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daB verschiedene Kriterien zur Aufstellung dieser Inventare benutzt worden sind 

(Pauli S. 130; Primas S. 111).

Leider fehlen auch hier, wie an so vielen Orten, auf Planen von Graberfeldern 

die Grabnummern und auf Verbreitungskarten die entsprechenden Nummern der 

Fundortliste.

Munchen. Werner Ernst Stockli.

Fritz Schachermeyr, Alexander der GroBe. Das Problem seiner Personlichkeit und seines 

Wirkens. Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-histori- 

sche Klasse, Sitzungsberichte, Band 285. Wien 1973. 728 Seiten, 24 Tafeln und 

12 Kartenskizzen.

Der um die altbistoriscbe Wissenschaft vielfach verdiente, heute 78jahrige 

Gelebrte legt mit dem hier anzuzeigenden Werk eine Neubearbeitung seines bekannten 

Alexander-Buches vor (Alexander der GroBe, Ingenium und Macht [1949]). Das 

Buch fand seinerzeit geteilte Aufnahme1. Neben dem Respekt vor der umfassenden 

Kenntnis und der souveranen Beherrschung des Materials sowie der Zustimmung 

zu inanchen fordernden Einzelbeobachtungen wurde auch Kritik laut an dem ,,asiani- 

schen“ Stil der Darstellung sowie an dem von Verf. entworfenen Gesamtbild Alexan

ders. In der Einleitung zu dem vorliegenden Werk setzt sich Verf. eingehend mit 

dieser Kritik auseinander. Mit einem gewissen Recht beklagt Verf., daB sich die For- 

schung heute oft aus den darstellenden Werken in die wissenschaftlichen Zeitschriften 

zuriickzieht. Um nicht die Darstellung groBer Zusammenhange ganz den Nichtfach- 

leuten zu iiberlassen, hat Verf. selbst in zahlreichen Biichern mit Erfolg einzelne 

Epochen der griechischen Geschichte einem breiteren Leserkreis nahezubringen ver- 

sucht2. Auch in seinem Alexanderbuch linden sich eindrucksvolle Formulierungen, 

die im Gedachtnis haften bleiben3. Zweifellos ist es Verf. damit gelungen, die „Kluft“ 

zwischen kritischer Einzelforschung und zusammenfassender Darstellung eines gro-

1 Folgende Besprechungen sind dem Rez. bekannt: F. W. Walbank, Gnomon 22, 1950, 118; 

E. Meyer, Mus. Helveticum 7, 1950, 244-246; T. S. Brown, Am. Journal Philology 72, 1951, 

74-77; A. R. Burn, Classical Review 65, 1951, 100-102; C. B. Welles, Am. Journal Arch. 55, 

1951, 433-^436; M. L. W. Laistner, Am. Hist. Review 56, 1951, 335-337; J. Vogt, Anz. Alter- 

tumswiss. 1951, 115-120; A. Aymard, Revue Btudes Grecques 64, 1951, 497—499; Ch. A. Robin

son, Classical Philology 47, 1952, 196-198; R. Andreotti, Rivista di Filologia 80, 1952, 265-272; 

H. U. Instinsky, Hist. Zeitschr. 174, 1952, 559-562; K. Sprey, Bibliotheca Orientalis 9, 1952, 

23-25; P. Cloche, Revue Hist. 209, 1953, 107-108; H. Fichtenau, Diogene 1953 Nr. 3, 138-141; 

L. de Regibus, Paideia 7, 1952, 181; F. Oertel, Orientalist. Literaturzeitung 52, 1957, 101-108; 

W. Ensslin, Neue Zeitung Miinchens vom 17./18. Mai 1952 (dem Rez. nur aus dem Zitat bei 

Schachermeyr S. 11 bekannt). Vgl. auch G. Walser, Schweizer Beitr. z. allgem. Gesch. 14, 1956, 

180f. und A. Demandt, Archiv f. Kulturgesch. 54, 1972, 325-363. Zu den von Verf. verwendeten 

Begriffskategorien siehe auch F. G. Maier, Gnomon 39, 1967, 380-383.

2 Die minoische Kultur des alten Kreta (1964). Agais und Orient (1967). Poseidon und die 

Entstehung des griechischen Gotterglaubens (1950). Die altesten Kulturen Griechenlands (1955). 

Griechische Geschichte (1960). Die friihe Klassik der Griechen (1966). Perikles (1969). Geistes- 

geschichte der Perikleischen Zeit (1971).

3 So z. B. S. 356 iiber das Schicksal der griechischen Siedler im Osten. Auch die Landschafts- 

schilderungen seien hervorgehoben.
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Beren Themenkreises zu iiberbrucken. Bedenken wird man nur dort haben, wo Verf. 

fur sich in Anspruch nimmt, die Grenzen, die nun einmal jeder wissenschaftlichen 

Erkenntnis gesetzt sind, ,,auf intuitivem Wege“ (also nicht bloB durch eine hypo- 

thetische, aber rational nachpriifbare Rekonstruktion) zu iiberbrucken. Vorbehalte 

wird man ferner anmelden miissen, wenn Verf. von der Soziologie, der Geschichts- 

philosophie und der Psychologic nicht bloB einzelne Ergebnisse ubernimmt, sondern 

sich auch deren Methoden und Betrachtungsweisen (!) zu eigen machen will.

Verf.s Auffassung von Alexander ist bekannt und wird auch in dieser Neu- 

bearbeitung nur geringfugig modifiziert. Nach einer an Rousseau gemahnenden 

Schilderung des urwuchsigen, aber von den schadlichen Auswirkungen der attischen 

Geisteskultur bedrohten Makedonentums wird Philipp als Volkskonig geschildert, 

als ,,Willenstrager volkhafter Krafte“, der ,,noch einmal die Summe altmakedonischer 

Traditionen zu triumphaler Apotheose erhob“4. Ganz anders Alexander, dem von 

Anfang an das Reich der Makedonen zu eng gewesen sei, der schon als Schuler des 

Aristoteles in Mieza gelernt hatte, Makedonien von auBen, vom Weltganzen her, 

zu betrachten. Die Mordserie nach der Thronbesteigung habe nicht nur der Sicherung 

der Herrschaft, sondern auch dem Ziel gedient, sich aus dem Rahmen der eigenen 

Sippe zu Ibsen. Der schon friih angelegte Gegensatz zwischen der Konzeption Philipps 

und den Zielen Alexanders habe sich dann im Laufe des Perserkrieges immer mehr 

entfaltet. Das zweite Friedensangebot des Dareios habe ein Maximum dessen um- 

faBt, ,,was vom philippischen Standpunkt aus an Eroberungen als eben noch ver- 

niinftig bezeichnet werden konnte“. Aber die ,,unergrundliche Schbpferart Alexan

ders erweckte in ihm die qualende Sehnsucht sowohl nach universaler, weltweiter 

Herrschaft wie nach absoluter Autoritat“, zumal sich immer deutlicher ,,eine Gegen- 

front verbissenen Festhaltens an Philipps nationalmakedonischen Ideen“ heraus- 

gebildet habe. Unter diesen Umstanden hatte der Zug zum Ammon ,,das heiBe Ver- 

langen nach einem neuen sicheren Halt, nach einer neuen hbheren Rechtfertigung, 

nach einer neuen geistigen Heimat“ bedeutet. Die Lbsung von den philippischen 

Bindungen habe dann zu den groBen Katastrophen im Osten gefiihrt, die mit den 

Namen Philotas, Parmenion, Kleitos und Kallisthenes verbunden sind und in denen 

Alexander in kalter Berechnung und unter brutaler Verletzung alien Rechtes die 

Opposition gegen seine Plane blutig erstickt habe. Immer mehr habe Alexander 

sich in das Gefiihl der Allmacht und Uniiberwindlichkeit hineingesteigert und mehr- 

fach in verantwortungslosem ,,Hasardieren“ mit dem Schicksal das Unmbgliche er- 

zwingen wollen. Das habe sich schon in Pamphylien angekiindigt und dann bei den 

Marschen durch die tropischen Monsunregen Indiens und spater durch die gedrosi- 

sche Wiiste ganz deutlich gezeigt. Dabei habe Alexander niemals sein Ziel, die Welt- 

herrschaft, genauer gesagt: den ,,oikumenischen Wohlfahrtsstaat“, aus den Augen 

verloren. All er dings sei Alexander im Kampf mit der Natur an den Grenzen seiner 

Macht angelangt und schlieBlich gescheitert. Das beweise die Umkehr am Hyphasis, 

die ,,Katastrophe“ in Gedrosien5 und schlieBlich Alexanders Tod, der durch die 

bedenkenlose MiBachtung der Bedingungen des babylonischen Klimas vom Kbnig 

selbst fast mutwillig herbeigefiihrt worden sei.

Man wird uber dieses Alexanderbild mit Verf. schwer diskutieren kbnnen, 

zumal es sich durch die Angaben unserer Uberlieferung nur wenig stiitzen laBt.

4 Dagegen siehe jetzt D. Kienast, Philipp II. von Makedonien und das Reich der Achaimeni- 

den. Abh. Marburger Gel.Ges. 1971 Nr. 6 (1973).

5 Gegen die Annahme extrem hoher Verluste durch die gedrosische Wiiste siehe jetzt 

K. Kraft, Der rationale Alexander (1971) 106 ff.
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Da aber Verf. geneigt ist, andere Alexanderauffassungen als AusfluB „bfirgerlicher 

Studierstubenratio“ abzutun, darf man vielleicbt dock fragen, ob man Alexander 

etwas von seiner GroBe und von seiner Einzigartigkeit nimmt, wenn man in ihm 

nicht um jeden Preis den ,,Ubermensch.en“ sieht und ihn im Rahmen der Moglich- 

keiten seiner Zeit zu verstehen und zu wiirdigen sucht. Ist es nicht ungewohnlich 

genug, daB ein gerade 20 jahriger Mann die Herrschaft fiber ein innerlich ungefestigtes 

Staatswesen und ein gerade erst geschaffenes, ganz auf die Person des eben ermorde- 

ten Monarchen aufgebautes Reich zu iibernehmen und in nur wenigen Monaten 

gegen alle Widerstande zu sichern vermag? Ist es nicht erstaunlich, daB dieser junge 

Mann dann zwei Jahre spater aufbricht, um sich die Herrschaft fiber ganz Asien, 

fiber das Perserreich in seiner gesamten Ausdehnung, zu erringen, und daB es ihm 

gelingt, in nur drei groBen Schlachten in wenig mehr als drei Jahren die Herrschaft 

der Achaimeniden hinwegzufegen und in weiteren drei Jahren mit dem ganz neuen 

Problem des Volkskrieges in Ostiran fertig zu werden, um schlieBlich noch das 

Indusland seinem Reiche zu gewinnen ? Genugen diese erstaunlichen Leistungen wirk- 

lich nicht, muB man da noch den Weltreichsgedanken und die schlecht beglau- 

bigten Westplane bemfihen?

Ganz sicher sind diese erstaunlichen Leistungen Alexanders AusfluB einer Per- 

sonlichkeit, die sich dem forschenden Bemfihen wohl nie ganz erschlieBen wird. 

Besessen von einer groBen Idee und erffillt von dem Glauben an seine gottliche 

Erwahltheit zeigte der groBe Makedonenkonig in seinem Handeln eine Sicherheit, 

die ihn oft wohl auch instinktiv das in der jeweiligen Situation Richtige tun lieB. 

Vor allem aber besaB Alexander einen damonischen Willen, der fast alle, die mit ihm in 

Beriihrung kamen, in seinenBann schlug, der aber auch nicht davor zurfickschreckte, 

einen fremden Willen zu beugen oder gar zu brechen - und sei es durch die physische 

Vernichtung des anderen. Brutale Harte und erbarmungslose Grausamkeit waren 

dem Makedonenkonig keineswegs fremd. Es ist das Verdienst von Verf., diese 

damonischen Zfige im Wesen Alexanders gesehen und gegenfiber einer friiher gelegent- 

lich geiibten allzu harmonisierenden Betrachtungsweise starker herausgestellt zu 

haben. Gelegentlich gewinnt man allerdings den Eindruck, daB der wiederholte Hin- 

weis auf das ,,Titanenhafte“ und Damonische Alexanders den Versuch einer histori- 

schen Erklarung ersetzen muB.

In der Tat verleiten allein schon die geographischen Dimensionen des Alexander - 

zuges dazu, in dem Konig einen Abenteurer groBen Stiles oder ein fibermenschliches 

Genie zu sehen. Vielleicbt ist aber das Erstaunlichste an dem Unternehmen Alexan

ders gar nicht der VorstoB in weite, bis dahin unbekannte Fernen, sondern die 

Generalstabsarbeit, die hinter diesem erfolgreichen VorstoB steht. Was steckt nicht 

an Detailarbeit, an monatelanger Aufklarung und Planung und an wohl abgestimm- 

ter Koordination hinter der Neuerschliefiung und Bewaltigung der Indusroute? 

Und war nicht die Vereinigung der beiden Heeresgruppen des Krateros und des 

Nearchos mit dem Expeditionskorps Alexanders in Karmanien eine Leistung, die 

noch heute jedem Generalstab Ehre machen wfirde und die zeigt, daB Alexander 

fiber Mitarbeiter verfugte, die bei aller Weisungsgebundenheit doch in Eigenverant- 

wortlichkeit und in relativ groBer Selbstandigkeit Entscheidungen von groBer Trag- 

weite treffen konnten und treffen sollten ? - Ohne die dfisteren Zfige im Bilde Alexan

ders herunterzuspielen oder gar negieren zu wollen, wird man ferner fragen diirfen, 

ob es nicht gerade die Anpassungsfahigkeit Alexanders und die Riicksichtnahme 

auf fremde Vorstellungen und Traditionen waren, die es ihm gestatteten, auf den 

Trfimmern des Perserreiches sein neues Reich zu errichten. Zeigt es nicht kluge 

Riicksichtnahme, aber auch ein hohes MaB an politischem und menschlichem Takt,
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wie Alexander, ohne unglaubwiirdig zu wirken, in Karien als Sohn der Ada erschien, 

in Agypten als Pharao, in Babylon als Schiitzling des Marduk und im Iran als Nach- 

folger und Racher des Dareios und wie er schlieBhch in der Sogdiana um die Hand der 

Roxane anhielt? 1st nicht der tragische Konflikt Alexanders mit den ,,Altmakedonen“ 

vor allem auch darauf zunickzufuhren, daB diese viel starrer, herrischer und politisch 

kurzsichtiger waren als der Konig - und weniger Verantwortung zu tragen hatten 

als dieser6?

Gerade auch vor dem Hintergrund dieser ,,altmakedonischen“ Opposition ist es 

tibrigens bemerkenswert, daB Alexander, der selbst noch weitgehend in den ritter- 

lichen Traditionen seines Landes wurzelte, dennoch die vergleichsweise moderne 

Administration des Perserreiches ohne sichtliche Schwierigkeiten ubernehmen konnte, 

obne offenbar im mindesten daran zu denken, sich von seiner ritterlichen Lebensweise 

zu losen (was Alexander natiirlich durch das Portleben altiranischer Adelsanschauun- 

gen im achaimenidischen GroBkbnigtum erleichtert wurde). Mit Recht betont Verf., 

daB die Ubernahme des persischen Zeremoniells durch den groBen Makedonen 

auBerlich blieb. Auch hat Alexander sein Reich nicht von einer festen Hauptstadt 

aus verwaltet. Nur wenige Monate residierte er in Babylon; fur die iibrige Zeit war - 

wie spater teilweise noch unter den Diadochen - das Heerlager seine Residenz. 

Alexander war wie seine Vorganger auf dem makedonischen Thron vor allem Heer- 

kbnig (obwohl er das Heer - und damit die Basis seiner Monarchie - spater um 

iranische Elemente vermehrt hatte), und er stand als Heerkbnig unter dem Zwang 

standiger persbnlicher Bewahrung. DaB sich mit seinem Rittertum bei Alexander 

ein scharfer Blick fur wirtschaftliche und handelspolitische Mbglichkeiten und eine 

erstaunliche Erfassung weiter geographischer Raume verband, ist ein Zug, den der 

groBe Makedone von seinem Vater geerbt hat, der aber bei dem Sohn ins Grandiose 

gesteigert erscheint. Der Forscher- und Entdeckertrieb ist offenbar Alexander allein 

eigentumlich und mag - das sei Verf. gerne zugegeben - von Aristoteles geweckt 

worden sein. Ptolemaios, unser bester Gewahrsmann, lehrt, daB Alexander zeit seines 

Lebens auch geistig von den ritterlichen Traditionen seiner Heimat gepragt blieb. 

Es ist daher doch wohl zu modern gedacht, wenn z. B. E. Badian in Alexander 

nur einen kalten Techniker der Macht sehen mbchte. Alexanders Leidenschaft 

war offenbar echt, und auch sein GroBmut und seine Freigebigkeit entsprangen kaum 

reiner Berechnung, sondern gehbrten zu seiner ritterlichen Natur (mit der sich, wie 

bei Achill, Ausbriiche von Grausamkeit durchaus veremen lassen). Auch die von Verf. 

mit Recht hervorgehobene Religiositat Alexanders sollte eigentliche davor warnen, 

in dem groBen Makedonenkbnig einen titanischen Cbermenschen zu erblicken, der 

allein in sich selbst das MaB aller Dinge sah. DaB Asien den Konig verandert hat, 

verandern muBte, soil damit keineswegs geleugnet werden. Fur die griechische 

Poliswelt z. B. hat Alexander wohl niemals wirkliches Verstandnis gehabt. Nach der 

Riickkehr aus dem Osten aber waren dem Konig die europaischen Angelegenheiten 

vollends fremd ge worden. Die verbreitete und durch die Entlassung der Sbldnertruppen 

der Satrapen zusatzlich genahrte Unruhe in Griechenland glaubte er offenbar durch 

das Verbanntendekret und mit der Durchsetzung der als Loyalitatsbezeugung ge- 

dachten gbttlichen Verehrung unter Kontrolle zu bekommen. Dennoch zeugt es von 

einer erstaunlichen Gleichgiiltigkeit gegeniiber der Entwicklung im Westen, daB 

Alexander trotz der ungeklarten griechischen Verhaltnisse zah an seinem Plan einer

6 Vgl. dazu jetzt die Bemerkungen in der ausgewogenen Alexander-Darstellung von G.Wirth, 

Alexander der GroBe in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (1973).
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Umschiffung Arabiens festhielt, die ihn wieder fur lange Monate, wenn nicht fur 

Jahre den Augen der damaligen Weltoffentlichkeit hatte entziehen miissen.

Die lebenslange Beschaftigung des Verf.s mit Alexander und ebenso seine aus- 

gedehnten Reisen sind auch diesem Buch vielfaltig zugute gekommen. Hervor- 

gehoben seien vor allem die auf Autopsie beruhenden Landschaftsbeschreibungen, 

die durch eigene Aufnahmen des Verf.s in willkommener Weise illustriert werden. 

Niitzhch sind auch die beiden neugeschriebenen letzten Kapitel uber das Alexander - 

bild in der neueren und neuesten Forschung (von J. G. Droysen bis K. Kraft) und 

die acht Anhange, in denen Verf. zu Einzelfragen Stellung nimmt. 24 z. T. farbige 

Tafeln, 12 Kartenskizzen und 3 Plane (gegeniiber nur 15 Tafeln und 7 Kartenskizzen 

in der 1. Auflage) sowie ein ausfuhrliches Literaturverzeichnis7 erhohen den Wert 

des interessanten und anregenden Buches.

Dusseldorf. Dietmar Kienast.

7 Siehe jetzt auch den bis zum Jahre 1970 reichenden umfassenden Literaturbericht bei 

J. Seibert, Alexander der GroBe. Ertrage der Forschung 10 (1972).

Ernst Kunzl, Die Kelten des Epigonos von Pergamon. Beitrage zur Archaologie, heraus- 

gegeben von Roland Hampe, Tonio Holscher, Erika Simon, Band 4. Konrad 

Triltsch Verlag, Wurzburg 1971. IX und 54 Seiten, 7 Abbildungen und 22 Tafeln.

In der kleinen Monographic werden erneut die sogenannten ,,GroBen Gallier“ be- 

handelt, die beriihmten romischen Marmorkopien und die im Heiligtum der Athena 

Polias in Pergamon gefundenen Basisblocke mit den Weihinschriften, die von den 

Keltensiegen des Attalos I. kiinden und die Signaturen des Bildhauers Epigonos von 

Pergamon tragen, eventuell die Uberreste ihrer bronzenen Vorbilder.

Der Verf. referiert viel Bekanntes und setzt sich vornehmlich mit alten, unbefrie- 

digend gelosten Fragen auseinander. So gibt seine gut lesbare Darstellung, in deren 

Tafelteil einige bemerkenswerte Neuaufnahmen erscheinen, zugleich einen griind- 

lichen Uberb lick uber den Stand der Forschung; die ,,GroBen Gallier“ sind darin aller- 

dings seit langer Zeit nicht mehr als Problem aufgetaucht.

Es geht hauptsachlich um die Klarung zweier Fragen: um die Datierung der 

Kopien und um eine neue Rekonstruktion oder besser um den Abbau von A. Schobers 

unantikem Rekonstruktionsvorschlag.

Die Kopien, bislang allgemein und ohne eigentliche Begriindung fur hadrianisch 

oder antoninisch gehalten, sollen in trajanischer Zeit entstanden sein. Eine Gegen- 

iiberstellung von trajanischen Daker- und pergamenischen Keltendarstellungen zeigt 

deutlich die Einfliisse dieser auf jene; auch gab es wohl kaum eine Epoche der romi

schen Kaiserzeit, der die pergamenischen Barbarenbilder so viel bedeuten konnten, 

wie die nach den Dakersiegen Trajans. Es gait, das gewaltige Bildprogramm des 

Trajan-Forums zu planen und ins Werk zu setzen. Die damals in Pergamon gefertigten 

Kopien (sie bestehen alle aus dem gleichen, im ,,westlichen Kleinasien oder den vor- 

gelagerten Inseln“ gebrochenen Marmor [S. 3]) warden in Rom weniger als Muster - 

kopien benotigt; sie sollten den am Forum arbeitenden Kiinstlern eine authentische 

Anschauung bieten von den alle spateren Barbarendarstellungen pragenden (,,nie 

vorher warden in der griechischen Kunst Barbaren mit so viel Verstandnis und so viel


