dazu immer noch S. K. Eddy, The King isDead: Studies in the 

Noar Eastem Resistance to Hellenism, Univ. of Nebraska Press, 

1961, passim. • . r •

S. dazu immer noch W. Otto, Zur Geschichte der Zeit des 6. 

Ptolemăers, Miinchen, 1934 passim, und ders.; H. Bengtson, Zur 

Geschichte des Niederganges des Ptolemăerreiches, Miinchen 1938, 

zuletzt auch W. Peremans, ANRW11, 660 ff.

Zur merkwiirdigen Ignoranz eines Sulla beziiglich der 

paithischen Machtverhâltnissevgl. bes. Debevoise, S. 46; Ziegler 

•; 1964, Ș. 20 f. Ich halte ftir moglich, daB die Expansionsbewegung 

unterMithradates II. zu gewisser inneren Schwăchung Parthiens 

gerfUhrt hatte, die tauschen mochte. Parthien verhălt sich denn 

... auch auffallend krâftlos gegenliber den Expansionsbestrebungen 

noch eines Tigranes II.

11 Zu Pompeius s. zuletzt BJ 183, 1983, 1 ff.; nicht mehr 

berllcksichtigcn konnte ich die Arbeit M. L. Chaumonts, 

L’expedition de PompSe le Grand en Armenie et au Caucase (66- 

65 av. J.C.), Quad. Cat. 6,1984,17 ff. Allgemein ș. auch Debevoise 

S. 71 ff. Die Zuriickhaltung in den folgenden beiden Jahren scheint 

dieFolgeerster Kenntnisnahmeder geographischen Dimensionen 

zu sein, die ein militarisches Eingreifen iii der bisher gelibten Form 

als sinnlos erscheineh lieBen. •:'i’ • *

Zu den folgenden Jahrhuriderten s.u. Wie weit die Plane 

Constantins und dann Julians wiiklich auf die V emichturig abâelten, 

ist nicht mehr zu erkennen, ich halte ftir moglich, daB auch den

Selbstaussagen des letzteren nicht ohne weiteres ein qffizieller 

Charakteruntcrlegt werden darf.

13 Zur Verschiebung inerhalb der Alexanderideologie s. Entret. 

Fond. Hardt XXII, Genf.rl-97.6/, 131 ff.;zu Juli^n meinen 

Deutungsversuch in: R. Klein, Juiian-Apostata, Darmstâdt, 1978. 

451 ff. Ich halte die Renaissânce einer Barl?arenideologie bei Julian 

ftir die Folge eigener Studien, bei zeitgenpssișchen Rednem finden 

sich entsprechende Anklănge bezeichrienderweise in Fiille; zur 

anderen Seite s. auch R. Klein in: FestschriftG.. Wirth, Amsterdam, 

1988,925 ff. ’ •' •

;14 S.dazu immer noch W. Hoben.Untersuchungen zurStellung 

kleinasiatischer Dynasten in den Machtkămpfen der.ausgehenden 

romischen Republik, Diss. Mainz, 1969, passim. Die Staaten 

kennzeichnen das Ende der Expansion, dies zumindest fiir eine 

Ubergangsphase; nach ihrer Auflosung im 2. Jhdt. ist die 

Interessengrenze fixiert, eine gewisse Ersatzrolle spielt Armenien, 

dies freilich mit anderen Voraussetzungenund z^var inVariationen 

: bis an dâs Ende der Antike. Fiir Paîmyra und die anderen

• • Rahdtstaateh Arabiens, fiir die.bezeichnenderweise  erst nach dem 

•î’? 1/ Jhdt. die Bllitezeit beginnt, wird das gleiche gelten. Zur Rolle 

j; Judaeas und der Juden in diesem Zusammenhang s. J. Neusner,

cANRW II9,1,45 ff. Persien greift wohl nach 43 v. Chr. in Judaea

• ein, nicht mehr aber.etwa 68 n. Chr. Ich halte fur moglich. daB es 

sich um.einen ErkenntisprozeB in umgekehrter Richtung zu dem

. ..romischenhandelt. - •

p ,. 15 Das Eride def Rolle Armeniens als selbstândige, vollkommen 

‘ ' uriabhangige Macht nicht larige nach dem .Tode eines Tigranes 

,',’’>eirkiăre ich mir aus.der zunehmenden Erkennțnis von der 

' :Nofwendigkeit einerStabilisiefung der GroBmăchte. Einesolche aber 

konnte Armenien schon seiner inneren Stmkturnach nicht sein, vgl. 

dazu R.«Grousset, Histoire de FArmenie, Paris, 1947, Introd.
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und Weltreich, die es gleichsam als ein Erbe orientalischer, dann aber persischer und zuletzt griechischer 

Geschichte mit ubemahm16.. Was es dabei zu lemen hatte, war weniger der Gedanke einer răumlichen 

Expansion - es bleibt auch jetzt zu fragen, wie weit Rom klare Vorstellungen von den Dimensionen des 

Partherreiches und den damit sich ergebenden Aufgaben fiir den besaB, der sich mit dessen Rolle emsthaft 

befaBte. Wichtiger ist die ethische Verpflichtung in einem Kosmos vielfăltiger Phânomene mit ihren 

Postulaten von Wohlfahrt, von Untertanenbehandlung und von gedeihlichen Verhâltnissen, wie sie einerseits 

die iiberkommene griechische Philosophie vorschrieb, anderseits aber nicht ^weniger die. pragmatische 

Auswertung der politischen Gegebenheiten einfach nahe legte. Weltherrschaft als ein geistiges und als 

ein ethisches Postulat und nicht nur als etwa ein Vehikel fiir eine egoistische Machtausiibung, das hatte 

man ebenfalls in einem langwierigen ProzeB zu lemen. Denn es setzte auBer Kraft , was die besten 

Epochen hindurch die Imperiumsgenese bestimmt hatte, mochte man es in der eigenen Selbstdarstellung 

auch verschleiem und verbrămen. Denn auch da geht es nicht ohne Schwierigkeiten ab, und als eine 

Folge tiberkommener, nunmehr falscher Prămissen nehmen sich im Vergleich mit einem Pompeius noch 

ein Crassus20 und selbst ein Caesar etwa mit ihren Ostplănen wie der Riickfall in lângst iiberwundene 

Vorstellungswelt aus. Es soli hier nicht gefragt werden, wie weit etwa ein Alexandervorbild hier unheilvoll 

in den Kdpfen spukte21 oder nur der Blick auf die Offentlichkeit die entsprechenden Propagandafioskeln 

insinuierte. îndes, am Ende, noch im 1. Jhdt., spătestens seit Beginn des Prinzipates, steht ein entwickeltes, 

deutlich exemplifiziertes Gefuge von Termini und Kriterien, dic zwar vage sind und den Eindruck einer 

bloBen Etikette erwecken, legt man ihnen etwa die MaBstâbe eines modemen Volkerrechtes zugrunde 

oder sucht man nach Vorlaufem selbst in der friiheren rbmischen Geschichte. Das Imperiumsgefuge im 

Osten zumindest ist durch sie erst richtig stabil geworden, und unter Augustus regelt sich mit ihrer Hilfe 

auch das Verhâltnis zur ostlichen GroBmacht gleichsam von selbst22. Foedus, amiciția, societas, pax und 

schlieBlich imperium selbst23, dann wiederum der Herrschertitel und die in den Termini selbst festgelegten 

16 S. dazu bes. H. Sonnabend, Fremdenbild und Politik. 

Vorstellungen der Rbmer von Âgypten und dem Partherreich in 

der spăten Republik und friihen Kaisbrzeit, Frankfurt, 1986, bes. 

231 ff., 232; der mit Recht auf das Nebeneinander, zugleich auch 

auf die sich herausbildende Erkenntnis von der Unmbglickeit einer 

vblligen Fusionierung, selbst der Interessen, hinweist Zur Topik 

eines Dekadenzproblems entsprechend der vorhellenistischen 

Baibarenvorstellung s.S. 216, vgl. auch K. D. Bracher, Verfall 

und FoitschrittimDenken der friihen rbmischen Kaiserzeit, Wien, 

1987, bes. S. 253 (zu Sall. ep. 2.5).

17 Vgl. Sonnabend S. 168, vgL.neben einer Vielzahl anderer 

eigener Arbeiten bes. auch Wolski a.a.O. Zur achămenidischen 

Reminiszenz s. S. 205 (nach Tacitus Ann. 6, .31, 1 ff.). 

□m ein Iranisierungsprogramm wenigstens kam Pârthien 

schon angesichts der Gefahr nicht herum, daB Rom jederzeit in 

der Lage war, das des Hellenismus neu zu aktivieren. Die 

Wirkungsmoglichkeiten einer religie sen Perspektive freilich 

blieben beschrănkt, wie die Rtickschlăge der zoroastrischen 

Gewaltmission in Armenien zeigen.

18 S. dazu Sonnabend S. 208, die Wende signalisieit auch hier 

Pompeius mit seiner Behandlung der Alexanderideologie. Der 

eher nach innen wirkenden Kraft einer bewuBt vergeistigten 

Ideologie steht die der Expansion gegeniiber, die wenngldch spăt, 

cin Sapor II. einmal unmiBverstăndlich ăuBeit und schon damit 

sich unglaubwUrdig macht. Eine RUckkehr zur achămenidischen 

Reichsideologie (vgl. dazu G. Widengren, bes. ANRW n 9,216 

ff.) lieB sich gegeniiber Rom kaschieren. Sie drăngte anderseits 

Pârthien in cin Engagemcnt an verschiedenen Stellen, das 

angesichts der im Osten auftretenden Krăfte durchzuhalten 

unmoglich war (vgl. dazu J. Wolski, Ebs, 46, 1956, 61 ff.; Ir. 

f\nt.,5,1969,103 ff.;Klio,62,1980,411 ff.).FUrdibSassaniden 

wiedenim muB sich angesichts ăuBerer Umstănde das Dilemma 

noch vertiefthaben.

19
Aufgehoben ist die Perspektive des Herrschaftssystems und 

seiner Erweitemng, die zwangslaufig damit ins Unmoralische

verweist. DaB mit dem Gedanken der ethischen Veipflichtung 

anderseits auch die traditionelle politische Rolle einen neuen 

Nenner erhălt, widerspricht dem nicht, imÎB aber seinerseits zur 

Entwicklung neuer Verhaltensmaximen fuhrefi. Zu Terminologie 

und Begriffsgehalt des Klientelstaatsbegriffes s. J. Gage, RH, 

221, 1961, 221 ff.; 230 f.; 248; die Deutungsversuche Ciceros 

,(S. 231) bleiben im Ethischen. Unverkennbar ist der Monarch 

der jeweils am năchsten stehendste, vbllkommensteFoederat und 

Sachwalter (vgl. Suet. Aug. 60, 1 ff.) romischer Interessen: 

Einkleidung undBUrgerrecht erscheinen als Stufen einerMobilităt 

in diesen Rahmen; die geringe Zahl einschlăgiger Zeugnisse im 

Westen wăhrend der Kaiserzeit wird aus groBeren Defiziten im 

Vergleich' zum Osten zu sehen sein.

2 Zur Gefangenenansiedlung in Merv nach 53 s. 

Debevoise, S. 95. Mit ihrbeginnt eineȚraditibn, die sich lange 

noch im Sassanidenreich fortsetzt, und macht klar, worin 'die 

Probleme in der Auseinandersetzung mit dem Imperium fiir 

Persien ligen, s.u.

• 21 S. dazu O. Weippert, Alexander-Imitatio und romische 

Politik in republikanischer Zeit. Diss.. Wiirzburg, 1972; zur 

Oberwindung solcher Imitation bereits durch Pompeius (vgl. S. 

69 ff.) s. BJ, 1983, bes. 31 f. DaB sie damit wirkungslos wurde, 

ist nicht zu erkennen.

22 Ein parthisches Interesse an rbmischen Belangen 

nach dem Biirgerkrieg ist hbchsțens 193 ri. Chr. festzustellen, 

doch bleibt die parthische Hilfe fiir Niger gering; die Kriege des 

Septimius Sevemsdanach erscheinen als eineOberreaktion, mbgen 

aber der Klărung des Vorfeldes und einer als nbtig erkannten 

Abschreckung gedienthaben. Ich mochte glauben, daspersische 

Verhalten ist in einer Linie etwa mit den Absichten eines Augustus 

zur StUtzung der Monarchie zu sehen. Fiir das Hilfsangebot des 

GroBkbnigs ân Vespasian wăhrend des Judenaufstandes wird 

ăhnliches gelten.

33 S. dazu bes. K. Kramer. Klio, 55, 1973, 247 ff.
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Verpflichtunjen, Rechte oder Verbote24 - es ist, genau gesagt, der Zustand der geregelten Koexistenz, 

den damit bereits die augusteische Zeit festlegt,wie er den bei den GroBmăchten ihre Aufgaben zuweist 

und zwischen sie das erwăhnte Gefiige von kleinen Pufferstaaten mit ihrer spezifîschen Aufgabe und 

damit ihrer Existenzberechtigung2^ legt, um gefâhrliche Kollisionen zu verhindern26. DaB die 

zeitgenossische dichterische Verklărung diesen Zustand zu ignorieren scheint und dafur an dem Gedanken 

einer Weltherrschaft festhălt, kann riichts anderes sein ais die bewuBte Verschleierung dieser Wirklichkeit 

diirch eine Huile von Propaganda1., wie diese zeitlos ist, geht es darum, Enttăuschungen abzubauen, die 

aus einer Ignorierung der Wirklichkeit entstehen und allzu leicht dann zu gefâhrlichen Illusionen werden28.

Schwer aber bleibt es, zu erkennen, wie man solche Erfahrungswerte auf die westliche Imperiumshâlfte 

iibbrtrug. Den Unterschied zwischen beiden Schauplătzen zu uberwinden, daB hieBe eine Kluft zu 

uberbrucken,. deren Breite man erst mit der Zeit erkannte. Wie gesagt, im Osten hatte man klare und 

iiberschaiibare politische Verhâltnisse vorgefunden, an.deneri sich das Nbțige in der angedeuteten Weise 

exemplifizieren lieBl.Fiir ein Ausgreiferi in das eigentliche Europa hinein lieBen sich diese Kriterien doch 

nur bedingt anwenden. Die Kriege in Spanien wie die mit den Galliem haben, anders als im Osten, eine 

Dauerund eirie Hărte die einen Vergleich nicht erlauben und noch im 2. Jhdt. das Imperium an den Rând 

der Kâtastrophe bringen. Unmittelbar, danach aber verlagert sich der Schauplatz mit den Kimbem und 

Teutonen in aridere Gegenden mit einer wieder arideren Art von Katastrophen. Und nicht lange danach 

wiederum wird Galiien zusammen mit dem Alpengebiet zu einer Gefahrenzone, als Ariovist dort auftaucht 

und die Stamme im Vorfeld Roms durcheinanderbririgt. Alles, was sich im Osten . demnach einigermaBen 

hatte abgrenzen lasseh, wird hier zum Unkontrollierbaren, Grenzenlosen und muB in den entscheidenden 

Kreisen Roms den Eindruck erweckt haben, die bisher gemachten Erfahrungen reichten kaum aus, die zu 

bewaltigen, die auf sie zukamen. Ariovist und Burebista sind Zeitgenossen. Der katastrophale Eindruck 

aber muB sich noch vertieft haben, als die Folgen der rbmischen Fehler im Osten um die Jahrhundertwende

Ablbsung derfrtiheren Versuche einer groBrăumigen gewalțsamen 

Expansion im Sinne eines Aelius Gallus (vgl. S. Sidenbotham. 

Latomus, 45, 1985, 590 ff.). Das gefbrderte Eigenleben ehemals 

hellenistischer Stădte gehbrt dazu, bezeichnerid das Material 

gesammelt von K. Harl, Civic Coins and Civic Politics in the 

Roman East, Bcrkeley, 1987, passim.

26 Zum Problem der jiidischen Minderheit in solchem 

Zusammenhang angesichts einer westlichen wie bstlichen 

Komponente s. Lifshiz, a.a.O., bes. S. 461 ff.; 469. Zur milită- 

rischen Sicherung s. M. Speidel, ANRW II 6, 687; bezeichnend 

ist, daB spăter Zenobia diese Verbănde in ihren Dienst stellt (S. 

724). Allgemein s. G. WardPerkins,PBA.51,1965,179 ff:; 182.

27 S. dazu bes. Bracher, S. 56, vgl. auch G. Ceaușescu, Klio. 

69, 1987, 46 ff. zu Philo Leg. 143 ff. Das.. ‘ EUâba 

npoCTau^T|CTaț .... deutet einen hellenistischen A.spekt an, der 

sich aus den rbmischen Verfahrensweisen sehr wohl entnehmen 

lieBundauf die Aktivierung friihererVorstellungen schlieBen lăBt. 

DaB die Reminiszenz an die Jahrhunderte vor der rbmischen 

Okkupation in weiten Kreisen vorhanden war, darf angenommen 

werden.

28 S. dazu Sonnabend, S. 222. Zu den nbrdlichen Staaten s.o.. 

vgl. Sullivan, a.a.O., 734 ff.; bes. 783; s. auch o. Dic 

Provinzalisierung lăBt auf erfiillte Erwartungen schlieBen. die eine 

solche mit all ihren Folgen nunmehr erlaubten. Im Siiden waren 

die Differenzen zweifellos grbBer, und gleiches gilt fur die 

Lebensbedingungen, die eine formale Eingliederung nur fur die 

Stădte erlaubten, doch selbst dort die Aufrechterhaltung der 

geltenden Strukturen erzwangen. Fiir das flache Land aber waren 

Konzessionen auch bezuglich von Ordnung und Verwaltung 

noțwendig. Wichtig ist die Verbesseiung der. Infrastruktur. Das 

Auftreten romischer Publicani neben den einheimischen 

Stadtherrschem (vgl. Raschke, a.a.O., S. 843) hat wenig zu besagen. 

Zur Dynastie von Edessa s. Drijvers a.a.O., bes. 863 ff.: 

bezeichnend ist das Schicksal der Stadt in den wiiren Zeiten unter1 

Caracalla und Gordian. Am Ende blieben die Dinge bestehen\wic 

sie waren. Das Problem Dura-Eurbpos klammere ich au'S; das 

gleiche gilt fiir die Arbeiten M. Rostovtzeffs: Sie verdienten eine 

eigene Behandlung, die indes den Rahmen sprengle. 

Sie mochten fiir die Expanșionszeit als Camouflage 

verweridbarsein, setzen jetzt angesichts erwăhnter Korrektive ein 

Sichbeschranken tind den Willen dazu voraus, vgl. dazu etwa 

Sonnabend S. 200ff.; bes. 206 zu Augustus RG, 29,2. Im iibrigen 

vgl. Strabo 11.9,2! Plin., Nat.Hist., 5,88 (..utrimque cura..) Just. 

41,1,1; Jos. AJ, 18,46. Zu einem Koexistenzgedanken selbst bei 

Traian-und.dann Hadrian s.bes. Ziegler, 1964, 97ff.; U6ff. Der 

Widerspruch der sich damit zur Weltherrschaftsverpflichtung ergibt, 

und diese ins gleichsam Zeitlosehinausrilckt, zwingt zugleich, nach 

anderen Mbglichkeiten der Einwirkung zu suchen Zum Problem 

etwa der Handelsbeziehungen s. M. Raschke, ANRWII 9,606ff. 

Der Grundgedanke einer Fbrderung scheint dabei selbst 

Bcvblkerungsverpflanzungen und diegewaltlose oder gewaltsame 

Uberfțihrung geeigneter Gruppen ins jeweils andere Reich zu 

rechtfertigen (s. bes. S. 648ff.; 677).

25 S. dazu bes. H, Drijvers, ANRW H 8,799 ff.; zu Palmyra B. 

Seyrig, Syria, 13,1932,274; 22,1941,260f.; allgemein vgl. auch 

Plin. Nat. Hist., a.a.0., zum Nabatăerstaat s. A. Negev., a.a.O., 

521 fL; deutlich werden hier die rbmischen Absichten von 

Disziplinierung und Kultivierung, die auf ein Aufzwingen 

romischer Lebensweisen oder Kultformen (vgl. Ș. 570) verzichten 

und aus den angedeuteten wirtschaftlichen Griinden besondere 

Autonomieformen entwickeln. Hierher gehbrt auch die 

Rangerhbhung einzelner Stădte, die nicht nur im Sinne einer 

Festigung der Verbindungen zu sehen sein wird (vgl. dazu R. 

Sullivan, a.a.O., S. 297, zur Verwaltung s. Applebaum, S. 355 ff. 

dieDekapolishatin diesem Zusammenhang wohl Modellcharakter). 

Zu Ârmeriien s. M.L. Chaumont, ANRW II 9,70 ff. Zwar wăre 

dieProvin-zialierung Anneniens durch Traian alsmbglicher Schritt 

einer Neugestaltung der bstlichen Verhăltnisse zu sehen (vgl. bes. 

Tacitus, Ann. 15,29 zu mbglichen Voraussetzungen), die deditio 

des Parthamasiris geht von anderen Voraussetzungen aus, die an 

sich mbglicherweise nicht einmal unrealistisch gewesen zu sein 

brauchten, so daB. sich im Wesen nichts verănderte. Zur 

Stabilisierung vor aliem der wirtschaftlichen Verhăltnisse als 

Voraussetzung wie als Ziel der politischen s. bes. s. Raschke, 

a.a.O., S. 642 ff.; 837 ff. (persischeTetradrachmen). Sie bedeuten 

cin System von beiderseits vorteilhaften kleinen Schritten als



deutlich auf den Westen uberzugreifen scheinen, um sich nach der gegllickten Beseitigung des Sertorius 

noch einmal răumlich zu verlagem. Die Krise konnte vollstăndiger kaum sein; DaB sie anhielt und im 

Verlaufe dann das ĂuBerte mit dem Inneren Hand in Hand ging, ist bekannt29. Wenn aber etwas, dann 

war sie angetan, in Rom klar zu machen, wie wenig es mit der ungehemmten Expansion denii auch ari 

dieser Seite allein getan sein konnte. Die Erkenntnis aus aii dem aber kann dann nur gewesen sein, man 

habe denn wohl auch im Westen nicht eine Welt von unbegrenzten Moglichkeiten vor. sich, sondem tue 

gut daran, mit seinen Krâften hauszuhalten, ja habe nach anderen Verhaltensformen.als bisher zu suchen, 

um dem Imperium die Sicherung zu geben, die allein Dauer yerșprach. Von entsprechenden Spekulationen 

zwar ist wenig bekannt. Ein Sallust etwa spricht vieles offen aus, von anderen, von denemman eine 

ĂuBerung erwartete, ist wenig tiberliefert, und wie weit ein Cicero die Situation begriff, ist wie gesagt, 

nicht mehr recht zu erkennen. Zwar hatte man Jahrhunderte zuvor die Institution der Provinz geschaffen, 

um sich in der Bewăltigung einschlâgiger Probleme eine gewisse Flexibilitat zu erhalten, Ihrem Wesen 

nach ist die Provinz ein Provisorium, die Veffestigung des damit begonnenen Systems konnte sehr wohl 

das Ergebnis von Erkehntnissen aus dem Osten sein, fur dender.halbautonome Verwaltungsbezirk stets 

ein ideales Instrument der Stâbilisierung gewesen war. Die leidvollen Erfahrungen, die man dort mit sich 

selber hatte machen miissen und die in deti Mithradateskriegen dann die naturiiche Reaktion erfuhren, 

scheint man im Westen vermieden zu haben, nachdem die Unterwerfung abgeschlossen war, und es 

scheint nur natiirlich, hier von einer Wechselwirkung zu sprechen. Was beide noch trennt, ist scheint in 

der Tat von nun ab von geringem Belaiig, und nach Griinden lohnt es sich kaum zu suchen. Hatten sich 

fur den Osten die einschlăgigen Kriterien verhăltnismăBig leicht30 herausgebildet, im Westen waren sie 

zwangslăufig anderer Art, doch so, daB man lediglich von der Erwâhnung des Gegenteilș; auszugehen 

brauchte: Denn sie bestanden dort in der Notwendigkeit, Barbaren eine feste Lebensordnung31 zu vermitteln, 

in einer Kontrolle der Vdlkerschaften, denen man fast stets erst die Formen einer festen politischen Existenz 

zu geben hatte, und alles in aliem in der Ubertragung, gelegentlich Aufzwingung von Formen eines 

inneren wie auBeren Zusammenlebens miteinander, wie man sie im Osten bereits ausgeprâgt vorgefunden 

hatte. Man hatte Staaten und Stammesgebiete zu organisieren,. hatte fuhrende Schichten einzusetzen um 

mit ihrer Hilfe erst so etwas wie dauerhafte politische Strukturen zu schaffen. Weiter zu gehen war vorerst 

unmoglich.

29
Unverkennbar muB zugleich die Parallele zu der Situation 

von 150 v. Chr. gewesen sein, als ein Vielfrontenkrieg zu einer 

Radikalităt zwang, die das Bild Roins und seiner Absichten zum 

ersten Male allgemein zu beeintrâchtigen in der Lage war.

•Der RUckschlag der Crassusaffâre nach der/Sicherung der 

Verhaitnisse durchPompeius scheint von einerfalschen Beurteilung 

der Krâfteverfaaitnisse auszugehen, vor der ein Pompeius gewamt 

haben muB. DynastischeSchwierigkeiten inneihalb des Perserreiches 

reichen zu einer Erklăiung der weiteren Entwicklung nicht aus, die 

erst 20 v. Chr. einen vorlăufigen AbschluB fand. Gleiches gilt auch 

noch fiir die Erwartungen eines Antonius, allgemein s. Debevoise 

S. 103 ff.

DieauBenpolitischen MaBnahmen an Rhein und oberer Donau ’ 

spatestens seit Augustus und die Bemllhungen, das rdmische ' 

Durchdringen der Gebiete zu erleichtem, gehtiren hierher. Dies 

gilt bis 9 n. Chr. fiir Gennanien bis zur Weser, diemarkomannische 

Landnahme vollzieht sich unter stetiger rttmischer Kontrolle (vgl.

Gleichsam im nachhinein und schon wăhrend dieses Entwicklungsprozesses erobert Caesar Gallien, 

und das Argument einer notwendigen Vorfeldsicherung erscheint dabei nicht einmal als zu weit hergeholt. 

Die Rivalitat zu Pompeius im Hintergrunde hat dabei hochstens eine innenpolitische Bedeutung und JieBe 

sich als ein AnlaB bezeichnen: DaB Caesar sich ins vorerst Grenzenlose, Nebulose begab, hat er selbst 

erkannt und in seinen Berichten so gut es ging kaschiert. Ich mbchte glauben, daB er ein Vordringen liber das 

Erreichte hînaus fur sinnlos hielt. Die Nachrichten liber seine Perserkriegsplăne am Ende wiederum wirken 

von hier aiis eigenartig aufgesetzt und sind nicht zuletzt deshalb unwahrscheinlich, es sei denn, man geht 

von dem Gedanken lediglich einer Abrundung des Gewonnerien von der anderen Seite. her aus. Und auch 

der Alexanderimitator Caesar paBt zu dem Eroberer Galliens nicht. Doch es wăre moglich, man hat es auch 

in diesem Zusammenhange wieder mit einer augusteischen Sprachregelung zu tun, die sich nach seinem 

Tode ein Gegenbild schuf, als sie daran ging, zu rechtfertigen, daB man nun, nach der Gewinnung einer 

endgiiltigen Stabilităt, mit jenem Gleichgewicht zwischen Ost und West die Expansion dennoch in keiner 

Richtung mehr aufzunehmen beabsichtigte32. Sicher, Korrekturen bleiben nicht aus. Augustus. gewinnt die 

Kontrolle liber Rhein- und Donaulauf vollstăndig und schafft sich eine natiirliche Grenze: Wenn man an

J. Fitz, ANRW II 6, 543 ff.) und ahnliches gilt noch fur die 

Nachfplgef Marbods. Ich erklăfe selbst die Jazygenansiedlung 

wenige Jahre nach Augustus zwischen Donau und TheiB aus der 

Absicht, einefl benihigenden, Faktor zu schaffen, der im rbmischeri 

Sinne gerade durch seine, ethnische Fremdheit wirksam wurde. S. 

in anderem Zusammenhang dazu G. Dobesch, Rom. Hist. 

Mitteilungeri, 29,1987,45 ff.

32 Zum Beispiel Rătiens s. bes. B. Overbeck, ANRW II5.658 

ff.; 672 ff., zusammenfassend auch Ch. M. Temes. a.a.O., 733 ff. 

Eine gewisse Hastigkeit bes. der Romanisierung in den voriiber- 

gehend gewonnerien germanischen Gebieten, bes. jenseits des • 

Rheins, widerspricht dem nicht. Zum Beispiel eines Ordnungs-’' 

versuches unter Anwendung aller verfilgbaren Mittel s. immer p 

noch Ch. B. Rtiger, Germania Inferior, Untersuchungen zur- 

Territorial- und Verwaltungsgeschichte Niedergermaniens in der 

Prinzipatszeit, Kdln, 1968.
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einigen Stellen diese Fliisse noch um ein kleines uberschreitet33, dann mit betonter Langsamkeit und, wie in 

Untergermanien, so, daB man sich sofort zuriickzieht, als gefăhrliche Schwierigkeiten auftreten. Nach wie 

vor fehlt im Westen anders als im Osten die benachbarte GroBmacht als Korrektiv. Hier wie dort aber ist 

das Charaktcristische 4 die Defensive und scheint seit Augustus alle AuBenpolitik nur noch ein Suchen nach 

Nuâncen. Wichtiger ist die Forderung stabilisierender Elemente, im Osten von Dynastien, im Westen eher 

von Aristokratien, deren verstărkte Verbindung mit Rom und dem kaiserlicheri Hof, sihd tributa auf der 

einen als reine Formalitat und romische Subventionshilfen auf der anderen Seite und daruberhinaus jener Katalo^ 

an Formalitatea, wie sie der Terminus der clientela zwar ungenau, dennoch treffend zu umschreiben vermag .

Wichtiger aber ist ein anderes, tind dies gibt zugleich zu denken. Dort, wo die entwickelten Krăfte 

jetzt gleichsam iiberschussig geworden sind, wenden sic sich nach innen36. DaB heiBt, es beginnt jener 

ProzeB der Romanisierung, der frilh sichtbar, in diesem biș auf Augustus barbarischen Westen offensichtlich 

gezielt37 durchgefuhrt wird und das vorhandene Bevolkerungssubstrat im Laufe von kaum drei Jahrhunderten 

in alien'Lebensbereichen vollig verăndert38. Wenn aber etwas, dann ist es diese Expansion nunmehr gleichsam 

in eine aridere Dimension, die als die Anwendung griechischer.Lehren zur politischen Ethik in den eigenen. 

Augen zu einer Rechtfertigung der ganzen romischen Geschichte wird. Dieser ProzeB mag seine verschiedenen ; 

Formen entwickelt haben und zu verschiedenen Ergebnissen gekommen sein, und daB er etwa in den 

Grenzzoneri weniger erfeichte als in den Zentren, Gallieh, Spanien, Afrika, liegt nahe. Aber all diese Gebiete 

einschlieBlich Britanniens und der Donaulânder sind in ihren Lebensformen zu einer Einheit geworden.

Deutlich indes aber wird gerade damit auch die Insuffizienz aller Ansătze und die Grenze dieser Kraft 

einer zielgerechten Gestaltung^ Denn bei aller so aiiffâllenden Gleichartigkeit der immanenten Tendenz, bei 

aller Gerechtigkeit in der Verteilung der soziâlen wie politischen Moglichkeiten, bei aliem Gleichgewicht in 

einer Anwendung adăquater Mittel zwischen den beiden Hălften des Imperiums - und schlieBlich der formalen 

iuristischen Homogenităt seit 212 - der Osten bleibt von einer solchen Entwicklung so gut wie unberuhrt, j 

und die Anwendung der bereits uberkommenen griechischen Kultivierungselemente vermag dort nur eine 

auffallend geringe Wirkung zu erzielen. Es fragt sich, ob eine solche denn iiberhaupt beabsichtigt wâr, das 

heiBt, ob es nicht zugleich auch ein Ergebnis eben jenes erwăhnten Lemprozesses war, zu erkennen, wo die 

eigenen Anstrengungen Sinn haben wiirden und wo nicht. Schon einmal hatte man, nach in diesem Teile der 

Welt einen entsprechenden ProzeB zu forcieren versucht und war an seine Grenzen gestoBen: Eine rucklăufige; 

Bewegung hatte alles wieder zerstort, Hand in Hand mit einer politischen Auflosung, die nicht aufzuhalten 

gewesen war. So dosierte man offensichtlich sein Bemiihen jetzt von vomherein und unterlieB es, in die 

Volker um das ostliche Mittelmeer tiefer einzudringen, als es fur eine Eingliederung in das Imperium oder 

dessen Verwaltung in diesen Teilen vonnoten war. Nicht daB man den Osten einfach abgeschrieben hatte.

n Zu den klcinen Schrittcn s. bes.Sidenbotham, a.a.O., S. 590 

ff. Material zusammcnfassend bei R. Laser in: Die Germanen, 1. 

Berlin. 1976. 267 ff.; zusammcnfassend H. v. Petrikovits, Die 

Rheinlandc in rbmischcrZeit, Diisseldorf. 1980.65 ff.

4 Zum Vcrbindenden des Skythenbildes fiir beide Bereiche s. 

Sonnubend. S. 277. Ein Tacitus freilich beschrănkt sich in seineri 

Wamungcn (Germ. 37) auf die westliche Sphare und scheint damit 

die alte BarbarcndiskrepanzbewuBt zu strapazieren. Flirdcn Osten 

bedeutet dicmonarchisch-dcspotischc Hcrrschaftsstruktur, soweit 

ersichllich. SchwKchen genug.

Zur Praxis von Foedus und Tnippenstellung mit einer deudich 

weiterfUhrcndcn Absicht s. immer noch J. Klose, Roms 

Klicntclstaatcn an Rhcin und Donau, Diss. Brcslau, 1934, vgl. 

auch ;Sonnabend, S; 185. Zum Begriff der pacatio in 

sciner innen- wie auBenpolitischen Bedeutung s. Temes. a.a.O., 

S.747.

Ăhnlich wie im Osten scheinen sich Klientelstaat ăm 

Imperiums randeund Provinzmitcinandcrzu  verwischen und, etwa 

wie in Thrakien, seit 44 oder den Gebieten Kleinasiens, die 

Obdrgiingc immer flicBcndcr zu werden. Die Ertcilung von 

Biirgcrrccht an Stammesfiirstcn und -Adel, die Erziehung von 

Gciseln in Rom fbrdcm einen solehen ProzeB, wobci die inncrc 

Strukturder Gebiete von vomherein gleichgllllig ist und von der 

rthnischcn Scite lediglich als ein Instrument benutzt wird. cigene 

Ziclc durchzusetzen. DaB diese im wesentlichen jetzt in ganz 

andercm MaBcals jezuvorauch den Nutzcn derBetroffencndienen.

widerspricht dem nicht. Zum Phănomen des ..rexdatus.. in diesem . 

Zusammenhang s. Klose, S. 52 (zum Beispiel Dio Cass. 67, 5, 1), - 

vgl. auch H. Stieglitz, ANRW II 6, 594 ff. zu CIL III 4453 (rcx 

Aristomedius).

37 Zur Schaffung zentraler Instanzcn zu diesem Zweck s. J. 

Kunow. BJ. 187.1987.bes.73.

38 Zur Vorfeldgewinnung als Komponcnte in diesem 

Zusammenhang s. zuletzt fur den Fall Niedergermanien W. V/ill. .... 

BJ, 187.1987,2 ff.SiemuBiri einer deutlichen.filr die Betroffencn 

sichtbaren Permeabilităt der Zivilisationseinrichtungen und 

-Mdglichkeiten bestanden haben, dazu sichtbaren Institutioncn der 

Selbstdarstellung. Die Praxis, die damit entwickelte. hielt in einer 

Forni. die sich wandeln mochte. bis in die Spătantike am Die 

Verwendung von auxilia von auBerhalb derProvinzgrcnzen gchbrt 

dazu. Zu Tributzahlungen s.o.. vgl. Klose. bes. S. 136, fUr das 4. L 

Jhdt. zuletzt B. Brockmeier, BJ. 187. 1987. bes. 85 ff. _ 

(Westgotenvertrag 332): Stabilisierungshilfen in solcher Form 

scheinen von einer zei tlosen Wichtigkeit. Material zusammengefaBt 

bei A. Garzetti. From Tiberius to the Antonines, London. 1974. 

passim, in den einsehlăgigeh Kapiteln. Zur wirtschaftlichen . 

Perspektive s. zuletzt H. v. Petrikovits in: Untersuchungen zu 

Handelu. Verkchrdervor-und frilhgeschichllicbcnZeitin Mittel- 

und Nordeuropa, hsg. v. K. DUwcl u.a., Gdttingen, 1985.292 ff.;. 

K. Godlowski, das. S. 336 ff.; H. Chantrainc. S. 367 ff/, J. Kunow, . 

S. 431 ff. Zusammenfassende Obersicht bei H. Grilncrt (Hsg.), 

Rbmer und Germanen in Mittcleuropa . Berlin, i976.
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Irotz aller griechisch-lateinischen Imperiumskultur, die. eigentlichen Schwerpunkte des 

fcomanisierungsprozesses liegen im Westen, und dies zu einer Zeit, da unter Anwendung entsprechender 

Mittel in einer Fortfuhrung der Vorleistungen des Hellenismus mit einem bewuBten Neuansatz vielleicht 

nehr zu leișten gewesen wăre. Sicher, die Unmoglichkeit einer Integration vielfâltiger Kulturen mit ihren 

iralten, der eigenen so fremden Traditionen, mochte einen Ausschlag geben. Zu tun hat diese Zuriickhaltung 

nbglicherweise nicht zuletzt auch mit dem ostlichen Reich, dessen bloBe Existenz eine Beruhigung sein 

nochte, verglich man es mit den Verhăltriissen im Westen jenseits einer nach wie vor nebulosen Grenze. 

Die qualifîzierten, brauchbaren Elemente im Osten lieBen sich trotzdem integrieren und standen fiir den 

iblichen ProzeB der sozialen Mobilitat ja zur Verfiigung39. Mit Gewalt vorzugehen, das muB sich friih als 

iinnlos erwiesen haben. Wie angedeutet, dies sind Spekulationen. Aber das Ende der Antike zeigt, daB man 

tuch nach Jahrhunderten an dieser Stelle nicht weiter gekommen war und sich nichts von dem verschoben 

latte, was seinerzeit fiir das Schicksal des Hellenismus sich so charakteristisch entwickelt hatte.

39 •
S. dazu immer noch T. H. Oliver, The Ruling Power, 

Philadelphia, 1953, zum einschlăgigen Problemkomplex 

usammenfassend R. Klein, Die Romrede des Aelius Aristidcs, 

)armstadt, 1981, bes. Einflihrung, S. 131 ff. Aristidcs beschăftigt 

ich zwar fast ausschlicBlich mit dem griechischen Element, 

’rosopographien bes. zur spăteren Antike (PLREI, Cambridge, 

,971, n, 1980) indes lassen eine wachsendeZahl von Funktidnăren 

uch aus den weiter dstlich gelegenen Gebieten erkennen. DaB 

licser ProzeB sich angesichts der wachscndenTrennung der beiden 

leichsteile mit erkl&rt, ist nicht zu bestreiten Bezeichnenderweise 

legea denn auch die bedeutenden Bildungsstatten und Zentren 

ntiker Kultur in diesen bstlichen Gebieten.

S. o. zur Vorschiebung der romischen Interessenzonen, die 

rst mit dem 2. Jhdt. wirklich beginnt, wobei das Beispicl Palmyra 

nit seinen Beziehungen nach Babylonien und in die NBhe der 

larthischen Zentren erst auffallend spat deutlich wird mbgen solche 

uch friiherbestanden haben. Zu einer Politisierung der Ve±altnisse 

lemnach erst nach einer allgemeinen ăuBeren Stabilisierung s. 

uletzt J. R. Mathews, JRS, 74,1984,157 ff., bes. 162 mit weiterer 

inschlăgiger Literatul. Zu dem bezrichnenden Titel des CTTpaTTiydg 

i. S. 168; ich nehme u.a. bes. als Funktion nicht zuletzt ie Sorge 

Ur die nach Osten und Nordosten fllhrenden Karawanenwege an, 

in denendem Imperium aus vielen Griinden gelegen gewesen sein 

nufî (s.o.).

41 S. dazu bes. Sohnabend, S. 174 ff. Die'Klârung des

’aitherveriiăltnisses durch Augustus muB einer Befreiung auch in

inem solchen Zusammenhange gedient haben (vgl. S. 180); ohne

ie wiirde ein gedrihlichcsNebeneinander  unmoglich sein und eine

jrcnzziehung aussichtslos bleiben.

Ders Osten selbst hatte friih seine Gefahrlichkeit verloren, und daran ănderte sich nichts, /als man 

jelemt hatte, wenigstens die geographische, geopolitische Rolle des Partherreiches40 einigermaBen zu 

'erstehen. Zwar mochte eine Uberkommene, aus der griechischen Perserdeutung stammende 

Sarbarenideologie sich nach dem metus Parthicus*1 von Carrhae 53 sich voriibergehend vertiefen und 

Twiesen sich auch im Folgenden Osmosen aus historischen wie jenen ethnischen Griinden als unmoglich. 

’olitisch aber bildete sich schnell eine Interessengemeinschaft der GroBmăchte, einmal begonnen, immer 

nehr heraus. Es scheint, auch Parthien sei stets mit diesem Gleichgewichte einverstanden gewesen. Zwar 

eiBen Kriege und Auseinandersetzungen die Jahrhunderte hindurch niemals ab, und auch jene Alexander- 

deologie lebt immer wicder auf42. Aber all dies wurzelt, sieht man von bloBen Profilierurigsabsichten 

ânzelner Herrscher oder Feldherren ab, doch nur in dem Bemiihen, begrenzte Vorteile43 zu gewinnen oder 

ich bessere Positionen zu verschaffen, die Armenienfrage hier eingeschlossen. Lange dauem die Kămpfe 

liemals an, und gerade in dieser Armenienfrage dokumentiert etwa ein Nero44 * mit seiner dynastischen 

intscheidung zugunsten der Parther den Hohepunkt einer Interessengemeinschaft, wie man ihn weder vor- 

loch nachher erreichte. In den Kămpfen erweist sich Rom uberdies stets als iiberlegen, mehrfach kommt es 

nr Besetzung der parthischen Hauptstadt, ohne daB emsthaft je ein umfassender Annexionsanspruch geauBert 

vird . Geht es indes damit um die Divisio orbis, so steht am Ende einer solchen Entwicklung und gleichsam 

ils die natiirliche Peripeție ein Caracalla46 mit seiner Absicht von Heirat und Fusion der beiden Reiche. Es

42 Sie wird freilich variiert, vgl. etwa Dio Cass. 68,17,1. Eine 

giundsătzliche, weiter flihrende Zielsetzung, die das bestehende, 

sich weiter entwickelnde Veihăltnisvon GegenseitigkeitauBer Kraft 

zu setzen hatte, IdBt sich indes in keiner der Quellen nachweisen. 

Vgl. auch Wolski, a.a.O., S. 196; 205, dazu J. Wiesehbfer, Klio, 

64, 1982,441 ff. Interessant hierzu auch Inscr. des. Palm. X 49, 

25, vgl. H. Seyrig, a.a.O., S. 253 ff.

43 Vgl. u.a. M. Cary, AClass. 1, 1958, 132 zur rdmischen 

Bcschrănkung auf das Kulturland, ahnlich wie in Obergermanien 

und Ratien ndrdlich der Donau. Zu dem dkonomischen 

Hintergiund, der an Wichtigkeit den politischen in den Schatten 

stellte, s.o. bes. die angeflihrten Arbeiten ANRWII8 u. 9.

44 S. u.a. Bracher, S. 314, vgl. auch S. 251. Eine wirkliche 

Zuspitzung der Armenienfrage vennag ich erst fiir das 3. Jhdt zu 

erkennen. Sie hăngt zweifellos mit dem Interesse Persiens an den 

Kaukasuspăssen zusammen, die sich wiederum aus der 

Notwendigkeit einer Sdldnergewinnung erklâit und wohlmit einem 

parthischen wie danach sassanidischen Oberengagement an vielen 

Fronten zusammenhăngt. Zum Dilemma der romischen 

Unterstiitzung auch in diesem Zusammenhang s. bes. zuletzt R. C. 

Blockley, Florilegium, 6,1984,28 ff.; Phoenix, 39,1985, 62 ff.; 

Historia, 36; 1987,222 ff. Zu Armenien 66 s. auch M. L. Chaumont, 

ANRW II9,70 ff.; Wolski, a.a.0., S. 211; J. Lemosse, in: Met 

Gidel, Paris, 1961,455 ff.

45 Dies gilt selbst fiir dieMesopotamienbesetzung Traians, von 

dem. die Nachrichten nicht klar erkennen lassen, wie weit er das 

Verhăltnis zum Partherreich grundsătzlich geandert wissen wollte. 

(allgemein vgl. E. Badian, ANRW II9,11 ff., zu Armenien vgl. S. 

21; Chaumont, ANRW II, S. 124 ff.; vgl. Garzetti, S. 363 ff.
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ist dies .der letzțe Hohepunkt einer. Interessengemeinschaft, die sich von der .Versendung parthischer 

Konigssdhne nach Rom seiț Augustus uber den Philoromaiostitel einzelner Herrscher bis zu nunmehr volligen 

Vereiriigung erstreckt, wie man sie jețzt ins Auge faBt. Sie hat damit den Șinn gleichsam eines Modells der 

Uberwmdung von bisher giiltiger Zwischenstaațlichkeit, mag der Plan auch nichts gewesen sein als eine 

Utopie oder aber bloBe jițerarișche Fiktion.’

Fur den Westen, wie angedeutet,..sirid. die Probleme anderer Art47. Wohl versucht man dort anfangs 

durch die Gewinnung von Territorieri jenseits der FluBgrenzen eine gewisse Expansion, wenngleich in 

bescheideneri Dimensionen48, und fur eine Zeitlang mochte die bekannte Linie Elbe-Donâuknie als Ziel 

eirien gewissen Sinn haberi. Nach dem Scheitem fuhren weder Augustus noch die Nachfolger solche Plane 

weiter fort, sieht man von einigen Verschieburigeri in Ratieri ab, wo mari die Donau suksessive um einige 

Kilometer uberschreitet. Am Ende des 1. Jhdts. Werderi um die Mainmiindung ebenfalls einige Gebiete 

ostlich des Taunus annektiert. Was man wirklich plante, laBt noch eher wohl der Ausbau des Dekumatlandes 

in Obergermanien erkennen. Aber die Erhebung der beiden Germaniae zu Provinzen bereits geht Hand in 

Harid mit den Anfângen des Limes. Sicher, dieser mochte fur den Anfang weniger als eine Fortifîkation als 

vielmehr'eine Dokumentation der Grenze. zwischen kontrolliertem Imperiumsgebiet und den Foederaten 

gedacht sein. Und wenn Traian einige Jahre danach noch einmal ausgreift, um jenseits der unteren Donau 

daș Reich des Decebalus zu zerschlagen, .dann offensichtlich49, weil dies sich zu einer Gefahr auszuwachsen 

drohte, wie sie . sich stărker als je zuvor jetzt zugîeich.an allen Stellen der nordlichen Grenze abzuzeichnen 

begann. In einer romischen Sieht.mochte sich ein Decebalus sich als die Neuauflage jenes Burebișta 

darstellen50, dessen Reich sich wieder aufgeloșț hatte, kaum daB er von der Buhne abgetreten war. DaB man 

rpmischerseits mit einer Wiederholung nicht reclinete erklărt sich indes keineswegs allein aus der Grenznăhe 

und der bloBen Gefâhrdung fur das hnperiumsgebiet. Wichtiger muB der Blick auf die Hintergriinde gewesen 

sein, der sich schnell auf die Răume jenseits der bisher wichtigen Grenzen lenken lieB. Die Kleinrăumigkeit 

im fnittleren Europa hatte es offensichtlich leicht gemâcht, etwa einen Marbod tind dessen Nachfolger in ein 

yon Rom aus dirigiertes Krâftespiel einziibaueh und sie entsprechend als Schachfîguren zu behandeln, 

riachcfem sie schori nicht zu beseitigeh waren. 68 dann hatte man erfahren, was geschehen korinte; wenn 

auswărtige Krăfte und provinziale Elemente gemeinsaine Sache machten, urid auf der anderen Seite hatte 

sich der jiidische Krieg als die Folge einer linklaren Krăftekoristellation ebenfalls zu einer Gefahr âiisgeweitet, 

wie mari sie offensichtlich nîemals erwartet hatte. Die aUgemeinen:Erfahrungen urid ein Schock dieser Art 

mUssen der Grund gewesen sein, daB Traian nunmehr bewuBt zwei Kriege vom Zaiine brach. Ob und 

inwieweit etwa Bergwerke urid Bodenschătze des Landes soweit bekannt waren51, daB sie eine Rolle spielten, 

ist ohne Belang. Von Belang sind denn auch die Absichten des Decebalus nicht52, eines Foederaten, ausgestattet 

mit dem romischen Burgerrecht, der sich moglicherweise derii Imperium festei- verbunden glaubte als 

irgendeiner der Bundesgenossen in der westlichen Hălfte des.Reiches.

. , S. .dazu meinen Erklărungsversuch in: Jb. f. Frănk. 

Landcsforschung, 34/5^.1975, 37 ff„ ygl. Wolski, a.a.O.f S. 214. , 

Eine Historizitat des Planes ist nicht zu erweisen und jede 

Diskiission miiBig. Interessanter scheint, daB man ihn Uberfaaupt 

in dieLiteratur brachte (vgl. D. Timpe, Hennes, 95,1967,470 ff.;. 

anders J. Vogt4 Historia, 18,1969,299 ff.).

S. o.; die Notwendigkeit der Osmose bewirkt, daB der. t.. 

westliche „Klientelstaat” (ygl. bes. Kiose, S. 11) von vomherein 

andere rbmischeMaxime voiaussetzt. Ich nehme ân, der auffallende 

Mangel an Zcugriissen liber moharchische Strukturen erklărt sich 

nicht zuletzt auch damit Versuch einerSystematisierungs. immer 

noch M. Lcmosse, Le ruginie des relatipns.internaționale? dans le 

Hâut-EmpireRomain, Paris, 1967, dazu neuerdingsD. C. Braund, 

Rome and theFriendly Kings, London, 1984. Ăltere Arbeiten zum 

Problem (Bohn, Sands) scheinen dennoch keineswegs damit 

liberflilssig geworden.

44 Zur Veriangsamung der Prozesse durch Augustus s.p.; zur 

Zeit nach der Mitte des 1. Jhdts. s. Laser, a.a.0., S. 290 ff.

9 Material noch immer am ilbcrsichtlichsten zusammengefaBt 

vonR. Hanslikțind W.H. GroB.RESuppl. X 1032ff.,bes. 1058 ff.

x Zur AbsichtCaesars, einen Zug nach demOsten zu beginnen, 

in Verbindung mit dem dakischen Problem s.o. Zu fragen bleibt, 

wic weit die'Entstehung des Reiches noch mit den ethnischen 

Verschieburigen im dakischen Grenzgebiet zusammenhăngt, die 

cineșolcheKorizentratidn erfordeiten und vidlcicht weiter nordlich 

auch den Machtzuwâchs eines Mithradates VI. bedingthatten. Flir

Rom.ergab sich damit zweifellos bereits aus derFeme ein Problem. 

.Beziiglich einer keltischen Analogie s. G. Dobesch, Die Kelten in 

Oșterreich, Wien, 1980, passim, zur Kausalitat von ăuBerer 

Bedrohung und monarchischerMachtakkumulation. Zu Burebișta 

s. bes. I. Crișan, Burebișta and His Time, Bukarest, 1978; zu 

den ethnischen Voraussetzungeh Ai Vulpe, Dacia, 31,1987,77 ff. 

Zu den Ereignissen 101 ff. s. C. Daicoyiciu; ANRWII6, bes. 903 

ff. Material allgemein bei Garzetti S. 318 ff. u. Anm.

51 Vgl. dazu CIL ni 941 (Salz); 131; 1088 (Gold). Zur 

Siedlungskonzentration im Bergwerksgebiet s. bes. K. Horedt, 

SiebehbUfgen in spatromischer Zeit, Bukarest, 1982,14; 80. Zur 

Nutzung der Mbglichkeiten s. St Mrozek, ANRW H 6,95, 99:

, 52; Stand Decebalus insbesqndere ein Hinterland mit unerschbp- 

tfchen Reșerven an Menschenkraft zur Verfiigung, dann geniigțe 

die Emeuerung eines Vertragsverhăltnisses nicht, Rom hatte 

vielmehr die Sicherung dieses Vorfeldes selbst zu iibemehmen 

und durch die karpathenpă ’sse vbrzustoBen, vgl. auch R. Vulpe, 

Dacoromâhia, 1,1983,41 ff:Wichtigistdabei,obdasDecebalus- 

dieDimehribnen des Burebistareiches erreicht hatte (vgl. dazu M. 

Bărbuță, Latomus, 39, 1980, 386 ff., bes 391. Ich halte einen 

Verzicht auf die Sicherung des gesamten Karpathfcnbogens fur 

damit erklărlich, daB man sich die Verbindung init diesem 

Hinterland, etwa in Zusammenarbeit mit Pannonien, auch 

rbmischerseits offen zu halten gedachte, bezeichnend auch Mrozek, 

a.a.O.. S. 99; 108.
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Dieses Dakien freilich erscheint als ein Sonderfall, und er verdient es, wenigstens einige Andeutungen 

dariiber zu machen, wie man ihn in seinem historischen Zusammenhang sehen mochte. Wie schon angedeutet, 

das Imperium als Ganzes hatte sich zu einem System herausgebildet, das alle Lebensbereiche seiner 

Bevolkerung erfafîte und sie aus einem neuen Grunde heraus gestaltete. Es hatte seine Ziele, Notwendigkeiten 

und die vordergriindigen Absichten miteinander abgestimmt, dabei etwas wie eine eigene Sinngebung 

entwickelt, wobei man pragmatisch genug vorging, um sich jeweils an die Gegebenheiten zu halten und 

falsche Schritte zu vermeiden. Fiir die AuBenpolitik mit ihren liberali bewuBt begrenzten MaBstăben galt 

das gleiche. Nun hatte sich nordlich der unteren Donau emeut ein Staatsgebildeld geformt, das in eigener 

romischer Sicht die iiblichen Dimensionen eines Klientelstaates weit hinter sich lieB, ja gelegendich sogar 

erfolgreich und mit romischen Verlusten auf Imperiumsgebiet ubergegriffen hatte. Seinem Aufbau nach 

mochte dieses Reich ein Barbarenstaat sein, wie Rom ihn im Balkangebiet des ofteren angetroffen, ja 

gelegentlich sogar eine Zeitlang bestehen gelassen hatte. Was aber zu denken gab, das muB das Hinterland 

dieses Reiches gewesen sein, und dazu die Intensitat, mit der der Kdnig ein offensichtlich unvorstellbar 

groBes Menschen- und Krăftereservoir benutzte, um mit der Expansion zugleich auch die innere Gestaltung 

dieses Reiches zu intensivieren53. Dabei sollten die intemen Integrationsmoglichkeiten fremder Zuwahderer 

eine Verselbstandigung der von Rom praktizierten Verfahrensweisen und Vorstellung, auBer Betracht bleiben, 

und auch die die Tradition, die iiber Jahrhunderte Decebalus und Burebista verbinden mochte, war vielleicht 

noch nicht der Art, daB sie ein Eingreifen rechtfertigte. Man wird das Verhăltnis der Dakers, wie angedeutet, 

zu Rom nicht differenziert genung sehen diirfen54. Seine Kriege gegen Rom unter Domitian sind kaum als 

eine Expansion, sondem eher als ein Bemiihen zu verstehen, das Verhăltnis zum Imperium zu intensivieren 

und nach den Mitteln von Zivilisation und innerer Starkung zu suchen, die das Imperium allein zu bieten 

vermochte. Decebalus als der Erbfeind Roms ist eine Fiktion, was immer auch die romische Propaganda 

aus ihm machte. Dies aber und das entsprechende Verhalten, wie es sich in den Kriegen und selbst in den 

Friedensschlussen auBert, ist es, was den Daker als gefăhrlich erscheinen lassen muBte und Traian zum 

Kriege zwang. Denn in seinen Forderungen, wie angedeutet, unterscheidet er sich nicht von dem ostîichen 

Partner. Aber wăhrend es im Osten die răumlichen wie die ethnischen Bedingungen sind, die dessen 

Begehrlichkeit begrenzen und ihn selbst zwingen, stets maBzuhalten55, der Dakerkonig stoBt in einen Raum 

hinein, in dem alles noch in der Entwicklung begriffen ist. So geht es in diesem Falie denn kaum nur um eine 

Bedrohung der siidlich der Donau gelegenen Gebiete oder aber der Engstellen der Landverbindung zwischeri 

dem Osten und dem Westen. Wichtiger ist ein anderes.-Konnte Rom sich das Entstehen eines Reiches 

leisten, das sich an der Nordostgrenze etablierte und sich so entwickelte, daB es zu einem dritten Faktor in 

einem Gefiige von zwei Machten wurde, das eine dritte nicht mehr vertrug? Die Gefahr war zu groB, daB 

hier etwas entstand, das auch bei bestem Willen nicht mehr zu băndigen war. Es ist nicht zu glauben, daB 

Decebalus nicht willens gewesen sein konnte, sich dem ersten FriedensschluB mit seinen Bedingungen 

unterzuordnen, und nicht bereit war, alles zu efullen, was man auch danach noch verlangte. îndes sein Fall 

war in dem entwickelten zwischenstaatlichen System nicht vorgesehen, das bereits bestand, und fiir einen 

bloBen Klientelstaat auch weiterhin war sein Reich zu stark. Die Quellen mogen seinen Untergang kaschieren, 

einem Traian blieb von vomherein kein anderer Weg als der der Vemichtung.

Das Exemplarische aber setzt sich fort. Das Land wurde zu einer Zeit unterworfen, da Rom die notwendigeri 

einschlăgigen Erfahrungen und Vorstellungen lăngst56 gewonnen hatte, von denen wir ausgegangen sind. Und so 

lag es auf der Hand, daB man diesen Neugewinn von vomherein jetzt auch als ein Musterland zu gestalten 

untemahm, das zu zeigen hatte5 , welche Moglichkeiten es fiir ein Land gab, das unterworfen in einen 

RomanisierungsprozeB geraten war und diesen konsequent iiber sich ergehen lassen durfte. Andere Imperiumsteile 

mochten Vorformen liefem: Hier wird versucht, ein Facit zii ziehen, das fiir die Augen der eigenen Offentlichkeit 

ebenso berechnet war wie fiir die von auswărtigen Verbiindeten, und zugleich anzudeuten, was man fur moglich 

hielt um, iiber das Bisherige hinaus einen năchsten Schritt zu tun. Die Teilung des Dakiens in mehrere Provinzen58, 

Bezeichnend ist die Anforderung von Handwerkem aus 

rbmischem Gebiet in einem der frtlheren Friedensvertrăge. Sie 

erscheint als eine Parallele zu den persischen Bevolkerungs- 

verschleppungen im Osten.

54 Allgemein auch B. Gerov, ANRWII6, 899 f.; 905.

Dies gilt selbst fiir die Tributfordeningen der Sassaniden bis 

in das 6. JhdL

Zur natiirlichen Dezimierung durch die Aufstellung 

einheimischer Auxilien s. D. Pretase, ANRW II 6, 994, eine 

Analogie ware das Beispiel Rătiens 15 v. Chr. Zu einer ahnlichen

Praxis noch nach 332 s. Brockmeier, a.a.O., S. 97. Sie leitet in die 

der Spâtantike und Volkerwanderungszeit liber.

57 Zu den notwendigen Vorbedingungen durch einen Aușbau, 

auch des cisdanubischen Hinterlandes s.u.a. V. Velkov, Klio, 63. 

1981,473 ff.
58

Bezeichnend ist die Zweiteilung wohl bereits unter Traian; die 

Dreiteilung in Verbindung mit einer Eihdhung dermilitarischen Staike 

falit in die ZeitMaik Aurels. Zu den Statthaltem ș. J. Piso, Tituli. 4,1982. 

369 ff. Die Liste ist auffallend vollstandig, weniger gilt dies fiir die der; 

Procuratoren. Zur Spezialisiening im dnzelnen s. Piso passim.
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StraBenverbindungen59, Gamisonen und Siedlungen, der Ansatz zu einer Municipalisierung60, der etwa im Vergleich 

zu anderen Gebieten in ăhnlicher Lage emeut den Eindmck einer Forcierung erweckt, dazu die Anwendung der 

Vielfalt von Zivilisationsmitteln in der herkdmmlichen Weise, wie sie die rumânische Archăologie in ihren 

verschiedenen Disziplinen zutage gefordert hat, all dies schafft ein Spektrum von einer Konzentriertheit der 

Elemente, das sich nur aus den Zeitumstanden und der bewuBten Absicht erklărt. Doch dazu kommt zugleich 

die-ethnische'Umgestalturig, d.h. die Vermischung def Einheimischen mit zuwandemden Fremden, und dies im 

besonderen aus der Oșthălfte61. Sie gilt fur den privaten wie den offiziellen, den militărischen62 wie den zivilen 

Bereich, und erscheint alles in aliem als die Umgestaltung des Landes mit seinen Bewohnem zu einem neuen, 

spezifischen Bevolkeningssubstrat, das sich mit nichts an Bisherigem vergleichen laBt63. Und wie schon angedeutet, 

es sind die ostlichen Elemente, die hier als ausschlaggebender Faktor dieser Neugestaltung ausersehen scheinen. 

MuB sich nach defri oben Angedeuteten iiber gemachte Erfahrungen und gewonnene Erkenntnisse dieser Zeit 

nicht der SchluB geradezu aufdrângen, daB man jetzt, zu dem in einem histonschen Kalkiil richtigen Zeitpunkt, 

datari ging, die bisher unerprobte Integrationsfâhigkeit eben jenes Ostens auf vorerst kleinstem Raume und 

gleichsam in einer Retorte zu untersuchen und Erfahrungen fur die weitere Entwicklung des Problems zu sammeln, 

dem man bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatțe, um das man aber mit der Zeit doch wohl nicht 

herum kam ? Ging es in der Tat um den Versuch der Uberwindung einer jahrhundertealten Barriere, die das 

allgemeine innere Gleichgewicht auf die Dauer beeintrăchtigen muBte, dann wird man die gezielte Anwendung 

der romischen Lebensqualităten zu einem Zweck, der in die Zukunft wies, als ein geradezu revolutionăres 

Novum empfunden haben. Und auch die Lage dieses Experimentierfeldes gleichsam an einer Nahtstelle mag 

fur diese Absicht sprechen. Bezeichnend ist es denn auch, daB man bei all dem im Răumlichen offensichtlich 

nicht iiber das hinaus ging, was sich zur Verwirklichung einer solchen Absicht verkraften lieB64. Die Grenzen des 

romischen Dakien nordlich der unteren Donau zum Barbaricum hin werden ein Rătsel bleiben65. Hier bietet sich 

vielleicht ein .Erklărung an.

59 r
Zum Bcginn cntsprechendcr Aniagen sofort nach der 

Bcsetzung s. etwa CIL 111,1627. Material allgemein immer noch 

Rli IV 1968 ff. (Brandis); die Fillle entsprechender Neuer- 

kcnntnissc durch weitere Funde seither kann nur angedeutet 

wcrilcri;

Auch hier beginnt die gezielte Entwicklung bereits unter 

Traian mit mchrfachcr Coloniagriindung; die Entwicklung vom 

Municipium zur Colonia lăBt sich verfolgen fur Napoca, Potaissa. 

Romula, Drobeta, zusammenfassend Gerov, a.a.O.; zu Napoca 

(Muriic. 125; Colonia ca. 160) s.Stieglitz,a.a.O.,S.583;Daicoviciu, 

a.a.O..S.921 ff ! .

61 S. dazu bcs. S. Sanie. Dacia, 14.1970,405 ff.; 21.1981,359 

ff. S. u.a. bcs. CIL III. LXVI,-1471; 7756; 14216; Suppl. UI 7680; 

7954; Die Aufnahme auch von Frcien Dakem (s. o.) schlieBt dies 

nicht aus.DioCass. 72,3,2 (ca. 180n.Chr.)erklart sich ausVeriusten 

des Mârkomanncnkricgcs. Zusammenfassend auch Pretase. a. a. O.. 

S. 997; D. Schlumberger, BEO, 9. 1942/3, 54 ff. Zu verwandten 

Phlinomencn in Pannonien s. A. Moczy, ANRWII6,576.

Zu den orientalischen und afrikanischen Truppennamen s. 

N. Gudca, ANRW II 6, 867.

63 Zum Sklavcnzustrom s. J. Glodariu, ANRW II 6,983. Die 

Ergicbigkcit des Gebietes im naheren und weiteren Vorfelde der 

unteren Donau galt hierfilr als besonders wichtig.

64 Zur Fragwiirdigkeit der Grenzziehung innerhalb des

Kurpathcnbeckcns s. o. Ăhnlichcs muB fiii die Aussparung von

Und auch das Ende gehort dazu. Zweifellos, man hatte in 160 Jahren, zwischen 108 und 270, mehr 

erreicht als an einer Stelle der nordlichen Grenzzone, wie diese allein einen Vergleich erlaubt. Auch die 

Umstănde, unter denen man das Land wieder aufgab66-, scheinen symptomatisch und charakteristisch zugleich. 

Was, immer die Griinde waren, unter Aurelian kennzeichnet das Ereignis eine Resignation, die weniger die 

Region als das Imperium und seine Zukunft als eihe Ganzes67 betrifft. Spekulationen mit einer nur als 

zeitweilig gedachten Răumung oder lediglich einer Râumung, keiner Aufgabe des Landes und einer spâter 

versuchten Wiederbesetzung mit Hilfe eines Foederatenvertrages etwa unter Constantin helfen nicht weitdt, 

was immer man von einer Neubelebung romischer Weltherrschaftsgedanken oder aber deren Neuauflage

■■ Moldau und Walachei gelten; zu HĂ. Hadr. 6.3; Dio Cass. 68.13. 

*6; s. Vulpe, a.a.0., S. 43. Zu den dakischen Veteranensiedlungen s. 

, « Glodariu, a.a.O.,bes. 958 f.; dazu Gudea.a.a.O.,S. 857. Allgemein 

vgl. auch M. .Petrescu-Dîmbovița, Dacoromania, 1, 1973.162 ff.

65 Schwcr zu verstehen ist dabci allerdings die Bcibehaltung 

romischer Gamisonen und Fortifikationen im Hinterlande dieșsefts 

der Dohaugrenze.

66 Material umfassend bei B. Scardigli, ANRW II5.267 ff. zu 

Eutrop 9,15, 8;EestusBrev. 8; HA, Aur. 39,7; Jord. Rom., 217. 

Aur. Viei. Caes. 33,3, allgemein; sf auch R. Vulpe. Dacoromania. 

1, 1973. 41 ff.; E. Cizek. Latomus. 45. 1986, 147 ff. s. auch 

Daicoviciu. a.a.O., S. 33 ff. Zum Riickgang der Goldschiirfung 

als einen der moglichen Griinde s. Horedt, a.a.O., S. 14 ff.

67 S. dazu Vulpe, a.a.O., S. 48; V. Hiescu, ciies. Zeitschr.. S. 10 

ff. Zur sukzessiven Aufgabe seit Gallicnus s. Horedt. S. 11 ff. 

Wichtig erscheint die endgiiltige Răumung durch Truppen und 

Verwaltung in einer Phase romischer Siege im Osten wie 

offensichtlich in Dakien selbst (zu dem ..Dacicus Maximus ... s. 

A. Bodor, Dacoromania. 1,1973,29 ff. Ausschlaggebend erscheint 

mir einerscits die Gefahr der Abschnurung; die Angriffe gegen 

das Imperium hatten sich zweifellos durch Moldau und Walachei 

entwickelL Die Offenheit der nord westlichen Flanke kommt dazu, 

und iiberdics waren offensichtlich die Voraussetzungen fdr cine 

weitere Starkung der romischen Position nicht mehr gegeben, 

allgemein auch D. Tudor, Dacoromania, 1,1973,149 ff.
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unter einem nunmehr christlichen Vorzeichen halten mag68. Das Aufgeben Dakiens in seinem program- 

matischen Bezug als das Zeichen fur das Ende romischer Geschichte mag ein Denken in Umwegen erfordem. 

Wenn es aber ein solches gibt, darm miiBte es in dem freiwilligen Verzicht auf die weitere Fortfiihrung eben 

von Aufgaben bestehen, wie sie das Imperium bisher stets zur Rechtfertigung der eigenene Existenz und 

seiner historischen Rolle postuliert hatte, und wie wir sie als Romanisierung zu umschreiben gewohnt sind. 

Und bezeichnend wăre dann auch die Stelle, an der dies geschah. Was dabei im einzelnen vorausgegangen 

war, ist sicher von geringem Belang: Es miiBte, analog zum Anfang aber auch jetzt das Modell sein, das 

wirkte. Das Weitere tut wenig zur Sache. Wesentliche Teile der romanisierten Bevdlkerung werden 

zuriickgeblieben sein und ihre Integrați onsfunktion69 weiter ausgeiibt haben. Ich halte fiir moglich, daB die 

weitere Entwicklung siidlich wie nbrdlich der Karpathen ohne dieses konsolidierende Element nicht denkbar 

ist70, die archăologischen Zeugnisse zumindest fur das 4. Jhdt. scheinen einen Beweis dafiir zu erbringen. 

Die Wirkung des Ereignisses auf das ImperiumsbewuBtsein aber muB groB gewesen sein. Ich halte fiir 

moglich, daB alle spăter noch geăuBerten Weltherrschaftsideen an diesem Beispiel von vomherein ihr 

naturliches Koriektiv gefunden haben.

68 Literator bei Scardigli, a.a.O., S. 272 ff. Zur Deutung der 

Frage durch E. Chrysos, Dacoromania, 1,1973,52ff.;SO-Europa. 

Jb., 17, 1987* 28 zu den Ereignissen 332 s. Brockmeier, passim

als Korrektor. Antike oder christlich-antike Imperiumspanegyrik 

hat ihre Funktion auch in der Darstellung des Realen: Eine 

verpflichtende Programmatik angesichts eines Zwanges zur 

pragmatischen Verhaltensweise indeskann sie nicht sein. Dafî ein

Constantin spăter mehr beabsichtigte als sich an Erreichtem

Dazu nun aber kommt ein weiteres, und es erscheint als angebracht, ein wenig auszuholen. Man hatte 

im Westen das provinziale Ubergangsgebiet in einer Weise gestaltet, die im Osten eine Parallele nicht 

haben konrite, und wie anzudeuten versucht, wird in diesem Unterschied ein Erkenntnisfortschritt liegen, 

-•der seine Zeit brauchte. Wohl hatte das westliche Barbarenbild seine Tradition, die sich von der des ostlichen 

unterscheidet und die sich spătestens seit Poseidonios als selbstandiger Zweig einer antiken Barbarenideologie 

verfolgen lăBt. Von der rbmischen Selbstdarstellung wurde, wie natiirlich, dieses Bild sicher nur allzugeme 

aufgenommen. îndes, bei aller kennzeichnenden pointierten Grausamkeit, Primitivităt und bestialischer 

Wildheit - dies im Gegensatz zur ostlichen Tryphe - von vomherein scheint man zugleich auch gerade fiir 

den Westen und Norden die Mbglichkeiten einer Domestikation wahrgenommen zu haben, die zur Hoffhung 

berechtigten, und sich, wie angedeutet, darin vom Osten unterscheiden. Und in der Tat, mit einem Versuch 

von Ordnung, mit politischer Zivilisierung und der Erziehung in allen Bereichen des Lebens beschritt man 

friih denn jenen Weg der Romanisierung, wie man ihn dort niemals zu betreten versuchte. Spanien, Gallien 

und die anderen Grenzgebiete aber geraten damit in einen Sog, der diese Vdlker einen Teil ihrer genuinen 

Eigenheiten vergessen macht und die mit der Zeit zu etwas umgestaltet, das sie in unseren Augen nur noch 

als Imperiumsbestandteil erscheinen lăBt. In welche Tiefe sich dieser ProzeB erstreckte, bleibt unklar, es 

wăre moglich, daB man liber Bekanntes hinaus hier Unterschiede zu machen hat.. An vielen Stellen bleiben 

. offensichtlich urtumliche Substrate wenigstens im Untergrund, ja erleben dann eiiie neue Auferstehung, 

wobei sich etwas wie eine keltische Renaissance im 3. Jhdt. von Gallien bis an die mittlere Donau auszudehnen 

scheint. Der Sprung liber die ethnischen Barrieren aber, den Rom damit tat - dies seit der Zeitenwende 

bewuBt und im Sinne eines planvoll und auf weite Sicht angelegten Programmes - ist es zugleich, was 

Europa erst zu dem gemacht hat, was es ist, auch wenn dessen Grenzen noch nicht feststanden. Und noch 

mehr, selbst dort, wo man, wie angedeutet, diese Grenzen dann wieder aufgab, vermochte das Ergebnis 

dieses Prozesses wenigstens im Untergrunde sich liber die Jahrtausende zu halten.

Die Zăsur am Ende dieser Epoche aber erinnert noch einmal an die des ersten vorchristlichen 

Jahrhunderts, und wieder scheint sie mit der an sich unfreiwilligen Verbindung von bstlicher und westlicher 

Imperiumshălfte zu tun zu haben. Man wird dabei friih anzusetzen haben, wobei der Osten jetzt 

voriibergehend eine auffallend amorphe Rolle spielt. Im Westen aber ist, bei aliem Fortschritt in der 

Romanisierung nach innen, das Ergebnis der allgemeinen Zusammenhange bereits im 2. Jhdt. von einer 

Regression bestimmt, die bereits wieder fraglich macht, was sich seit Augustus so kontinuierlich entwickelt 

: hatte. Dabei zeichnen sich die Hintergriinde einigermaBen ab. Wirklich zu erkennen îndes sind sie nicht. 

Aber es hat den Anschein, als sei die Eingrenzung des Imperiums seit Augustus denn gefahrlich mit einer 

Beschrănkung der Imperiumsinteressen nach auBen zu Hand in Hand gegangen, so daB die Welt jenseits 

der Gebiete nahe der eigenen Provinzen allzu sehr aus dem Blickfeld schwand. Wir wissen denn auffallend

abzuzeichnen scheint, ist durch nichts zu beweisen. Allgemein s. 

auchT. Zawadski, Dacoromania, 1,1973, 65 ff.

69 Dies trotz geringerer Lebensqualitaten, die von nun an 

nachzuweisen sind, vgl. K. Horedt, Dacoromania, I,1973,136 ff.

70 Des weiteren s. G. Schramm, SO-Europa Jb., 17, .1987, 89 

ff. Zur vorerst weiteren Verbindung mit dem Imperium s. Horedt, 

a.a.O., S. 14;Tudor, S. 149, vgl. auch Petrescu-Dîmbovița, a.a.O., 

passim.
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weiig liber Stammesbildungen, Konglomeratipnen und Wanderungen der, Stămme bstlich der Elbe und 

liber den Aufbruch der germanischen Welt. Es wird sein, das Pliriius der Âltere viei davon berichtete. Abef- 

fur eine Warnung.konnen die einschlagigen Nachrichten nicht ausgereicht haben. So muB friih derm auch 

das Kârpathengebietbedroht. gewesen sein. Ich halte fur mbglich, daB bereits die Entstehung des 

Decebalusreiches die Reaktion aufeinen Druck von auBen darstellt, der im 1. Jhdt. dort spiirbar wurde. Die 

Vorfeldgewinnung durch Traianwiederum und die Festigung Dakiens durch ihn wie die Nachfolger wăren 

konsequent der nâchste Schritt, nachdem man die Rolle libemommen hatte, die bisher der Gegner spielte; 

wăhrend die Haltung eines Hadrian wiederum sich daraus erklărte, daB mit dem gleichsam vorgeschobeneri 

Bollwerk genug getan. sein, nunmehr auch das weitere Vorfeld ausreichend zu kontrollieren. Aber bereits 

im 2. Jhdt. zur Zeit Mark Aurels und dann noch mehr im 3., lange vor der Răumung, muB das Uftifeld und 

weitgehend auch Dakien selbst zu einem Hexenkessel von Zligen und Bewegungen geworden sein71; der 

iiberkochte und seine Massenaufgebpte alljăhrlich liber die Donau schickte. Bereits als ein Tacitus gegen 

Ende des 1. Jhdts. die Bedrohung offen aussprach war es fur eine entsprechende Reaktion fast schon zii 

spat; Die Art, wie. er dies tut, lăBt erkennen, daB in der Tat Wichtiges versâumt worden war72. Sicher, riiah 

băute sukzessive den Limes weiter auș, aber dieser, wie gesagt, ist als eine wirkliche Sicheriirig nie gedacht 

gewesen, wăhrend an der unteren wie an der mittleren Donau einfach zu wenig geschah, um mehr zii leisten 

als das, was die bloBe Kontrolle verlangte. Im librigen hat Rom ja trotz dieser Art von Grenzziehuhg eine 

wirkliche Abșchottung gegenliber der AuBenwelt niemals vollzogeri. Nicht nur, daB mări* sțetș durch 

Verbindung in vielfacher Weise diese AuBenwelt zu durchsetzten suchte. Seit Augus’tus werdbh imrher 

wieder Fremde als einzelne, als ganze Stămme oder Gruppen ins Imperiumsgebiet aufgeriomrneri und in 

die Provinzbevdlkerung integriert . Die Zahlen, die gerade von der unteren Donau liberliefert sirid, mogen

71 Ih den Kampfen fiel der Legatiis Aug. pro praetore M7 

Claudiiis Frorito. '

72
Zur Wirkung des clades Varianas. Will, a.a.O,, S. 52. Sie hat 

sich zweifellos durch das Nebeneinander mit deutlicher eigener 

Oberlegenheit in den folgenden Jahihundeiten abgeschwăcht, vgl. 

dazu auch Temes, a.â.O., S. 738 ff. Zur Vorfeldsicherung etwa im 

Kaukasus, der am weitesten vorgesch'obcnene Position, s. A. B: 

Boswoith, HSPh, 81/1977,218 ff. SielieB sich als Modell dâfUt 

deuten, was hier mbglich war, und' erlăubte die Kontrolle aller " 

Bewegungen in und vor dem Gebirge (vgLTâcitus, Ann., 6,33; 2;? 

Jos. AJ, 18,97; BJ, 7,244 ff.; Dio Cas: 65,15,1) Gamișonen im 

2. Jhdt. (Boswoith, S. 226) mochțeh bestehende Foederateri- : 

verhăltnisse noch vcrstărkeri (Feșt. *20,2* Eiitr. 8, 2,2)*und diese

libertrieben sein, und es konnte dennoch sein, daB in einem solchen Zusammenharige gerade jene Nahtstelle 

zwischen Osthâlfte und dem Westen eine besondere Rolle spielte; die dem Sichenmgsauftrag fiir Dakien 

erst seinen wirklichen Sinn gab. liberali aber muB der RomanisierungsprozeB, der dâmit beganri,sich auf' 

die Barbaren als ein Weg zu Wohlbefinden und Wohlstand, besseren Lebensbedihgungeri und hoffhurigsvoller 

Teilnahme an den Segnungen einer ungewohnten Zivilisation ausgewirkt haben; die sie die'eigerie 

Vergangenheit vergessen lieB und es leicht machte, die eigene Identităt aufzugeben. DaB dies wiederum sich 

jenseits der Grrenzen herumsprach, aber darf als sicher gelten, und es braucht sicher niir geringe-Spefculation1 

liber die Permeabilităt jenes Volkergefiiges, um die Logik solcher Kausalităten zii verstehen. 'Ohne HâB 

auf dieses Imperium, eher von der Vorstellung eines Gelobten Landes aiisgehehd, scheint so mehr und- 

mehr das Eindringen in dieses Land zu einem Vehikel nicht nur politischer oder pseudopolitischer Entwicklurig' 

fur diese Volker im Sinne einer primitiven Staatenbildung zu werden. Existenznot und Lebensbedihgungeri 

tun auf der anderen Seite das Ihre, diesen ProzeB entscheidend zu fdrdern. Unter Mărk AiireP scheint es 

dann so weit, daB ein Uberdruck sich zum ersten Male entlădt, seit 166 ergieBt sich fur anderthaîb Jâhrzehnte 

Jahr fur. Jahr eine Woge von Invasionen liber die nordlichen Grenzen urid’ iiberflutet das"romische Gebîet 

von Rătien bis Siebenblirgen. Markomannen, Quaden, Jazygen indes bilden,worarigeschoben, dabei hdfchstens 

eine erște Welle und sind gleichsam die Spitze eines Eisberges von kâum ăuszulotender Tiefef Zwa£ lăuft 

sich nach einiger Zeit diese Bewegung tot. DaB indes nur der gewaltsămeEinbruch weitgehend die Zerstorung 

all dessen mit sich gebracht hatte, um dessentwillen man gekommen war, war unvermeidlich. îndes, auch 

die Reaktion des Imperiums .ist bezeichnend. So gut es geht, wird am JEhde die Masse der Eindringlinge 

aufgenpmmen, zum Teii selbst in Italien angesiedelt oder an anderen Stellen zu integrieren gesiicht, wobei" 

man lediglich nach der alten Praxis zu verfahren brauchte. Und andefăeits bestiit>fiir kurze Zeit wenigstens -

% nach demAb wehrcrfolg 135J£GH nr. 154,. T 5; HA, Hadr. ;17,11) 

weiter zementieren. Parthiisches Wohlwollen gegeniiber solchem 

Engagement ist nicht zu bezweifeln. Bewegungen, wie sie zur 

Zeit Mark Aurels erstmalsbegannen, scheinen allerdingș nicht ein- 

kalkuliert gewesen zu seiir; tind dâ's sich’pben abzeichnende System 

der Kontrolle versagte an'fâșt allen Stellert. Die dakische Grenz^ 

sicheiurig macht kdjpeĂusriâhme (vgl. Gudea, a.a.O., S. 849).

73 Zum Vorbild âer Ubieryerpflanzung s. Will, S. 2; zii T.:.. 

Plautius Șilvanuș (ClE XIV 3608) s. Daicoviciu, a.â.Q., Ș. 912. • 

Zur offensichtlich beyorzugțen Besiedlung des stldlichen 

Hihterlandes âh der unteren Donau vgl. M^Mirkowitsch, ANRW 

II6, 810 ff., bes. 820 ff, s. auch Velkov, a.a.O., Sie ergănzt das 

Bild.v.on den.bestehen gelassenen, Gamișonen.
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der Plan, das Provinzgefiige Uber die FluBgrenzen hinauszuschieben und um eine Marcomanma wie eine 

Sarmatia zu erweitem . Die einschlăgige Uberlieferung mag Fiktion sein. Hihter ihr verbirgt sich îndes eine 

konzeption, die lăngere Zeit vorher und unter besseren ăuBeren Vorâussetzungen vielleicht Erfolg gehabt 

hatte,.das nordliche Imperiumsvorfeld besser zu sichem als dies in Wirklichkeit geschehen war. Zu fragen, 

ob die Entwicklung fUr immer aufzuhalten gewesen wăre, freilich ist muBig.

Wichtiger freilich scheint noch ein anderes. Man hatte nunmehr wohl die Gpfahren erkannt, die sich 

hinter den Symptomen dieser ersten Volkerwanderung verbargen75. Zwar hatte man diese nur zum Teii zu 

bewâltigen vermocht. Allen Zeugnissen nach aber muB jetzt ein Wiederaufbau des Zerstorten begonnen 

haben, der alles Bisherige hinter sich lieB. Nicht nur, daB man die Schăden reparierte. Forciert wird auch 

die Romanisierung76, und im ganzen versucht man das Zivilisationsgefiige jetzt in einer Dichte auszubauen, 

in der sich, wenn nicht jeder neue VorstoB von auBen festlaufen wiirde, doch die Integration der 

Eindringenden schnell und sicher vonstatten gehen konnte77. Es scheint, das Modell Dakien ubertriige 

sich damit auf weite Raume, und hier wie dort gingen alle Erwăgungen davon aus, daB es mit militarischen 

Mitteln allein nicht mehr getan war. So kann es denn kein Zufall sein, daB von allen archâologisch oder 

epigraphisch faBbaren Zeugnissen in den erwăhnten Gebieten mehr als drei Viertel der Zeit entstammen, 

die mit Commodus beginnt und mit den Severem endet und die demnach frir die romische Geschichte 

eine wenngleich zwangslăufig eingeleitete und dirigierte, doch eine grandiose Blutezeit bedeiitet. DaB 

vieles an Bauwerken und anderen Zeugnissen bereits als nur noch repariert erscheint, widerspricht dem 

nicht. Und auch von hier aus gesehen bedeutet den letzten Hdhepunkt ein Caracalla78, fur dessen 

Regierungszeit die. Nachrichten zu diesen Erkenntnissen passen. Ich halte fur moglich, die Constitutio 

Antoniniana miisse mit diesen Dingen ebenso in Zusammenhang stehen wie mit der erwăhnten, nur 

scheinbar so perversen Persienpolitik, und alls in aliem, sucht man nach einem Gesamtnenner seiner 

Kraftanstrengungen, șo kann man ihm die Bewuriderung nicht versagen. Bereits 212 hat er einen VorstoB 

neuer, bisher nur ostlich der Elbe nachweisbarer Germanen am unteren Main abzuwehren. Doch was 

sonst noch erwahnt wird, die notwendige Barbarisierung der Reichsverteidigung, die Integration von 

Barbaren im groBen Stil, die Aktivierung der bestehenden, wohl zum groBen Teil indiskutabel gewordenen 

Bundesverhăltnisse um jeden Preis, der Versuch einer Verstărkung der Reprăsentanz des Imperiums 

nach auBen hin - und zugleich der Kaiser in einem barbarischen Kampfarizug, der ihm seinen Namen ’ 

gab - auf den ersten Blick hin mag er als der Verriickte erscheinen, als den ihri die Quellen zu zeichneri 

suchen. Sie mogen zum Teii Recht haben, aber nur zum Teii. Was er zu verwirklichen sucht, ist die 

Totalisierung aller Anstrengungen und die Ausnutzung aller Mittel angesichts einer Katastrophe, die er 

sicher nicht allein als solche erkannte, allein aber die Absicht hatte, die Konsequenz zu ziehen. Die 

Ausdehhung dieser Krăftekonzentration selbst auf Persien wiirde gut dazu passen. .

In der Tat, es ist er, mit dem eine Epoche zu Ende geht. Der Zusammenbruch im Osten wie bald 

danach auch im Westen sind nicht Caracallas Schuld, denn auf beiden Seiten eskalieren nunmehr die 

Symptome in einer Weise, die eine Bewăltigung durch Rom als unmoglich erscheinen lâBt. So bricht auch 

jenes System kontrollierbarer Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Reichsteilen, nun an 

verschiedenen Fronten, zusammen und tritt an seine Stelle das Provisorium, das fur den Rest des Jahrhuhderts . 

anhâlt. Wieder scheint, und dies gleichsam auf anderer Ebene, der Vergleich zwischen dem Westen und 

dem Osten als unmoglich. Doch bedingen sich beide, genau gesehen, jetzt starker als zuvor. Sicher, mit der 

ethnischen Durchdringung und Durchmischung79 der verschiedenen Bestandteile von Reichsbevolkerung 

hatte man seine Fortschritte gemacht. Ostliche Verbânde in allen, auch den westlichen Provinzen, Syrer in 

Dakien, die Gemeinsamkeit von Verwaltung, Senat, Handlem - zur Verwirklichung einer angestrebten 

Homogenităt der Reichsbevolkerung mit entsprechend homogenen Interessen und selbst Lebensformen 

kann all dies vorerst nicht ausreichen und ist offensichtlich die Zeit zu kurz gewesen, um ein Ziel zu erreichen.

™ Vgletwa auchKlose,S. 81,dazuG. Winkler,ANRWH6,225ff ’

5 Unklar ist, wei wcit sich die Auswirkungen auch auf den 

Osten erstreckten. Zwar hatte die Verbindung etwa des Antoninus 

Pius mitBaktrem und Hyikanem, wenn historisch, das Partherreich 

nicht beeintrăchtigt, ăhnliches wird fUr. den erwăhnten 

Alananeangriff 135 gelten. Das Ausgreifen des Vologăses EL auf 

Armeniea 162 erklărt sich indes vielleicht schon mit Unruhe in den î 

nordkaukasischen Gebieten.

™ Bezeichnend hier 1LS 6986.

77 Zu Pannonien s. Mocsy, a.a.0., S; 582, vgl. auch P. Oliva,

Pannonia and the End of the Crisis in the Roman Empire, Prag, . 

1962, bes. 299 ff.; ziir HochblUte fUr die Balkangebiete in der 

Severerzeit s. Gerov, a.a.Q., bes S. 113. Die Wiederaufbauphase ♦ • 

mit deutlicher Intensivierung des Bestehenden ist auch an der - 

oberen Donau und am Rhein nach den inschriftlichen wie 

archHologischen Zeugnissen nicht zu ilbersehen.

78 S. o., vgl. bes. auch Debevoise, S. 246 ff. Wie weit etwa ein 

propersiseber Aufstand in Syrien 162 sich als eine Verschiebung 

des Verhălthisses auswirkte, ist nicht zu erkennen.

79 S. dazu bes. Daicoviciu, a.a.O„ S. 930 ff.
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.JEin Kpnzept^aber, das sich auch jetzt in einer Notsituation anwenden lieBe, um das Begonnene fortzufuhren, 

scheint;.nicht. vorhanden zu sein.

Obendrein nun bringt das beginnende 3. Jahrhundert auch im Sassanidenreiche eine Wende, die das 

bisher scheinbar so stabile Verhăltnis zwischen den Măchten iiber den Haufen wirft80 und das Gleichgewicht 

auch im Osten zerstort. Sicher, einen Umbruch bedeutet die Ablosung der Parther durch das Sassanidenreich 

•nicht, und in der Perspektive der politischen Notwendigkeiten gesehen, muB fiir Rom diese Wende etwas 

Uberflussiges gewesen sein. Vorerst scheint die Ordnung zusammenzubrechen, was sich als ein neuaufgelegter 

achămenidischer Fundamentalismus darstellt,- fuhrt zu einer Welle von Kriegen, in denen Rom vorerst in 

einer Verteidigerrolle steht81. Auf die Dauer freilich kosten diese den Gegner mehr an. Krăften, und sie 

mogen die Frage nach einem Krieg um des Krieges willen aufgeworfen haben. Eine neue, innere Stărkung 

der ostlichen Macht lăBt sich nicht erkennen, und auch die vagen Nachrichten iiber eine persische Expansion 

gegen das Kuschanreich helfen.nicht weiter. In der Tat, bald kehrt die sassanidische Krâfteexplosion wieder 

zu ihren Ursprlingen zurtick, das heiBt, zu jenem Zwiespalt zwischen einer Gewinnung westlicher Zivilisation 

und westlicher Zivilisierungsmoglichkeiten auf der einen und der Schwăche auf der anderen Seite, das 

Gewonnene zu sicherm Erklâren lăBt sich dies nur mit Hilfe von Hypothesen. Bedeuten indes die persischen 

Angriffe auf das romische Gebiet in erster Linie Raubziige, um sich mit Gewalt zu holen, was im eigenen 

Osten die Uberlegenheit ausmachte, neben Geld, Waren, Viehherden, und allen materiellen Giitem auch 

Menschen, die dieșem Zuwachs auch Dauer zu verleihen in der Lage waren, so konnte das Imperium 

niemals.alles zur Verfugung stellen was Persien brauchte. Damit aber werden die Auseinandersetzungen in 

ihref. spezifischen Form zu einer weltpolitischen Notwendigkeit, die das persische Verhalten als lediglich 

noch eine. Variation erscheinen lassen von dem, was auch bei anderen Barbaren nachzuweisen war . An 

Landgewinn kann dieses Persien nicht interessiert gewesen sein, auch ist auf Dauer die Uberlegenheit Roms 

•auch jetzt wieder unverkennbar. Fiir den GroBkbnig wiederum aber wird zwangslaufig auch die Frage nach 

Gewinn und aufgebrachten Opfem zum entscheidenden Kalkiil. Wohl halt der ProzeB gegenseitiger Aufreibung 

eine Zeitlang an und bestimmt das 3. wie das 4. und die weiteren Jahrhunderte83. Doch in dem Hin und Her 

steht neben einem Valerian ein Odenath84 und neben einem Sapor II. ein Julian. Und wie mir scheint, kommt 

, cs 363 zum Muster eines Friedensabschlusses85, bei dem jeder sich selbst und dem anderen zu beweisen 

l:sucht, daB ihm an einer Vemichtung oder auch nur der katastrophalen Schwăchung des anderen nichts 

„gelegen sein kbnne86.

Trotz aller Eigendynamik aber drăngt sich damit wieder eine Parallele zum Westen auf. Denn um die 

gleiche Zeit, 238, bricht mit der zweiten Vblkerwanderung eine Invasionswelle iiber das Imperium herein, 

die nicht nur griindlich alles Wiederaufgebaute zerstort, sondem in zwei oder drei Generationen das Gebiet 

< nbrdlich der Alpen, den Balkan und Thrakien zur Wiiste macht. Doch wahrend sich an den Zielen der 

Jnvasoren nichts geăndert hat, setzen sich in den leer gewordenen Răumen nunmehr Fremde fest, die 

integrationsbereit, nun nicht mehr zu integrieren sind, wahrend Reste einer romanisierten Bevdlkerung nur 

.. noch in festen Plătzen ihr Dasein fristen. In Gallien wiederum beginnt der EinsickerungsprozeB der Franken, 

.. unterstiitzt durch lâtisierte Vorlăufer, denen ebenfalls die Identităt bereits erhalten geblieben war. .

gQ

S. dazu J. Wiesehbfer, a.a.O., vgl. auch W. Felix, Antike 

litcrarischeQucllen zur AuBenpolitik des Sassanidenstaates, Wien, 

1985.bes.33 ff.

i v A1 S. dazu zuletzt bes. E. Kettenhofen, Die romisch-persischen 

;. Kriegc des 3. Jhdts. n. Chr. Wiesbaden, 1982. Die gelegentliche 

Dcklariemng der Kămpfc als Verteidigungsaktionen etwa durch 

Shapur I. widerspricht der Expansionstendenz nicht; die 

Auseinandersetzungen beginnen 229 mit einer Invasion Ardashirs 

und richten sich nicht allcin gcgcn dicEroberungen des Septimius 

Scvcros.

8* D. li. ZUgc, sich das Bcnbtigtc zu sichem, dessen Umfang 

die vcrtraglich vcreinbartcn Hilfen um ein Viclfaches iibcrsticg. 

An cine Erobcrung groBen Stils dachtc man kaum, und dies gilt 

sclbsl fUr den Vcrlrag von 363. So ist denn trotz pcrsischer 

Uberlegenheit 260 nach Gefangennahme Valerians an eine

• Kooperation etwa mit den Boranem nicht zu denken 

' (vgl. Kettenhofen, S. 77), die Ergebnisse einer mbglichen 

.zweiten Erobcrung Antiochias nicht allzu lange nach der crsten muB 

< bczilglich der Ergebnisse fiir den GroBkbnig enttauschend gewesen 

sein.

83 Die Motive und Verfahrensweisen bleiben bis ins 7. Jhdt.

die gleichen, wobei freilich die Intensivierung der Wanderziige eine 

schwere Belastung der Randgebiete bedeutet und das Suchen nach 

Geldmitteln wie anderem Hilfenoffensichtlich immer hektischcr 

werden lăBt. Die Bemtihungen Persiens um eineStaatswirtschaft 

im rbmischen Sinne scheitem. Zusammenfassend J. Wolski. Ir. 

Ant.. 5,1963,103 ff., zur Belastung der Politik durch die feudale 

Struktur des Reichskemes s. S. 109 ff., ygl. auch ANRW IJ 9. 

206. ZurHeeresstruktur s. G. Widengren, ANRW II9.285 ff. Sie 

scheint ohneZuzug von auBen fUrlăngereKricgeungeeignet, vgl. 

Festschr. L. Brandt. Kbln, 1962, 532. >

84 Zu Odenath s. Drijvers, a.a.O., S. 847; vgl. auch F. Miliar, 

JRS 61. 1971. 1 ff.

83 S. dazu Chrysos, Aspects, S. 26 ff.; vgl. dazu meine 

Interpretation in: Vivarium. Festschr. Th. Klauser zum 90. 

Geburtstag. MUnster, 1984, 353 ff.

86 Es ist das Sichtotlaufen unter Sapor I., das noch 298.zur 

< Katastrophe und rbmischen Repressalien fuhrt; zum Verșuch einer 

Ausdehnung der Interessengebicte nach Armenien s. M. L. 

Chaumont, Ir. Ant. 8.1968,86 ff.
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Es wâre viei zu sagen liber die Versuche Roms, nach dem Sichtotlaufen dieser Bewegung gegen Ende 

des Jahrhunderts es ncch einmal mit einer Integration zu versuchen und so schlieBlich Europa zu halten, wie 

man es in den vorausgehenden getan hatte. Ein Constantius II. scheint in seinem Vorgehen gegen die 

germanischen Stamme in Gallien noch einmal die Erkenntisse aus dem Osten87 auf den Westen zu iibertragen, 

zu dosieren und exzessive Auseinandersetzungen zu vermeiden. Er hat damit einen minimalen Erfolg, doch 

seine Zeit ist kurz. Nach ihm kommt ein Julian und zerstort alles, indem er den Bogen wieder tiberspannt 

und von Vorstellungen ausgeht, flir die die realen Gegebenheiten einfach fehlen. Was er seinerseits von da 

aus wiederum in den Osten ubertrăgt, fiihrt schnell seine Katastrophe herbei.

LemprozeB und Wechselverhăltnis werden damit am Ende der Antike wieder sichtbar , doch diesmal 

auf einer anderen Ebene und zu einem Zeitpunkt, an dem das Auseinanderklaffen der Bereiche todlich war 

und nur in der Konzentration etwas wie eine Aussicht auf Rettung bestand. Bereits ein Diokletian geht 

davon aus, daB das Krăftepotential des Imperiums als aufgezehrt zu gelten habe und man demnach nur 

noch Korrekturen anwenden dlirfe, um zu sichem, was sich noch sichem lieB. Sein Werk der Gesetzgebung 

ist denn gerade von hier aus gesehen in seiner Vielfaltigkeit von einer zeitlosen Grandiositat. Aber es hat 

nicht den Anschein, als ginge es ihm um ein Festhalten an den bisher gultigen Voraussetzungen und 

Konzeptionen um jeden Preis. Seine AuBenpolitik: steht damit im Einklang. So dulden es die Tetrarchie wie 

deren Nachfolger, wenn etwa im Voralpehgebiet alemannische und andere germanischen Stamme 

durcheinander siedeln und sich ohne eine klare Verbindung mit dem Imperium weiter ausbreiten. Nbrdlich 

der unteren Donau in dem gerăumten Dakien suchcn West- wie Ostgoten, zusammen mit anderen Stammen, 

feste Wohnsitze und beginnen, ein bodenstăndiges Eigenleben zu fiihren. Von den romanisierten 

Restsubstraten ist in der zeitgenbssischen Selbstdarstellung der Quellen nicht mehr die Rede. Wohl kennt 

man noch Foederierte und Klientelstaaten mit ihren Verpflichtungen dem Imperium gegenuber, und ganz 

offenkundig ist auch bei den Stammen an jene ălteren Verhăltnisse noch eine Erinnerung vorhanden. Doch 

diese neuen Partner treten jetzt, wenn es um die eigenen Forderungen geht, gegen dieses Imperium mit 

einem SelbstbewuBtsein auf, das zeigt, wie die Wirklichkeit gegenliber den Postulaten sich verschoben hat. 

Șo verwandein sich die Wechselbezichungen von nun an immer weiter gleichsam in eine Analogie. Sicher, 

auBenpolitisch kommt es liberali, auch an der Ostgrenze, wieder zu einer Stabilisation. Doch wăhrend im 

Westen die Landnahme der Fremden auf weithin leere Raume stoBt, begihnt im Osten die Abdrift jener 

ăuBerlich und formal integrierten, aber fremd gebliebenen Nationen, der Âgypter, Syrer, Araber als gleichsam 

innerer ProzeB89. Es ist hier nicht zu fragen, wie weit eine religiose Entwicklung und schlieBlich die 

dogmatischen Streitigkeiten des Christentums dieser Bewegung Vorschub leisteten. Wenn, dann iibten sie 

eine accelerierende Funktion aus, Antriebsmoment waren sie zweifellos nicht90. Sicher, in Europa ist nach 

wie vor der Drang zur Integration bei den Barbaren stark. Er ist es im Grunde, der 37691 die letzte 

Vblkerwanderung ausgelost hat. Doch er beruht eigentlich auf einem MiBverstăndnis der Agierenden, die 

sich immer noch erwarten, was lăngst nicht mehr vorhanden ist. Ftir Rom und sein Verhăltnis zu den Nachbam 

haben sich demnach, anders als im Osten, die Faktoren jetzt gleichsam ausgetauscht. Rom als Idee, Rom als 

geistige Macht, kann ein Ersatz fur Rom als pplitische Macht nicht sein. Sicher, an vielen Stellen mag das 

Romanisierungsphânomen, wie etwa in Gallien, noch einmal einen Hohepunkt erreichen. Doch es ist auch 

gg Dies nach den Erfahrungcn im Osten bis 350.

Dazu gehbit m. E. die Teilung Anneniens unterTheodosius 

I. Ibr geht die Neutralisicrung 363 voraus. Das 5. und 6. Jhdt 

keimcn tenitoriale Fragen in der Auseinandersetzung nicht mehr.

Er ăuBert sich vielfâltig, am stMrksten in den religidsen 

Auseinandersetzungen des 4.-6. Jhdts. Die Verbindung mit 

gTdBeren, allzu leicht auf den nicht religibsen Bcreich 

libergreifenden, Aufstanden in allen Metropolen des bstlichen 

Reichsgebietes und die verzweifelten MaBnahmen der einzelnen 

Kaiser, durch religionspolitische MaBnahmen, Synoden und 

dogmatische Entscheidungen zu ihrer Bewăltigung sind ebenso 

bezeichnend wie die Verbindung mit jeweils anderen Stromiingen. 

Dazu kommt die bewuBte Abkehr von verbindenden 

Bildungsfonnen nicht nur bei unteren Schichten sondem bei 

Kirchenfllhrem und Asketen, wie immer man sie formulierte. Die 

Opposition einer Untergnmdkirche durch Jacob Baradeus erscheint 

bereits als das Ergebnis einer solchen Entwicklung. Anders. A. H. 

M. Jones, JThS, 10,1959,280 ff.

90 Zum Perserkriegsplan Constantins s. zuletzt bes. T. Bames, 

JRS, 76,1986,126 ff. zum Traianvorbild s. Aur. Vict Caes. 41, 

18. Ein begiUndbaier AnlaB ist schwerzu eikennen; religidse Motive 

scheiden aus. Es kdnnte sich indes um eine Absicht handeln, sich 

gewaltsam von allgemeinen UmstMnden zu befteien, mit denen 

fertigzuwerden der Kaiser nach der Gewinnung des ganzen 

Imperiums anders nicht mehr in der Lage war.

1 Zu den innergotischen Veihăltnissen s. zuletzt P. Heather, 

GRBS, 27,1986,289 ff. die Frage nach der Christianisierung der 

Westgoten ist hier des weiteren nicht zu erortem. Material 

aufgeaibtitet und im Oberblick dargestellt von B. Scardigli, Romano 

Barbarica, 4, 1979, 255 ff. Zweifellos waren die religibsen 

Streitigkeiten unter den Goten nach 369 nur ein Aspekt der 

Dekomposition, die das Ihre tat, eine Abwehr der auftauchenden 

Hunnen unmoglich zu machen. Ich halte fUr mbglich, daB man 

tîberdies einen ausreichenden Schutz durch das Imperium nicht 

mehr als gewăhrleistet ansah.



17 DER GROSSMÂCHTIGE OSTEN 101

jetzt nur auf einen kleinen Personenkreis bezogen und wirkt nicht zuletzt deshalb wie eine Subsumierung 

des Erreichten schon im Angesicht eines drohenden Unterganges. Eine Wirkung nach auBen ist kaum mehr 

festzustellen. So ist denn ein Athanarich in Dakien erfullt von einem tiefen MiBtrauen gegen dieses Rom, das 

trotz allen Anscheines nicht mehr in der Lage ist, die Hoffnungen zu erfullen, die man sich gemacht hatte. 

Bei solchem MiBtrauen ist es bei den Partnem dann liberali geblieben, und zwangslăufig wandelt sich mit 

der Zeit denn die alte Perspektive immer mehr ins Gegenteil. Ein Ammianus Marcellinus im 4. Jhdt. sucht 

zu erklăren, weshalb solche Hoffnungen Dlusion bleiben muBten. Er kommt als Ergebnis auf die allgemeine 

moralische und geistige Dekadenz. Sicher, das mag ein Gesichtspunkt sein. Alles aber besagt er nicht.

Andere Zeugnisse zu diesem Thema, auch aus spaterer Zeit sind Resignation. DaB etwa der Verfasser 

der Historia Augusta diese mit einem SchuB Ironie versetzt, ândert daran nichts. Bald danach aber horen 

dann auch diese Zeugnisse auf.


