
Onasandros. Die Entstehungszeit des Strategikos. 
Von Erich Bayer, Tübingen. 

Die schriftstellerische Eigenar t des Onasandros macht die Frage nach der 
Entstehungszei t seines Werkes nicht weniger schwierig als die Erforschung 
seiner Quellen; dennoch glaubt man hier auf einigermaßen gesichertem Boden 
zu stehen. Die Summe des bisher Erreichten wurde zuletzt von L. W. Daly 
u n d W. A. Oldfather gezogen1 : 

„Der Strategikos ist einem Q. Veranius gewidmet, der, weil O. es als 
geziemend ansah, solche Werke denen zu widmen, die Konsulate und Prä tu ren 
bekleidet ha t t en , der bekannte cos. ord. im J a h r e 49 (PIR I I I 399) gewesen 
sein muß. Dieser s ta rb 10 J a h r e später in Britannien, so daß das Werk nicht 
später als im J a h r e 59 angesetzt werden darf . Was mit xrjv oeßaoxfjv EiQjjvrjv 
(pax Augusta ? Einl. 4) gemeint sei, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, 
aber wenn irgendeine best immte Zeit damit gemeint ist, kann es kaum eine 
andere als das J a h r 53 sein. Doch dürfen wir den Ausdruck nicht zu genau 
nehmen und müssen uns damit begnügen, das Werk als zwischen 49 und 59 
(oder 58) geschrieben zu be t rach ten . " 

So weit die amerikanischen Gelehrten, die damit nur die communis opinio 
derjenigen wiederholen, die sich je mit Onasandros beschäftigten. Ihnen darf 
m a n zunächst entgegenhalten, daß ihre Kombinat ion keineswegs absolute 
Beweiskraft beanspruchen darf , denn mit gleichem Recht läßt sich der Stand
p u n k t ver t re ten, d a ß die gewiß auffällige Erwähnung der „ P r ä t u r e n " nur 
durch den cursus honorum des Gönners Q. Veranius bedingt ist, weshalb das 
Werk vor das J a h r 49 gesetzt werden muß. 

Eine methodische Polemik ist indes hier nicht erforderlich, denn die 
Kombinat ion scheitert bereits an ihren Voraussetzungen. Dies mag eine 
erneute Prü fung des Einleitungssatzes ergeben2 . 

'Innix&v ßsv Xoywv f j xvvrjysxLxa>v r) alievxixcbv rs av xal yscogytxöjv 
ovvxayjudxcov 7ZQogq)cbvi]oiv tfyov/Liat ngsTteiv av&QOinoig, olg jtö'&og s^eo'&ai 
zoLcovde egycov, oxqaxrjyixr\g de TZEQI fiecoQLag, d> KOLVXE Ovr\qdvie, cPa>juaioig 
xal fidhoxa •Pcßfxaioiv xolg xrjv ovyxXrjXixrjv aQioxoxQaxiav XzXoy%6oi xal 
xaxä xov Esßaoxov Kaioaqog eni(pqoovvr\v xalg rs vjidxoi; xal oxQaxrjyixalg 
eSovoiaig xoo/xovfisvoLg öid rs naibeiav, f\g ovx in öXiyov e%ovoiv EjujteigLav, 
xal jtQoydvcov ä^icoaiv. 

Schon eine oberflächliche Betrachtung zeigt, daß Oldfathers Worte : „die 
Konsulate und Prä tu ren bekleidet h a t t e n " , eine folgenschwere Fehlinterpre
ta t ion darstellen. Die vnaxog s£ovoia, die ohne weiteres mit VTtaxixr] e£ovo£a 
gleichgesetzt werden kann 3 , und ebenso die oxqaxr\yixr] itjovoia ist eindeutig 

1 RE XVIII, 1939, S. 403—405; bes. S. 404, Z. 20ff. 
2 Die Überlieferung ist hier und an den anderen angezogenen Stellen durchaus 

eindeutig. 
3 D. Magie, De Rom. iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in Graecum sermo

nein conversis, 1905, S. 76. 
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als konsularisches bzw. prätorisches Imperium zu verstehen1. Onasandros wußte 
sicherlich ebenso genau wie die späteren Bearbeiter seines Werkes, daß ein 
Konsul oder Prätor seiner Zeit nichts mit der Truppenführung zu tun hat, 
so daß wir nicht zu einer eigenmächtigen Veränderung der Aktionsart des 
Präsens xoof/ovftevoig berechtigt sind. Es lassen sich vielmehr Beispiele an
führen2, die eine Deutung der Worte vnaxoq e^ovoia und arQarrjyiHfj etjovota 
als prokonsularisches, bzw. proprätorisches Imperium gestatten. 

Es ergibt sich somit, daß Onasandros seine Schrift jenen Römern vor
behielt, die erstens den senatorischen Adel besitzen und zweitens zur Über
nahme prokonsularischer und proprätorischer Imperien befähigt sind3. Diese 
Befähigung aber beruht einerseits auf einer in Jahrhunderte langer Erfahrung 
vervollkommneten Ausbildung, andererseits auf der nobilitas, wobei wir 
diesen Begriff in seiner weitesten Bedeutung fassen. 

Nun gilt es, die Q. Veranii4 auf diese Voraussetzungen hin zu prüfen. Vater 
und Sohn sind uns bekannt, der eine aus den Ereignissen vor und nach dem 
Tod des Germanicus, der andere dank seinem erhaltenen cursus honorum5, 
nach dem er etwa zwischen 34 und 59 die Ämter bekleidete. Beide gehörten 
ohne Zweifel als praetorius bzw. consularis dem Senat an. Darüber hinaus 
ist uns nicht bekannt, daß einer der beiden eine große Senatsprovinz verwaltet 
hätte. Wir sind hier nicht zur Annahme einer Lücke in der Überlieferung 
berechtigt; denn der Vater hat das Konsulat anscheinend gar nicht erreicht, 
der Sohn aber ging nach dem üblichen Intervall zwischen Konsulat und Pro
konsulat, das zu seiner Zeit durchschnittlich 10 Jahre betrug, nach Britannien. 
Selbst wenn er bevorzugt zur Verwaltung Afrikas oder Asiens gelangt wäre 
— dagegen spricht schon, daß er anscheinend nur eine Tochter besaß —, so 
hätte er wohl niemals unmittelbar darauf ein großes Kommando erhalten. 

Gesetzt, man wollte vnazog e£ovoia nicht als ein imperium consulare, 
sondern als unkorrekten Ausdruck für ein Imperium auf Grund des kon
sularischen Ranges seines Trägers fassen, wie es die legg. Aug. pro praet. 
der größten kaiserlichen Provinzen besaßen, so wäre damit nichts gewonnen. 
Dies träfe allein auf die Statthalterschaft des jüngeren Veranius in Britannien 
zu; sie ist jedoch hier nicht vorauszusetzen, weil Q. Veranius nach kurzer 
Tätigkeit in diesem Amte starb. 

Die arqaxr\ywr\ etjovaia hingegen haben beide Veranii, der ältere im Jahre 18 
in Kappadokien, der jüngere in den Jahren 43—47 in Lykien geführt. 

Die nqoyovoov a^ioioic, war den Veranii nur in bescheidenem Maße eigen, 
waren doch die hier besprochenen Männer die ersten ihres Geschlechtes, die 
die Prätur, bzw. das Konsulat erreichten. Erst dem cos. ord. 49 gelang es, 
seine Tochter dem L. Calpurnius Frugi Licinianus6 zu vermählen, dem Sohn 
des M. Licinius Crassus Frugi, einem Nachfahren des Pompeius und Groß

1 Magie, a . a . O . ; d a s ü b e r z e u g e n d s t e Beispie l h i e r f ü r b i e t e t d ie R g D A Gr . I V 16. 
- aTQarrjyog als P r o p r ä t o r : Magie, a . a . O., S. 8 4 f . 
3 D e r xoofxog s t e h t d e m P r o v i n z i a l e n d e u t l i c h v o r A u g e n : es s ind die L i k t o r e n , d ie 

d e m S t a t t h a l t e r v o r a n s c h r e i t e n . 
* P I R I I I V 2 6 5 f . ; R . Roger s , Q. V e r a n i i P a t e r e t Fi l ius . Class. Phi lo l . 26, 1931, 

S. 1 7 2 f f . ; D e L a e t , Z u s a m m e n s e t z u n g des r ö m i s c h e n S e n a t s usw. (holl.), 1941, n. 405 u n d 
826. Alle diese B e a r b e i t e r k e n n e n O n a s a n d r o s n i c h t . 

6 I G R R I I I 703. 
6 P I R I I 2 C 300. 
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n e f f e n d e s D i k t a t o r s C ä s a r a l so , d e r n a c h m a l s a l s A d o p t i v s o h n d e s G a l b a 
u m k a m 1 . D a m i t e r s t w a r d i e vol le g e s e l l s c h a f t l i c h e A n e r k e n n u n g e r r e i c h t . 

D i e naiöeia h i n g e g e n w o h n t e d e n V e r a n i i i n h ö c h s t e m M a ß e i n n e ; d e n n 
n a c h a l l e m , w a s w i r v o m V a t e r wissen , v e r d a n k t e e r se inen A u f s t i e g d e m 
G e r m a n i c u s , zu d e s s e n c o h o r s a m i c o r u m e r g e h ö r t e . W i r h a b e n i n i h m a l so 
d e n Off iz ie r zu s e h e n , d e s s e n A m t e r l a u f b a h n n u r d ie F o l g e se iner m i l i t ä r i s c h e n 
B e w ä h r u n g w a r 2 . U n d a u c h i n d e n W o r t e n des T a c i t u s 3 „ m a g n a d u m v i x i t 
s e v e r i t a t i s f a m a " k l i n g t dies n o c h n a c h . D e n A u f s t i e g v e r d a n k t dieses H a u s 
i n e r s t e r L i n i e d e r z i e l b e w u ß t e n P o l i t i k d e r H e r r s c h e r , d ie auf d ie d a u e r n d e 
E r g ä n z u n g e i n e r l e i s t u n g s f ä h i g e n S c h i c h t des Ade l s b e d a c h t w a r e n . W e n n d i e 
V e r a n i i d a b e i n i c h t r e c h t z u m Z u g k a m e n , so l a g d ies n i c h t so seh r a n d e n 
I n t e n t i o n e n d e r K a i s e r a l s a n d e n Z u f ä l l i g k e i t e n d e s p e r s ö n l i c h e n S c h i c k s a l s 4 . 

O n a s a n d r o s g i b t i n s e i n e n e i n l e i t e n d e n W o r t e n n i c h t m e h r a l s e ine g r o b e 
U m r i ß z e i c h n u n g j e n e r t r a g e n d e n S c h i c h t d e s e r s t e n S t a n d e s , d e r e n N e u 
g e s t a l t u n g d u r c h A u g u s t u s b a l d d u r c h d ie V e r d r ä n g u n g d e r r e p u b l i k a n i s c h e n 
F a m i l i e n a u s d e n g r o ß e n K o m m a n d o s t e l l e n e ine r g r u n d l e g e n d e n V e r ä n d e r u n g 
u n t e r w o r f e n w u r d e 5 . D i e V e r a n i i k o n n t e n i n d i e s e n K r e i s E i n g a n g f i n d e n , 
o h n e d a ß es i h n e n j e d o c h zug le i ch g e l a n g , e ine f ü h r e n d e S t e l l u n g zu e r r e i c h e n . 
G l e i c h w o h l b e r e c h t i g t e n i h r e A n f ä n g e zu d e n g r ö ß t e n H o f f n u n g e n . 

D a m i t i s t a l s ä u ß e r e r R a h m e n f ü r d ie A b f a s s u n g d e s S t r a t e g i k o s die Zei t 
z w i s c h e n d e r P r ä t u r d e s V a t e r s u n d d e m T o d d e s S o h n e s , e t w a 16 n . bis 59, 
g e g e b e n . 

K ö n n e n wir n u n ü b e r h a u p t d e m V e r f a s s e r u n d se ine r U m w e l t n ä h e r 
k o m m e n ? — O n a s a n d r o s l e g t k e i n e n W e r t auf O r i g i n a l i t ä t 6 ; er b e t o n t , d a ß 
er f ü r R ö m e r s c h r e i b t 7 u n d d a ß s ich a l le se ine R a t s c h l ä g e b e r e i t s bei d e n 
R ö m e r n b e w ä h r t h a b e n 8 . T r o t z d e m b l e i b t e r n i c h t n u r i m g r i e c h i s c h e n 
K r i e g s w e s e n v e r h a f t e t 9 , er h ä l t a u c h d ie F i k t i o n d e r g r i e c h i s c h e n Pol i s a u f 
r e c h t , wie v o r a l l e m d e r e r s t e A b s c h n i t t l e h r t , d e r v o n d e r W a h l d e s F e l d h e r r n 
h a n d e l t : 0rjjul xo'wvvalQstO'&ai xöv axgaxrjyöv ov xaxäyevi] xQivovxag, OJOJISQ xovg 
ieqiag, ovds xax'ovaiag, (hg rovg yv[.ivaoidQ%ovg, äXXä ocbcpqovo., iyxQaxrj, 
vrpixr\v, Xixov, didnovov, VOEQOV, äyiAdgyvQov, firjxe veov /urjxe TiqsaßvxsQov, 

1 Die Verbindung muß in den ersten Jahren des Nero geschlossen worden sein, 
da Piso Licinianus im Jahre 46 als Knabe noch nach der Katastrophe seiner Familie 
(RE XIII 344) in die Verbannung ging. 

2 Eine ansprechende Parallele aus etwa gleicher Zeit bietet das uns besser bekannte 
Leben des Historikers Vellerns Paterculus. 

» Ann. 14, 29, 1. 
4 Ein früher Tod ist bei dem Sohn gewiß, bei dem Vater nach dem Schweigen der 

Quellen wohl auch anzunehmen. 
6 Eine ausführliche Untersuchung über die großen Familien dieser Zeit hoffe ich 

vorlegen zu können, sobald die Umstände es gestatten. 
6 Trotzdem sind nach DalyOldfather a. O. seine unmittelbaren Vorlagen nicht 

festzustellen. 
i Einl. 1. 
s Einl. 8. 
9 So 12,1 und öfter die für die Griechen typische Dreiteilung der leichten Truppen 

in Speerwerfer, Bogenschützen und Schleuderer. Die Abhängigkeit von den griechischen 
Historikern ist allerdings überaU festzustehen. Die wenigen Beispiele, die F. Lammert , 
Burs. Jahresber., Bd. 274, 1941, S. 41, zusammengestellt hat , können beliebig ver
mehrt werden. Bedeutsam ist vor allem Einl. 5f., die Polemik gegen den übersteigerten 
Tycheglauben im Anschluß an Polybios 10,5,8 u. ö. (vgl. W. Siegfried, Studien z. gesch. 
Anschauung d. Pol., 1928, S. 53ff.). 
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äv rvxtj> xai ^ovteqa naldwv, ixavov Aeyeiv, evdo£ov. E r s c h w e r t d i e s a u c h 
jegliches Eindringen erheblich, so kann doch die Betrachtung des ganzen 
Abschnittes einiges lehren. Gemäß der angegebenen Gliederung werden zu
nächst die 11 Punkte des letzten Teils einzeln angeführt und abgehandelt. 
Daran schließt sich in rückläufiger Folge eine Besprechung des Reichtums, 
der am Ende eine ausführliche Erörterung über die Abkunft des Heerführers 
f o l g t . Sie b e g i n n t m i t d e n W o r t e n 1 : ngoyovoiv de Xa^ngäv ä£ia>oiv äycutäv 
/J,EV öel nqogovoav, ov \xr\v cutovoav imC^xelv u n d v e r t r i t t d e n G r u n d s a t z , 
daß vornehme Abstammung allein keine Qualifikation für das Feldherrnamt 
sein kann. Doch nun folgt außerhalb des Rahmens eine ausführliche Er
ö r t e r u n g d e s T h e m a s 2 : ehiioai d'äv xig xaya xai ajj,eivovg oxqax^yovg xovg 
ovx eyovxag evoe/nvvveo"&cu nqoyovoig, weil sich der auf sich selbst gestellte 
Mann in seinem Streben nach jenem Ruhm des Geschlechts, den andere 
schon besitzen, um so stärker einsetzen wird, ohne wie sie in unverant
wortliche Leichtfertigkeit zu verfallen. Man merkt, hier ist ein neuer Aus
gangspunkt, ein neuer Gedanke: war vorhin noch die vornehme Abkunft 
erfreulich, doch nicht wesentliche Voraussetzung, so ist nun bei einer noch
maligen Prüfung der Ruhm der Vorfahren eher ein Nachteil, eine Belastung. 
Ich stehe nicht an, dies mit dem jungen Glanz der gens Verania in Ver
bindung zu bringen. 

Ergibt sich aus diesem Beispiel die Möglichkeit, zeitnahe Beziehungen in 
sem so wenig zeitgebundenen Werk aufzuspüren, so können nunmehr die 
pchwachen Anhaltspunkte, die uns die Einleitung bietet, einer erneuten Prüfung 
unterzogen werden. 

c. 8 spricht Onasandros von jenen Männern, auf deren Taten sein Werk 
letztlich zurückgeht. Ihre Nachfahren nehmen dank ihrer Abstammung und 
ihrer Tüchtigkeit noch zur Zeit des Verfassers die erste Stelle bei den Römern 
ein. Es ist ohne weiteres klar, daß hier die Veranii ausgeschlossen bleiben 
müssen, da erst die britannische Statthal terschaft dem letzten des Geschlechtes 
kurz vor seinem Tode ein dem Vorwurf des Strategikos angemessenes Kom
mando brachte. Hier können vielmehr nur die Angehörigen der Nobilität 
verstanden werden, die Nachkommen der führenden altrepublikanischen 
Familien. Ohne Gewaltsamkeit läßt sich daher dieser Stelle nicht viel ent
nehmen. Seit Tiberius ist zwar ein immer stärker werdendes Verdrängen der 
Nobilität aus den Kommandostellen und kaiserlichen Provinzen festzustellen, 
doch waren die Voraussetzungen für die Worte des Onasandros zur Not noch 
bis zum Jahre 68(/9 gegeben. 

c. 4 : T6 de avvxaypia •daQQOvvrt /IOI einelv tag axgaxrjyäjv re äyadwv äoxr]Gig 
eoxai naXamv xe rjyepiövcov xaxä xrjv oeßaaxrjv eiQrjvrjv dvd'&rjfxa s p r i c h t O n a s 
andros von der pax Augusta3. Gewiß t r i t t unter Claudius dieser Begriff 
wieder stark in den Vordergrund, wie uns vor allem die Münzen beweisen4. 
Doch hier ist nicht von Sicherheit und Wohlstand der Bürger die Rede, 
sondern von einer mit leisem Bedauern festgestellten Ruhe an den Grenzen, 

1 1,21. 
2 1,24. 
3 Von Daly-Oldfather, a. a. O., unnötigerweise mit einem Fragezeichen versehen. 

Der Ausdruck ist durch eine Inschrift aus der Zeit Neros bezeugt, vgl. Rev. arch., 1935, 
S. 208, n. 2. ' 

4 Cohen, Med. Imp. I2, S. 255, n. 50ff. 
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mit anderen Worten von einem Aufhören der römischen Offensivpolitik 
und offensiven Kriegsführung. Zur Zeit der Eroberung Britanniens und 
der fortgesetzten Kämpfe zur Sicherung und Erweiterung des neuge
wonnenen Gebietes hät te Onasandros gewiß andere Worte gefunden und 
nicht von Anweisungen für eine friedensmäßige Ausbildung gesprochen. 
Dies verweist uns nicht in das Jahr 53; denn damals war Britannien nach 
wie vor eine lohnende Aufgabe, sondern viel eher in die Zeit der Beendigung 
der Offensive des Germanicus durch den Befehl des Tiberius, die den 
Offizieren des jungen Feldherrn eine Zeit unerfüllter Untätigkeit gewesen 
sein muß. 

Nicht anders sprechen die Worte der oben zitierten Einleitung zu uns. 
Der Ausdruck xarä rrjv rov Seßaorov Kmoagog enKpQoovvrjV spricht in seiner 
Unmittelbarkeit für eine direkte Beziehung zu der Zeit des Augustus. 

Wir dürfen also dahin zusammenfassen: der Strategikos des Onasandros 
ist zwischen 18 n. und 59 entstanden. Mit Entschiedenheit läßt sich ein 
näherer Zeitraum nicht begrenzen, am allerwenigsten die letzten 10 Jahre, 
doch spricht alles dafür, daß die Schrift an den Vater Q. Veranius gerichtet 
ist, einen Offizier aus der Umgebung des Germanicus, als er nach seinem 
erfolgreichen Abschneiden im Pisonenprozeß zu größeren Aufgaben berufen 
schien1. 

1 A. Dain, Les Manuscrits d'Onesandros, 1930, (Das Buch ist mir leider nicht zu
gänglich, ich verweise auf DalyOldfather, a. a. O.) brachte eine Widmung eines Ones
andros, des Sohnes eines Artabates, an einen Ser. Sulpicius Pancles Veranianus in 
diesen Zusammenhang. Vgl. dazu die Inschrift aus Salamis auf Cypern, I G R R I I I 995, 
wo die Kombination Dains bereits angedeutet ist. Die Namen Onesandros und Veranius 
sind nicht so häufig, wie DalyOldfather wollen, so daß die Vermutung mancherlei für 
sich hat . Nur darf man mit der Beziehung auf bestimmte Persönlichkeiten nicht vor
eilig sein und erst recht nicht von einem Adoptivsohn des Veranius sprechen, da die 
gebräuchliche Namengebung jener Zeit höchstens auf einen Enkel des Veranius, Sohn 
einer Verania, schließen ließe. 

Zur Erklärung des Namens bleibt nur noch ein zweiter, allerdings näher hegender 
Weg: Die Tätigkeit des jüngeren Veranius in Lykien hat ihre Spuren in den mit seinem 
Namen erfolgten Bürgerrechtsverleihungen zurückgelassen: MAM IV 198 = IGRR 
I I I 589 (Sidyma, Zeit Hadrians): Q. Veranius Q. Veranii Ptolemaei f. Quir. Iason, und 
MAM IV 288 = IGRR I I I 628; I G R R I I I 739, XII , c. 43 (Xanthus, Mitte 2. Jahrh.) : 
Q. Veranius Q. Verani Eudemi f. Clust. Tiepolemus, gehören, wie die verschiedenen 
Tribus lehren, zweifellos zwei verschiedenen Familien an. Es ist ohne weiteres möglich, 
das Cognomen Veranianus auf einen dieser Provinzialen zurückzuführen, deren Bindung 
an die Veranii doch nur die an einen Patronus gewesen sein kann. 

Ein gewichtiger Einwand gegen die Identifikation Dains ist jedoch der, daß der 
Onesandros der Inschrift anscheinend nicht des sonst freigiebig gewährten Bürger
rechts teilhaftig wurde. 


