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KAPITEL I. 

Einleitung. 

Alte Rings um clas mannichfaltig gP.glie<lerte Binnenmeer, clas 
tief ein chneidend in die Erclfeste den grof ten Busen cles Oceans 
bildet uncl, bald clurch Inseln oder vorspringende Landfesten 
verengt, bald wieder ich in betrachtlicher flreite ausdelrnend 

Oeachicbte, 

die drei Tbeile der al ten Welt cheiclet und verbindet, ieclelten 
in al ten Zeiten Volkerstamme sicb an, ,re!che, ethnographisch 
uncl sprachgeschichtlicb betrachtet verschieclenen Racen angeho-
rig, historisch ein Ganzes ausmachen. Dies historische Ganze ist 
es, was man nicht passend die Geschichte cler alten Welt zu 
nennen pflegt, die Culturgeschichte der Anwohner de l\littel-
rneers, die in ihren vier grof'sen Entwickelungsstadicn an uns 
voruberfi.ihrt die Geschicbte des koptischen oder ag ·ptischen 
Stam mes an elem si'1dlichen Gestade, die cler aramai ·cben oder 
syriscben Nation, die die O tku te einnimmt und tief in das in-
uere Asien hinein bis an den Euphrat uncl Tigris ich ausbreitet, 
uncl die Gescbicbte des Zwillin volkes der Hellenen und der 
ltaliker, welche di europais en ferlan<ls haften des littel-
meers zu ihrem Erbtheil empfingen. Wohl knupft jede dieser 
Gescbichten in ihren Anfangen an aodre Gesichts- uod Ge-
schichtskrt>ise an; aber jede auch scblagt bald ihren eigenen ab-
gesonderten Gang ein. Die tammfremden oder auch stammver-
waodteo Natioocn ab r, die diesen o-rof en Kreis umwoboeo, die 
Berbero und rger Afrikas, die Ara her, l'er er und Jodier Asieos, 
die J{pJten uucl Deutscheo Eur p~s baben mit jeneo Anwoboero 
des Mittelmeer· wohJ auch vielfa b sich berubrt, aber eine eigeut-
lich bestimmeode Entwickelung doch weder ibnen gegeben noch 

l • 
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eilt und von betriichtlicher Hob • nach eincr 
Ein·attl - cUand chafL bildet, pallet e sich in 
einen I] tli n und in n teil ren iidlichen IJohen-
zug u rl • • • Bilduna zweier chmaler 
llalbi n i en und Apennin bi 
zu den Abruzzen bi la d gehort eo-
ara • h unc • i I ri ch nicht zu 
d Ii he - ni Itali n d en 
Ge { uo • • derl 
H ·w·d ii t im 
ac la Po La ~'n~.......,.,,__. icn.s 
i o nicht die • 

von kein • • r, 
Land ge • cl ma t 
Tba r nd 1 

l\Ien h un , melu· no h 
gilt ncl h an • • h an-
chlief e , ocl. Zwar an der o t l{ -

dehnt sich, g 1 B k d r n 
chlo en und nur n de Gar in 

artig unt rbro h n Ebene in einfcirmia • • -
mit chwach entwi - und trom • duna 
der iidkii te aber beiden Ilalbi In, 1 
der Apennin endigt, 1 • ere Ihi Han -
gedehnl ederung, die zwar arm, ;iber , 1 
und fru ar i t. Die We tki:1 h ein breite -
deutend triimen, nam ntlicl ·, dw· h chni 
den Flu und cl n ein t zahl ulkan n in mannicbfal-
tig ter Thal - un • - - nd In~elbilduna ent11 i kelte 
Gebiet, bile! l in trurien, Latium und am-
vani n den Kern e bi f1dlic arnpa-
nien da Vorlan rindct und di r ketle 
fa t unmitt lb s h n leere It II inl. 
Ueberdic chi" land tier Pel an 
llalien flie In • chfin le u1 
Mittelm e d 1 Theil ode -
um, vor mit einen e 
de hcrrli e chen Im l n umgfir-
tet i t; u II ilischcn Gebirrre di aum 
durch cl n 11 r ~I eren e unterb en 
Fort tzu I auch rre chichtlich iii n 
in alterer Zeit Theil ltaliens 11ie der Pe-



o~,cblc:hte 
Jtallen1 
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loponne von Criecbenlaod, der Tummclplalz der elben tamme 
und der emeio ame itz der gleicbeo hohereo Ce ittung. Die 
ilali·cbe llalbio el tbeilt mit der griecbischen die gemiif·igte T m-
peratur uod die grsuode Luft auf den mar ig bohen B rgen uod 
im Ganzen auch in den Thalern und Ebenen. In der Ku ten-
entwickelung steht sie ihr nach; namenllich fehlt da in elreicb 
I er, das die Hellenen zur seefahrenden ation gemacbt bat. 

Drigcgrn i t Itali n elem 'acbbar iiberl gen durch die reichen 
Flul"sebencn und die fruchtbaren und krautcrreichcn llergab-
hange, wie cler Ackerbau uod die \"iehzucht ihr r bedarf. E i t 
wic Gricchenland ein schf>nes LHod, da die Thiitii>keit cl Men-
sclwn anstrcngt und belohnt und elem unruhigen tr b n die 
Ilahnen in die Ferne, elem ruhigen die Wege zu fri dlich m Ge-
wino daheim in gleicher Weise erofTnet. Aber wenn di griechi-
che Ilalhinsel nach Osten gewendet ist, so i t di itali che 

nach We ten. Wie da epirotische und akarnani che c tacle fur 
llellas, o sind die apulischen und mes ·api chen Kiisten fur Ita-
lien von untergrordneter llecleutung; und wenn dort diejenigen 
Land ·chaften, auf denen die ge chichtliche Enll,ickcluog rubt, 

ttika und Makedonien nach Osten sclrnuen, so sehen Etrurien, 
Latium und Campanien nach We ten. o slehen die beiden so 
cng benachbarten und fa t vcrschwi terten Ualbin eln gleichsam 
von einander abgewendet· obwohl da unbewaffnete ucre ron 

tranto au die akrokcraunischen Ilercre rkennt, hab n ltaliker 
und II II nen sich doch frtiher und enger auf jeder andern traf e 
ber(ihrt, als auf cl r nachst n iiber clas adriatischc leer. E war 
auch hier wie so oft in den Boclenverhaltnissen der geschi htliche 
Ileruf der Volker vorgezeichnet: die beiclen grorsen. Uimme, auf 
dcnen die Cirilisation der alien Welt erwuch , warfcn ihren 
Schallen wic ihren . amen die eine nach Osten, die and ere nach 
We ten. 

Es ist die Geschichte Italien , die hier erzf1hlt w rden soil, 
nicht die Ge chichte der tadt Rom. Wenn auch nach formalem 

taatsrecht die tacltgemeinde YOO Hom es ,rnr, die di llerr-
chaft er t fiber Halien, clann "l'ibcr die Welt gewann, so lar·t ich 

doch di im hoheren ge chicbtlichcn Sinne keine wrg behaup-
tcn uod er·cheint da , was man die Ilezwin!!llng llalien clurch 
di Homer zu ncnnen gewohnt ist, vielmchr als di Einigung zu 
f'inem taa1e de ge ammten Stammrs der ltalikcr, von dem di 
Homer wohl dcr crewalticrste, aher doch nur ein Zwricr . incl. -
Die itali·chr Geschichte zerfiillt in z1rei llauptab rhnittc: in die 
innere Cc chichte Italien bi zu einer Vereinigung untcr dcr 



KA.PITEL II. 

Die alte ten Einwandernngen in Italicn. 

1,.11.,he t:r- Keio Kund , ja nicbl eiomal eioe aire erzablt von d r r-
•••mm,. sten Eimrnoderung de ~Jen henge chi chi in llalieo; vi lmebr 

war im Alll'rtbum d r Glaube allrremeio, daf- dorl wi ttb rail 
die er te BevMkerunrr dem Boden elb l entspro en ei. Jodef 
die Entscbci<luna ii r den r pruog er rer biedenen Raccn uod 
deren " n ti.cbe Bezi hun<>en zu den rer chieden n Klimal n 
bleibl billi0 dem Naturfor cher iiberla o • ge chi btlicb i t 
weder mo0 lich noch wichti0 f tzu t ,IJ n, ob die fut le b z u0 te 
Bevolkerung eines Lande da elbst aut cbtbon oder elb t ch n 
ein° wandert i l. - Wohl aber licgt e dem Ge chichi for cher 
ob die ucce sive Yolkerchichtung in dem einzelnco Lande dar-
zuleg n, um die tei<>erunrr von der umollkommcnen zu tier rnll-
kommneren Cullur und die nt rdriickuo0 der mind r culturfrlbi-
rren od r auch our minder entwickeltcn tamme durcb hoher 
tehende Nationen o weit mooli h ruckwf1rt zu rerfolgen. 

ltalien indef i t aulfallend arm an D nkmfll rn der primitir tl 
Epoche und tehl in die er Beziehuorr in einem bemcrkcn wer-
then G gen atz zu andern ulturrrcbiel n. Den Eroebnis en d r 
deul chen All rlhum for chun° zufolg mur in En land Frank-
reicb, , 'orddeutschland uod candinavien, bevor iodorr rmaoi che 

tamme hier ich an f1 i"' machten, ein Volk vielleicht t cbudi-
scher Hae e,rnhnt oder ri lmebr ge trcift habeo da ron Ja0 d 
und Fi~cbfan° lebl , eine Gerathe aus t in, Thon oder Knocben 
yerfcrli,,te uod mit Thierzf1hnen und Bern t in ich chmiickl , 
d Ack rbaue abrr und cl Gcbrauch tier l\letall uokuoclirr 
war. lo ahnlichcr Wei e ing in lodien der indog rmaoi ch n 
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rhalt n. Di lr • er Jtaliker scheinl Anstof- daran 
crenomm n zu ha 'd r M hrheit in den der Zwei-
h it und der Vie , wi.ihrend man die in d n Beu-
gungen i h au ·d zi mil t er hi.irfe 
f thi It. •. i"1mli nd m krit fremd 
i t di i run upio tao al onst 
i fuhr vir ' ••• - • - Die e Verblltnlr, 

a 11 Fi"I • [1hlten •duerd!~-
1~~7;_ 

um lu Jrach- chou. 

• • uthun. 
u ch~ { 
n ddu 
I t ihnen 
, • er rie-

• ad klar 
d ro nn wir 
findcn io der r llaften 

Grah .-'---~~ z • et 
1 b i Gri " ' ' • 

o d n rice en 
miti chcn li.imn r -

kern gcbraucht wird. - looerh, p ,·.,h11tn1r, 

aber tritt das Latcioi che wieder in eioen I t atz u~': ~::'•~:. 
Zll den um • -samnitischen Dialekteo. Allerdi on bm-earuni-

die n nur • • amniti cl ki- ten. 

che Dial •kt nur in iiu ·en-
haft r uud mo d n Dia-
lekten ind und der in 
zu g rincr n m um i in ihrcr Indi-
vidualiliit z di Muodart t mit 
'i h rheit ircn, \\i.ihrend andere, "ie 

clcr sahini ia • hr Ei nthi"lmlich-
keilen im prori1 n ·en rollio untero -
gancrcn ind. In ation drr prachli hen und 
dcr hi ·tori chen Thatsachcn d:iran k inen Zwcifrl da~ die e 
iimmtli hen Dialekle dem umbri ch - anmiti chen ' • ·,, de 
rof n italisch n Lamme angehort habcn und dafs ob-

wohl dPm latrini ·ch •n tamm "eit niiher als d •m chen 
v r\\andt, doch nu h "iedt>r ron ihm auf Brstimmlc un-
le1"cheidet. Jm Fiinrort und on t haufig aote drr Samnite und 
der m[}fcr p, "o dcr Homer q ~prach - , o pis fiir qui • ganz 
wi ich auch son t nahv rwandte prachen schciden, zum B i-
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piel dem Keiti chen in der Breta0 ne und Wale p, dem Gali chen 
und fri chen k ei0 en i l. Jn den Vokalen erscheinen die Di-
pblhonge im Lateinischen und C1berhaupt den nordlichen Dialckten 
ehr zer tort, dagegen in den si'ldlicben itali chen Dialekt n i 

wenig gelitten haben; womit verwandl i I, daf in der Zu ammen-
lztrng der Romer den son t o !reno bewahrten Grundvokal 

ab chwii ht, was nicht gc chieht in der verwandten prachen-
gruppe. Der Genitiv der Worter auf a ist in die er wic b i den 
Griechen as, bei den Romero in der au oebildeten prache ae· 
der der Worter auf tis im amniti chen eis, im Umbri chen es, 
h i den Romern ei; der Locativ trill bei diesen im prachbe-
"11~ t ein mehr und mebr zur[1ck, "·ahrend er in den and rn 
itali chcn Dialekten in vollem Gebrauch blieb; der Dativ de Plu-
ral auf btts i t nur im Latcini chen vorhanden. Der umbri ch-
amniti che Infinitiv auf ttm i t den Romern fremd; wiihreod da 

o ki ch-umbri che von der Wurzel es gebildete Fulur nach grie-
chi chcr Art (her-est wie Uy-aw) bei den Romern fast, vielleicht 
ganz verschollen und ersetzt isl <lurch den Optativ de einfachen 
Zcitwort oder durch analoge llildungen von ftw (ama-bo). In 
vielen die er Fiille, zum Beispiel in den Ca u formen ind die 

nterscbiede indef nw· vorhanden fi'lr die Leider eit au O bil-
deten pra hen, wi.ihrend die Anfiinge zusammenfaJJen. Wenn 
al o di itali che prache neben der griechi chen elb t tiindi 
t ht, o verbiilt sicb innerhalb jener die lateinische Mund art zu 

der umbrisch-samnitiscben etwa wie die ioni che zur dori chcn, 
wiihrend ich die er chiedenheiten des Oskischen und des Um-
brischen und der verwandten Dialekle etwa vergleichen las en 
mit denen des Dori mus in icilien und in Sparta. - Jccle die-
er pracherscheinun"en i t Ergebnifs und Zeugnif cine hi to-

ri chen Ereignisses. E liif t ichdaraus mit vollkommener icher-
heit er chliefsen, daf aus dem gerneinschaftlicben Mutterschofs 
dcr Volker und der prachen eio tamm ausschied, dcr die Ahnen 
der riechen und der Ilaliker gemein chaftlich in sich schlofs; 
daf au diesem al dann die Italiker sich abzwei0 lcn Lind diese 
wi der in den w llich n uLHl ostlichen tamm, der o tliche noch 
pater in rnbrer und Osker au cinander g:ngen. - W o und 

wann dil' c cheidunoeo tattfanden, kann freilich die prache 
nicht lehren und kaum darf der \'erwegene Gedanke c ver uchen 
die en Revolutionen ahnend zu folgen, ron denen die frilhe ten 
unzweifelhaft lange vor dcrjcnigen Einwanderung ·tattfanden, 
wclche die tammviiter der Jtaliker iihcr die Apenninen fi'lhrte. 
Dagegen kann die er0 leichung der prachen, richtig und vor-
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\"Venn die Auf• ahe d n Culturgrad zu bestimmen, den die o,..,.; .. u. 
lndogcrman n vor d r ch idung d r 'tam me crreichten, mebr ••b• Cuhur. 

der allgem inen Ge chicbt d r alien W It angehort, o i t e da-
gegen peciell Aufgab der itali hen Ge'chicbte zu ermitteln, so 
weit rs moali b i t, auf welchem tande die ra coitali ch ation 
sich b fand, al Uellrn n um\ ltalik r ich von ernandrr chieden. 
E i t die keine iib rllii sia Arb it- wir •ewinnen damit den 
Anfang punkt der itali ch ·n Civili at ion, d n Au <>ang punkt der 
nalionalen G chichi . - Alie puren deuten dahin, da~, wiih- ·'•kerb.,.. 

rend die lndo0 rmanen wabrs h inlicb in Hirtenleb n ffrhrten 
und nur etwa di wilde IJalmfruchl kannt n die Graecoitaliker 
ein korrr-, Yicll icht o ar chon ein weinbau ndes olk waren. 
Dafur zeugt nicht g rad die emein cha ft de Ackerbaur elbst, 
die im Ganzen noch k inc 11' ,, cin 'll chlufs auf aJte olkerge-
meinschaft rechtfertigt. Ein ae chi btli h r Zu ammenhang de 
indogermani chcn ckcrbau mil d m d r chine i ·chen, aramai-
schen und iig pti chen tammr winl chwerlich in Abrede ge-
stellt werden konnen • und do h sind die tamm den lndoger-
manen entwed r tammfr md od r doch zu einer Zeit von ibnen 
getrennt worden, woe icher noch kein nFeldbau gab. Vielm hr 
haben die hoher tehenden tamme vor Alter wie heut zu Ta0 e 
die Culturgerathe und CulturpOanzen be tandig getau cht; und 
wenn die Annalen von China den chinesischen Ackerbau auf die 
unter einem bestimmten Konig in einem bestimmten Jahr stattge-
fuodene Einftihrung von fiinfGetreidearten zuriickfuhren so zeich-
net diese Erzahlung im Allgemeinrn wenig ten die V rhaltni e 
der altesten Culturepoche ohne Zweifel richtig. G meinschaft de 
Ackerbaus wie Gemeip chaft des Alphabets, d r tr,itwageu, de 
Purpurs und andern C:erath und • hmucke ge tattet w it ofter 
einen Schlufs auf alten Volkerverkehr al auf urspriingliche olk -
einheit. Aber wa die Grie hen und ltaliker anlan<>t, so darf bei 
den verhaltnif mafsig wohf bekannten Il ziehung n die er b iden 
Nationen zu einander die Aunahme, dafs der Ack._erJ:ia1Lwie. chrift 
und Mi'mze erst durch dieJJellcnen n.i hJlali n kommen ei, 
als v6llig unzulas ig b ·zeichuet werden. Andrrr:,eit z ugt ffr.r 
den engsten Zu ammenbaoa de b iderseitigen feldbau die Ge-
meinschaftlicbkeit allcr alt t n hi rhcr gehori0 en Ausdrucke: 
ager aye~; aro aralrum aeow aeo-reoJJ. ligo neben J..axaiJJw; 
horl'ltS xoernr;,; hordemn X(!I[},; milinm 1--u:UJJr;. rapa earraJJtr;,; 
malva µaA<h7J; vinnm nhn ; und b n o da Zu ammeotreffcn 
des griechi chen und itali • hen Ackerliau • in drr Form d POu-
ges, der auf altatti. chen und romi chen Deukmalern ganz gleich-

2• 



20 EH TE DUCR. liAPITEL II. 

iebildet rnrkommt; io der Wahl der iilte ten Koroartco: Ilir e, 
Ger t , , pelt; in dem Gebrauch die Aebren mit der 'ichel zu 
schneidco und ie auf dcr glat tgr lampftco Trnoe durch da \'ieh 
au tr ten zu la co; cndlicb io der Bercitung art des G treide : 
pul n6Lco~, piuso -n:1:iaaw, mola 1-tv),1; dean da Back n ist 
jun°cren rsprungs und wird auch def halb im romi ·chcn Ritual 

/ 
stall de llrotc stet dcr Tei" oder Brei gcbraucht. Dar auch 
dcr \ ciobau in lta)jcn iiber die [tile le grirchi ch Einwanderung 

dafftr prichl die Bencnnuntt "einland ( Oi, c,n:eia) 
die b1 zu den alte tea gricchi ch n Anlaodcro hinaufzureich n 
chcint. Danach muf' der Uebergan" vom Ilirtenlebcn zum Acker-

bau oder genaucr gc procbcn die \'erhinclun<> de Fcldbaus mil 
der iilteren Wcidewirlh cha ft talt"efunden habeo, nachd m die 
lndcr au dem :\Julle1 chof der 1ationcn au rre chieden warcn 
abcr hevor die HclJcn n und die Halik.er ihre alte Gemcin amkeit 
aufhobcu. ebri"eD ch inen, al dcr Ackerbau aufkam, die 
llellencn und Ilalikcr nicht blof's unter sich, ondern au b noch 
mil aod rcn Gliedcrn der grofscn Familic zu cincm Volk gaozen 
verbundeo gewc en zu sein; weni<> ten i t e That ach , daf 
die wichtig ten jencr Culturwiirler zwar den a iati chen Gliedern 
dcr i11dogcrmani cbeu Volkerfamilie11 fremd, aber den Homern 
uud Griechen mil den kelti ·cbcn owohl al mil den deut chcn 
lavi ch n, I lti chrn , tam men rrrmein am ind*). J)j oode-

rung des gemcin amen Erb0 ute von elem wohlcrworb n n Ei en 
ei11er jrden Nation in ilte uod 'pra he i t noch lange ni ht voll-
sliindig und in allor i\Janoichfaltigkeil der Gliederungen uod Ab-
~ufuncrcn _ durch<>rffthrt; die Durchforscbung der prachen in 

d,r er Bez1ehung hat kaum begonnen und auch die Ge chicht-

•) So fiodeo sich oro, aratrwn wieder in .dem altdcutscheo oron (pOii-
gen, moodartlicb ore11), erida, im slavischco orati, oradlo, im littbaui coco 
orti, a1·im11as, im hltischeo or, aradar. o stcbt nebeo figo uo er Rechco, 
neben hortus uoser Garten, oeben mo/a no ere Jiihle lavisch mlyn lit-
tb~uiscb ma/u'.101, kelli ch malin. - Allen dieseo Thatsarhen ge eniib r 
w1rd mao cs nicht zugebco konoen, dal"s cs eine Zeit gc~eb n "o die r. rie-
chcn io .alien hellonischen Gauen our l'OD der Vicb:uchl 

1
gclcbt babeo. 

\Venn nichl Grund-, sondcrn Viehbrsitz in Hellas wie in ltalicn dcr Aus-
gangs- uod littelpunkl allc Privatvcrmogrns i t, so brrubt dies nicht 
darauf, dafs der c~erbau erst s11,iter aufkam, soodcrn dars er aonin •licli 
narh dcm System der Frldgemeio rhafl bctricbrn ward. Pbc•rdic vcr-
slcht es sich , on elb t, dars eine rt·ine At·kcrbauwirlhsc·baft vor rhei-
dung drr. '_t_amme norb nirgcnds bestandeo haben kann, snndrrn, je oach 
dn Localttat mebr oder minder, die Vif'bzucht damit sich in au gcdehnle-
cer Weise verbaod, als dies spater dcr Fall war. 
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scbreibun cntnimmt imrn h ihrc Oarstellung der Urzeit vor-
wie end, latt d m rei h n c ·achcn, vielmehr elem 
griil"st1'nth1·il laubt>n GP tl'i • l'Ull". Fur j •lzl mur 
es darum-h1er l'Mirrc11 aufd l inzuwei rn zwi chen 
der Cullur tier indo.,crma11i n Familie in ihrrm alte ten Bei-
samme • und zwi hen ultur • • n Epoche, wo die 
Gra o r no "·treont zusam1 en· die Cnterschei-
dun<> c 11 a i 11 • di 11ili fremden, den 
europii ab I i It te von • • o, 
welche die eiozPln le wi di 1-
italisch , di deu I de h rlan . n, 
wenn Oberhaupl, doch Fall erst nach weiter vorgc-
schri prac • hen n 11 macht 
werd her , au ft oi e, wie 
ja fu nder , der Keim und d rn de 
V •• ·b uml al lk be-
w . cl d r den der 
A ·i"1 er leich cl d r un-
t le den im iete dar-

gr ir n~taoce.c ~n:ia fa_tdrr 
ei i h. und doch b 1d n Nat1oncn 
vo ei er alte t n itali chen tamm- 1 
sagen Iegt dt>m Koni , wie die Italiker g rochen 
haben mi"1 sen, Vi talus oder Vitulus die cbcrfuhrung cl Volkes 
vom Hirtenlebcn zum Ackrrbau bei und knftpft sinnig die ur-
spriinrrlich • • che buu11 daran • nur ein ander "en-
dun~ davo c " amniti· be tamm a e zum Fi"threr 
dn rcol d ,n A • ma ht oder weno die iilte ten lati-
rusch •n V men k bezeichnen al er ( iwli, 
auch wohl ii) odrr al ' • ·liciter ( Op ;-----.-~ m 
sa11 owi1lr· h;irak1er naonl n rii s-
age, da( darin ein ~tiid1egriind1•ndcs lJirten- uod JagrrYolk auf-

trilt: ag un1l Glaul,e, G tz und itten knupfen bei den lta-
likero wie b i den Hellen n durclwangig an den Ackerbau an*). 

•) 1irhts i t dafur b zeicbnend r als die enge erkniipfung, in welche 
die iiltc·tc Culturepod1e den \ ckerhau mit der Ebe wic mit der Ladtgriin-
dung sctzl 'o sind die bei dn Ebe znnachsL bctbeiligten Gotter io lta-
lien di ,·res und (od1•r?1 Tellus 1Plutarcb Romul. 21; ervius zur Ae11. 
4, 166; Rolsbach riim r£he 2~i. 3111), in Griechenland die Dcmeter(Plu-
tarcb coniu;r pracc orr 1, wic dcnn aucb in alten gricchischen Formeln 
die Ge" innung von Kindcrn selbcr Erntc' hcirst ( 2-1 ) : ja die alteste 
romiscbc Ehel"orm, die Coofarreatio cntoimmt ihren 'amen and ibr Ritual 
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- Wic dcr rkerbau elb t beruhen auch di Be timmun ender 
Flacbenrna£ e und di W ise der Limitation bei b id n Yiilkem 
auf lei ·her Grundla e; wie deon das Baueo de Boden obne 
eio w on auch rohe \'erme ung desselbeo ni ht gedacbL w r-
den kano. Der o·ki cbe uod umbri che Vor u von 100 Fu[ 
in evierte cot pricht gt>nau dem gricchischen Plethron. Auch 
da. Princip der Limitation ist da )be. Der Feld me~ ·er orientirt 
ich nach einrr der Himrnelsgegrnden und zieht al o zue1 t zwci 

Linicn voo orden nach tiden und von O ·ten nach We ten, in 
deren cbneidcpunkt (templttm, -rl.1a110<; ron 't:EJ.MrJ) er teht, 
al daon in gcwis en fc kn Ab tanden den Hauptsch11eidelini n 
parallcle Linien, wodurch eioe Reihe rechtwioklichtcr Grund-
stticke entsteht, dereo Eck n die Grrnzpfahlc (termini, in icili-
~chen lo chriften de,uover;, gewiihnlich rieo,) b zeichoro. Di e 
Limitationswcise. die wohl auch etruski ch, abcr schwerlich etrus-
ki hen rsprungs i t, find en wir bei den Romcrn, mbrern, 

amoiten, aber auch in ebr alten Urkunden der tar ntini cben 
llerakleoten, die sie wahrscbeinJich eben so wenig von d n Jta-
likern entlehut habeu, al dicse ie von den Tarentinern, ondcrn 
e i t altcs Gemeingut. Eigentbtimlich romi ch und clrnraktcri-
ti ch ist erst die eicren innicre Ausbilduncr de quadrati chen Prin-

cip , wonach man elb two Flur und Meer cine nattirliche Grenze 
machten, di nicht elten liefs, ondern miL d m 1 tzten vollen 

e •• ,11,. Quadrat das zum Eirren vertheilte Land ab hlof·. - Ab r nicht 
--iv,rth,cbatt. blur im Ack rbau, sondern auch auf den Ctbrigcn Gebi ten der 

altr trn men chlichcn Thatigkeit i t die vorzug wei ·e enrre Ycr-
walllltschaft der Griechen und ltaliker unverkcnnbar. Oa gric-
chi cbe IJau , wie Homer es childert, i l wenig verschieden von 
demjrni"'cn, da in llalicn be tandicr fe tgchalten ,rard; da we-
entliche Stt"1ck und ur·prun°lich d,·r ganze innere Wohnraum 

des lateini·ch n llau e isl da Atrium, da heif' t da chwarze 
Gemach mil elem Hau altar, dem I hebett, elem peisctisch und 
dem Hcerd und nicht' andere ist aucb das horn •ri che Je"'aron 
mit Jiausaltar und lleerd uDLI schwanberufster Deck . 1cht 
cfa elhe lafst irh von dem SchiITbau sagen. D r Hudernach n 
isl alte indogermani chc • Gemeingut; <ler Fortschritt zu egel-
schiffen abcr grhiirl dcr graecoitali ·chcn Pl'riode ch"erlich an, 
da c hinr nicht allgermin indo ermani,cht• und doch von llau 
au den Griechen und [1alikern cremcio ·amc 'e au drucke giebt. 

vom Kornbau. Die \'erweoduog de POugs bei dcr tndtgriioduug i t be-
1.aoot. 
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tigen Tag ich fort etzt. Familie und taat, R lioion und Kun t 
ind in ltalien wie in Griechenlaml o eigeothumli h, o durch-

aus national nlwickrlt wordcn, dar· die gemcin chaftli h Cruod-
lage, auf der auch bier bcide Yulker fursten, dort uod hier fib r-
"uchert uod uo ern Augen fa t gaoz eotzogen i t. Jen • h llc-
ni che , e en, da drm Einzeloen da Ganze, der Gemeindc die 
'atioo, dem Uflrger die Cemeinde aufopfcrte, de eo Leben ideal 

das chooe und gute ein uod our zu oft der ufse MiU i11oaog 
war, des en politi che Entwickeluog in der Verli fung de ur-
prunglicheo Particularismus der eiozelnen Gaue und paler o-

gar in der inoerlich n Auflu ·ung cler Cemeiodeg wait bestaod, 
des en religiose Ao chauung erst die Gott r zu Men chcn machte 
und dann die Gotter leu11nelc, da die Glieder entf cit in dem 

pie! dcr nackten Knabcn und dem Gedankcn in allcr eioer 
Herrlichkeit und in aller seiner Furchtbarkeit freie Bahn gab; 
und jene romische We en, das den oho in die Furcht des Va-
ters, die liflrger in die Furcht des Herrscher , ie alle in die 
Fnrcht der Colter bannte, <las nichts forderte und nichts ehrte 
al die n(1tzliche That und jedcn llflrger zwan" jeden Aogenblick 
de kurZ!'o Lebeos mit ra tlo er Arheil auszufilllen, das die keu-
che erhlillung de Korpers choo elem Buben zur Pflicht machte, 

in elem wer andPr sein wollte als die Gcnossen ein schlechter 
Buroer hier . in dem der taal alles war und die Erweiterung des 

taate;; d r einzig nichl rnrpunt hohe Gcdanke - wer vermag 
die e charfen Grgen atze in Gedanken zurflckzufiihren auf die 
ur pr(wolil'he Einbcit, die ie beide um chlo~ und beide vorbe-
reit4'le und erzeugte? E ware thorichte Ver me cnbeit, diesen 

chleier lflften zu wollen; our mit wenigen Andeutungen oil es 
versucht werdrn die Anfange lier italischen ationalitat und ihre 
Anknupfung an eine altere Pcriode zu bezeichnen, um den Ah-
nuni,en dl:'s ein.:ichtigen Lesers nicht Worte zu leihen, aber die 
Richtung zu weisrn. 

romm• ••d Alles wa man das patriarchalische Element im taate nen-
a, .. ,. nen kann, ruht in Griechenland wie in Italien auf denselben Fun-

damenten. or alien Ding1•n gebort biPrher die ittliche und ehr-
bare Ge taltung ch• gescblechtlichen Lebens *), welche elem Manne 
die Monogamie geuietet und den Ehebruch der .Frau schwer ahn-

') elbst im Eiuzelnen zeigt sicb diese eberein timmung z. B. in der 
Bn.eirbou11;:- der recbten als dcr ,zur Gcwinouug recbter Kinder abge-
schlos:1enen Eh '(yri,uo, !11, rrcc{owv ,,-,,,,a,wv «(>OTtp - 111atrimo11ium li-
be1·orum quaere11doru1n causa}. 
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det und welche in der hohen tellung der Mutter innerhalb des 
bauslichen Krei e die Eb oLflrtigk it beider Geschlecht r und 
die IIeiligk it der Ebe an rkennt. Da e en i t die schroO'e und 
gegen die Personlichk it r(1ck ichtslo e Ent wick lung der eheherr-
lichen und mehr noch der vat rlicben Gewalt d n Griecben fremd 
und itali ches Eigen • die ittliche nterthaojo-keil hat er t in Ila-
lien sich zur rechtli hen Knecht ·chaft um0 taltet. In der elbcn 
Weise wurde die roll tandige fiechtlojgk it d Kn cht-,, ie ie 
im Wcsen der klaverei lag, von d n Rom rn mil erbarmung -
loser Strenge fe l"chalten und in alien ihr n ons qu nzen ent-
wickelt; wogeoen bei den Grie h n frt1h that aclilicb uod recht-
licbe Milderunoen taltfanden um\ zum B ispicl die klavenehe 
als ein gesetzliches Verhaltnif an •rkaont ward. - Auf d m 
Hause berubt das Ge chi cht, da heir t die Gemeio haft cl r 
Nachkomrnen desselben tamrnvaler • uod von dem Ge chlecht 
ist bei den Griecben wie den ltalikern da taatliche Da ein au -
gegangen. Aber wenn in der chwa her n politi b n Entwi k-
lung Griechenland dcr Ge chlecbl verband al corporalil'C Macht 
dem Staat gegen(1ber sich noch weit in die bi tori cbe Z il hin in 
behauptet hat, erscbeint der italische taat ofort insofern fertig, 
a1s ihm gegeni:1ber die Gescl1lecliter voll tandig neulrali irt ind 
und er nicht die Gemein chafl der Geschlechler, sondern die 
Gemeinschaft der lilll'ger darstellt. Oafs dagegen umgekeb.rt das 
lndividuum dem Geschlecbt gegen(1ber in Griechenland weit frf1-
ber und vollstandiger zur innerlichen Freiheit und eigenartigen 
Entwicklung gediehen ist als in Rom, spiegelt ich mit grol'·er 
Deutlichkeit in der bei beiden Volkern durchau vers hiedenarti-
gen Entwickelung derur prfmglich doch gleichartigen Eigennamen. 
In den alteren griechi chen tritt der Ge chlechtsname ehr baufig 
adjectivisch zum Individualnamen hinzu, wahrend um ekehrt 
noch die romi cben Gelehrten e wur ten, dars ihre orfahren 
urspriinglich our einen, den spateren Voroamen fflhrten. Aber 
wahrend in GriechenJand der adjec~ivi che Ge cl1lecht name frflh 
verscbwindet, wird er bei den Halikern und zwar nicht blof bei 
den Romero zum Hauptnam n, so dafs der eigentliche Individual-
name, das Praenomen icb ibm unterordnet. Ja es i t al ollle 
die geringe und immer mehr zu ammen chwindend Zahl und 
die Befieutung lo igkeit der itali chen, be ond rs der romi chen 
Individualnamen, vcrglich n mit dPr flppigeo und poeti·chen 
Fullc der gri chi chen, un wie im Bild zeig n, wie dort die i-
vellirung, bier die freie Entwickelung d~r Persoolichkeit im Wesen 
der ation lag. - Ein Zu ammenleben in Familiengemeind n 

.. 
.... t ... 
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unter tammbauptern wie man e fftr die graecoitalische Periode 
ich denken marr mochte den p[1teren itali'chen wie b llenj chen 

Politien uo ,teich genug sehen, mul'ste ab •rd nooch die Aofange 
d r beidcr,;eiti en Recht bil<lung nothwendig bcreit eothalt n. 
Die ,Ge etze des Kooigs Ital us' die noch in Ari totele Zeitco an-
g wend l wurden, moueo dje e bciden ationen we entli ·h ge-
meio~amrn In ti~utiooen bezcichoeo. Friedl'O und llcchl folge 
iooerbalb dl'r Gemcinde, KTicg taod uod Kriegsrechl oach aur en, 
eio Regiment Jr Stammbauptes, ein Rath cler Alten, Versamm-
lunuen der walfenfahigcn Frei n, cine ewis e V rfa uorr mi.is-
en°in den elben enthalten gow en ein. Gerichl (crimen, xel-

VELJ1), Bure (poena, noi-i, ), Wi denergellunrr (talio, -caAaw 
d.ijvai) siod graecoitalische Begrilfe. Da trrn" 'thuldr cbt, 
nach welchem der chuldner fur dio Ri.ickgabe cl Empfaogenen 
zunii b t mit oinem Leibe hartet, i t den ltalikern uod zum Bei-
piel den tarentini chco Ilerakleoten gem in am. Die Grund0 e-

dankeo dor romi cbon Vcrfas ung - Konigthum, coat, u11d 
eine nur zur Be tatigung oder Verwerfuncr tier run elem Konirr 
und dem enat an si • gebrachteo Antrag befugte Volks,•er amm-
Juog - ind kaum irgendwo so charf au ere procl1eo wi ~n 
Ari toteles l:lericht iiber die altere , erfa unrr ron Kreta. O,e 
Keime zu <>rol' ren taatPobi.inden in der staatlichen Verbri.idc-
ruoa od r aar d r r chmrlzun , mehrrrer bisbcr s lbststflndiger n . 

tamme ( ymma hie, yooiki mo ) incl glcichfall h illeo at,o-
ncn gcmein. E i t auf di' e Gemein amkrit der Grundlarr n 
belleni chcr und itali cher Politic um so mehr Ccwicht zu legen, 
als dicsclbe ich nichl auch auf die i'1brirren indo crmanischen 

tammc mil er treckt • wic denn zum l:lei$piel <lie deutsche Gc-
meindeordnm10 keine weg • \lie died r Cricchen und ltalik •r von 
dem Wahlkoniothum ausrrcht. Wie verschicdcn aber die auf die-
er glei hen l:la ·i in _Jtalicn um~ in Griechl't1\and aufgpbau!c_n 

Politieo waren uod w1e vollstaod1g der ganzc \ rrlauf der pohll-
schen Entwickeluog jeder drr bt>iclen Xationcn al ondergut an-
gehort "'), wircl die weit re Erzahlung darzulf'gen habcn. - i ht 

ReHg;on. andcr ist es in der Beligion. Wohl Jierrt in ltaliell "i in Uclla 

') • or da rf man natiirlich nicht vrrgrsscn, dafs lihnlirhe Voraus elzun-
gcn iiberall zu :ihnlid,en lnsliluliooco tiihrcn. So isl nichts so si1·hc1· al 
,la. die rii111i,d1cn Plcbcjcr erst innerhalb des romisrhcn Gc111cin" rsen 
er\\ Ul'bsrn, unu dorh finrlen siP iibcrall ihr Gcgc11bild. "o ncbeo eincr Bur-
ger- cine In a ·:enschaft sieh enl\, i ·kelt bat. Oafs auch dcr Zufall bier 
cio oeckcodrs Spilllw • :ver Lrht sicb ,·on sclbsl. 

D, C"-- y ,-.,-- • ---.. '-" . .. 
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dem Yolk rrlaubco I ich Gcrnein chatz s mholi cher und 
allegori'irtcr atu uunrren zu Grunde; auf <lie em ruht 
die allgemein 1·i boo d •r romi chen und der ~riecbi-
scbe - • • in Jlateren Entwickelungs-
tadi • Auch in zablreichen Einzel-

vors n ten G talt de Z ioris 
und ti • cl h ili0 en Ba 1:iw.-
110!;, templnm ), in manchen Opfcrn und Ceremonicn mten 
die beider • ·,, • nichl blor- ' " jrr i.iberein. Aber den-
nocb tal • a in Italicn o voll tandi 
national cl von en Erbrrut 
nur wenj c\ ch di i tentbcil 
miv n l war le nicbt 
and n lb t d Ge en-
atz d ali ch nocb in 

ibr n halt bjed ich 
auch in ff und Hild, die our ein 
Ganz • war n. Jene alte mochten, 
w n el hin oejarrt \I' h cla o 
au d , ie lltmdin d •r Gott r die v t n Ki'1he 
dcr m otr ibc • dcr Gri ch v da.11 die 
Ki.ibe igentlich die Wolken waren, und ma em blo.11 
ffir einzelne Zwccke gc talte ohn der Gotterhi'mdjn den zu 
alien Dienslen bercitcn und g cklen Gottcrhotcn. Wenn cl r 
Donner iu den Bergen rollte, rr Jen Zcu auf elem 01 mp die 
Keil chwina n • w on dcr blaue llimm 1 wierler auOachelte 
blickte er iu <la rrliinz od Aurre der Tochter t ' Athenaea; 
und o macbtig Jeblen ihm • , d b baf-
fen, da~ er b • • n om e atur-
k.raft lral n • un i d n 
Gr ctzen r ild1•te. Wohl andcr 
ab r nich b innirre I • io ital de 
itali chcn ielt und nicbt fat 
daf di F ll • ·icch , er opfcrt, 1 
die Au rn zum ILimmrl a rhi.illt d o • 
Haupt- drnn j nr C b t i l Anschauun° di . 
In der rranzen ~alur verchrt er da Ce nd Allrrcmcine • 
jedem We en, dem Mcnschen wi dem Ilaum, <lem taat wie der 
Vorrathskamm •r i ·t d r mit ihm e andrne und mil ihm Yer-
gebmclc ci-t zu~cgrbPn, da Na hb de· Ph· i cben im rrei ti-
gen Gebiet; dcm Mann d r mannlicb eniu , d r Frau die wcib-
liche luno, d r renzc d r T •rmin d m Wald dcr 'ilvanu 
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dem krei endcn Jahr der Vertumnu , und al o w iter jedem nach 
seiner Art. Ja e wird in den Ilandlun11en d r einzPlne Moment 
d r Tbati keit vergei tigt; o wird bei pielswei e in dPr Ff1rbitte 
fur cl n Landmann aogrrufen der Gei t dcr Brache, Jr Ackern , 
d Fur hens, liens, Zuclecken , E~g n und o fort bi zu elem 
de Einfahrens, Auf peicherns uncl tl O •ffnen der cheuer; 
uncl in ahnlicher \ ei e wird Ebe, G burt und j dr and r ph -
i che Ereignif mit heiligem Leben au gestattrt. Jc grol' t•r 

Krcise iodel' die Abstraction be chreibt, desto hohrr teigt de1· 
Gott und die Ehrfurcht cler Menscben; o ind .lupiter urn I Juno 
die Ab traclionen der Maoolichkeit uocl cler Weiblichkeit, 0Pa Dia 

t oder Ceres die chaffende, lincna die erinnerocl Kraft, Ora bona 
oder bei den amniten D a cupra die gule Gottheit. \ ie cl n 
Griecheo allrs concret und korperlich er hien, . o koonle der 
Romer our abslracle vollkomrnen durch ichtige Formeln brau-
chen; und warf der Crieche den alten agen chc1tz drr rzPit 
defshalb zum grof ten Th il wrg, weil in deren GP taltPn clcr 
BegrifT noch Zll durchsichtig war, so konnte der Romer ihn noch 
weniaer fc thallen, wei1 ihm die beiligen Gedanken auch durch 
den leichte ten chleier der Allegoric sich zu tr[1ben scltienrn. 

icht cinmal Yon den alle ten uncl all"rm in ten l\lytheo. zum 
Bei piel dPr den lodern, Griechen und elb t den emit en f{t•la11fi-
gen Erzahlung Yon elem oach einer gror en Fluth iihri ""bliPhe-
nen gemein amen 'tammyater des geaenwartif:(en M nsch nge-
schlecht , i t bei den Romern cine pur bewahrt worclen. lhre 
Gotter konoten nicht sich vermahlrn und Kiodrr z••ugen wie liie 
helleni ·chen: siewaudclten nicht ungesehrn unterden 'tcrltlichrn 
und bedurften nicbt cl s ektars. Abf'f dar sie dennoch in ihr r 
Gei tigkeit, die nur der platten Auffassun<> platt erscheint, die 
GemiHher machtig und Yiclleicht machtiger fafsten .ils diP nach 
elem Bilde de Mcnschen geschalfenen Gotter von Hella , davon 
wltrde, auch weno die G-eschicbte schwirge, schon die romi che 
d m \ orte wie elem Begriffe n;ich unh•·llt•nische Benrnnung 1les 
Clauliens, die ,Religio', da heifst rlie Bindung zr11g,rn. Wie ln-
dien und Iran au einem und dem elben Erbschatz jene ,lie 
Formeofiille einer heiligen Eprn, dieses die Ab trnctionnn rlt>s 
Z ndaye ta entwickelte, . o herr cht auch in der grierhi ,·h .. n 
Jythologie die Person, in der romi chen tier Begrilf. dort die 

Kua,t.Frciheit, hier die olhwendigkeit. - Enrllich gilt wa von cl m 
Ero t de Leben , auch von des rn achbiltl in chrrz un,l ~·piel, 
welche ja [1bera1J und am meistPn io dcr alte ten Zrit des YOllen 
und einfachen Da eins den Ernst nicht au scbliersen, sondern 
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chen. Die id ale \' elt der chonbeit war den llellenen alles und 
r etzte ihnen elh t bi zu einem gewi en Grade, wa in der 

Realitat ihnen abging; wo immer in HeUa ein An atz zu natio-
nal r Einigung hervortrilt, beruht dieser nicht auf den unmittel-
bar politi chen Faktoren, sondern auf pie I und Kunst: nur die 
ol}'Jllp· hen Wettkiimpfe, nur die homeri~chen Ge ange, nur die 
euripideische Tragodie hielten Bella in sich zu ammen. Ent-
chlos en gab dagegen der I ta liker die Willkfir hio um der Frei-

heit willen und lerote dem Valer gehorcben, damit er elem taate 
zu gehorchen ver tande. Moehle der Einzelnc bei dieser nter-
thanigkeit verderben und der schonste men cbliche Keim dariiber 
verkfrmmern; er gewann dafiir ein Vaterland und ein Vaterland -
gefi.ihl wie der Crieche e nie gekannt hat und rrang all in untcr 
allen Culturvolkero des Alterthum bei einer auf elh tr giment 
ruhenden Verfas ung die nationale Einbeit, die ihm endlicb iiber 
d n zer plitterten hellenischen tamm und iiber den ganzen 
Erdkreis die Botmaf igkeit in die IJand legte. 
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di' Bur i h an l aterbin icb urn<> hen mit 
dern ,Ring ' (urb mil urvu, cnrvu viell12icht au h mil orbis 
wrwandl). D n au~ rlichen nter chied zwi ch n Bur und 

tadt (Ti,bl di Anzahl d •r Thore, d ren die Burg mcwlich t w -
nicre, die 'tadl miigli h l viele, jen in der Heo l nm ein einzicre 
die e minde ten drei hat. Auf die en Bef tigun<>en ruht 

0

di~ 
vor t:idlis he Gauverfa un° ItaJi •ns, ,Yelche in d njenia n itali-
chen Land chaften, die zum tiidtischen Zu ammen iPd In er t 
pat und zum Theil noch bi auf cl n h utigen Tao nicht voll-
Uinllig gelao"t ind, wie im Mar erland und in den kleinen Gau n 

der Abruzzen, noch iniaerman o deutlich i h erkeooen IM t. 
Die Land chaft der Aequiculcr, die no h in der Kai rzeit ni ht 
i~ tadten, ondern in uozabli"en o!Tenen Weil rn wobnten, z igt 
eme lenge altcrthiimlicher Mauerring , die al , veriidet tadt ' 
mil einzeloen Tempeln das taunen der romi chen wi d r b u-
fr,en rcbaologen errrgt n, von denen jene ihr , rbewobner' 
(aborigine), die • ihre Pela·ger bier unt rbrinoen zu konn n 
meinten. Gewir rich tiger wird man in die en Anlagen ni ·ht um-
mau rte tadte crkennen, sonllern Zufluchls tall n der Mark" -
no en, wie ie in alter r Zeit oboe Zweifel in ganz ltalien, w 

0

nn 
gleich in weni0 er kun tvollrr Wri e angele"t, be land n. Dar in 
ders lb n Epocbe, "o di zu tiidtisch n nsiedluncren fib rg -
ganarnrn 'tamrne ihren Uidten tein rn Hin°mau rn crab n 
au h diejeni" n Land~chaft n die in oIT nen, il rn zu wohn 
fortfuhren, die Erd\\alle und Pfablwerkc ibr r f tun" n durch 
Steiobauten er· tzl n, i t natf1rlich • al dann in der patern Z it 
dr gesicherteo Landfriedens man olcber F tuno n nicht mebr 
bedurfle, wurden die Zu0ucht st[1tt n verlas en und bald d n 
pater n Geuerationen ein Rath el. 

.... ,,. •• o,, Jene Gaue al o, di in eio r Burg ihr n Mittelpunkt fand n 
acnanen und eine rre,vi e Anzahl Gescble hts reno en "cbaften in sich b -

griffen, ind al di UI"prfmglichen taatlichen Einheit n d r 
u ganrr punkt der itali ·chen Ge chi bte. lndcfs wo uod in w I-

chem mfang inncrhalb Latium d('rglei hen Gaue ich bild t n, 
i l weder mit Be timmtheit au zumachen noch von b onder m 
bi ·tori cbeo Iotere e. Da i olirle AJJ)aner0 cbir« , da den n-
iedlern die 0 r unde te Luft, die frisch sten Quelleo und di am 

meistPn ge ich('rle Lage darbot, die nallirli he Bur Latium • 
i t obne Z"eifel von den .\nkiimmliog n zuer-t be etzl worden. 

.t.1b•- Hier lcw dean auch auf der chmalen Ho bOache berhalb Pa-
lazzuola Z\\ i chen elem alhani chen ee (lago di Castello) und 
dem albani chen B r ( fonte Cavo) lang hin r treckt Alba, da 

... 
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durchau al r ilz de latioi hen tamm und Mutterort Rom 
o wie aller [1bri0 o altlatinischcu Gem ind n alt; bier an den 

Abhangen die uraltcn l· • nmium, Ari ia 
uod Tu culum. lliC'r fi1 1 \ten Bau-
werken, wclche oie An • hnen pile-
gen uod • r en dav n, 
da[s Pal cl c erwach n 
in die , di u uoterhalb 
Alba nach Palazzuola z , en dm h I " 

0

e 
des Mon vo nae ron 'atur unzu 
Ort von n her nahbar macht und n -
den sch lei ht • digcodrn Zu0 ange vo n 
und We t r fti.r • • • d vor allem cl r 
gewaltigc in di, hart 1 • wand 
mann hoch gebrochen I en 
Krater des Alban r b n e 
Tiefc ahgela en uml 
bcdeutendcr Baum gcwonner r 
der latini chen Eheoe sind auch di -
fer der Sahincrgehir"e, wo au olc , -
sehnlichen t[1dle Tibur und Praenc le lwrvor inaen. Au h La-
bici, Gabii uocl l 'omentum in der Ebro zwi chcn elem Alban r-
uod Sabincr.;ebirge und der Tiber, Rom an der Tiber, Lamen-
tum und Lavinium an lier lH"i le siml mrhr oder minder alte 
tiltelpunkte latinischcr ColoniBation, um von zahlr • micro 

minder namhaften und zum Theil fa ·t vcr chollen hwei-
gen. Alie die e Gaue waren in r,ltr l r Zeit politi ·eraio 
und wurdcu ein jrdcr voo inem F[lr;;ten unter )lit •• • • de 
Rathe dcr Allen und drr Ycr·ammlun d • hrm51 ierl. 
Aber tlconoch gincr nicht blof da Gcftihl ra h- m-
geoossrnschaft durch die, o rranzen Krei dern c arle 
ich da srlbe auch in einer wichtirren rrlirrio~ n und staatli ben 

Institution in dPm c" i" n Bund dcr r,mmtlichen latioi chen 
Gaue. Die Vor taodscbaft stand urspr· • ch allrrcmeioem 
itali ·chrn wie hcllcni chen GL•hrauch den an zu, in dr n 
Grenzen die Buodes tiitlco la rn • r w. r Gau von Alba 
der f1berhaupt, wie "!' a«t, al· der all vornehrn te der 
Jatini cben lietrachtel ward. Der bC'recl meindeo warrn 
aofan°lich dr • • • on dir e Za mme drr Theile 
eioes Gcmeir irch nlancl wie in \taliro uncrrmein 
hiiufig b gr«net. chafteo zu den dreirsirraltlatini clwn 
Gemeiud n oder, n Bezichun" auf die Metropolre bte 
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Lan e bevor eine tadli che An i dlung an d r Tib r ent-
tand, mo"f'D j n Ramner, Titier Lucrrer erst Yereinzelt, ,pat r 

v reinint auf den romi chen llf1.,eln ihr Bur" ehabt und von 
den umlie eoden Dorfern au ihre Acker be telll bab n. Eioe 

eberlieferung au die en uriiltesten Zeiten ma0 da , Wolfsfe t' 
in, da da Ge chlecht d r Quincti r am palatini ch n lf(ioel 

be incr; eio Bauern- und Hirtenfest, da wie kein and re die 
bli hten paf patriarchali cher Einfalt bewahrt und merk-

wurdicr enu" nocb im christlicl1en Rom ich unler all n beidni-
chen Fe tenamlan" tenbehauptetbat.-Au die enAn iedlun en 

gin dann da patere Rom hen-or. Yon einer ei11entlich n tadt-
griindung, wie die aoe ie annimmt kann natfirlich in kein m 
Fall die Rede in: Rom i t nicht an eioem Ta ebaut word n. 
Wohl aber verdient e eio ero tlicbe Erwa UO", auf w lch m 
We(Te Rom o fri1h zu einer herrnrra enden politi cben tel-
lung innerhalb Latium gelangt ein kauu, wahrend man na h 
d n Bodenverhiiltnis ·en eher das Geg ntheil erwarten ollte. Die 

latte, auf der Rom Jiegt, i t minder e und uod minder frucbt-
bar al di der mei ten alten Latincrstadle. D r Wein tock und 
der Fei enbaum gedeih n in Roms nachster mgebung nicht 
wohl und e mauoelt an au, iebiaen Qucllen - denn w der d r 
son t trcffii be Born d r amen n vor dem capeni chen Thor 
n b der ,pater im Tullianum cfaf t apitoliui be Brunnen 

ind wa erreicb. Dazu kommt da baufiae u treten de Flu -
e , d r bei ebr geriugem cfl-.U die in der R enzeit r icblich 

zustrumend n Berg"a er ni ht chnell g nug d ro Meere zuzu-
fiihr n vermag und daher di zwi chen den lliirreln ich offuen-
den Thaler und iederungen uberstaut und ver umpft. Ffir d n 

n i dler i t die Ocrtlichkeit nicht weniger al lockend, und 
chon in alter Zeit i t e au ge procben worden, dar auf di en 

unge unden und unfruchtbaren Fleck innerhalb eines ge egneten 
Land trich ich nicbt die er te naturgemaf e An iedlung d r 
einwanderuden Bauern geleokt bab n konne, ondern daf die 

oth oder vielmebr irgend ein be onderer Grund die Anlarre die-
ser tadt veranlaf t haben mii e. cbon die L crend hat diese 

cit amkeit empfunden • da Ge cbichtch n von d r Anlacr Rom 
durcb Ausgetretene yon Alba unter Fiibrung der albanisch n 
Fiir ten oboe Romulu und Remu ist nicbt al eio naiver er-
ucb der alte ten Qua ibi torie die ell ame Ent tebun de Ort 

an o un!!im tiger latte zu erklaren und zug1ei b den rsprung 
Rom an die allgemeine Metropole Latium anzuknf1pfen. \'on 

olchen Mahrchen, die G chicbte ein wollen und nicbt ind 
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Tib r i t ferner it uralter Zeit die Gr nzw hr de latioi hen 
.. " "en di nordlichen 'achbarn. Zurn Entrepol fur 

d n latm1 hen Flu rs- und , echand I und zur n•nz-
fe tun" Latium eign te kein Platz ich b er al Rom da die 

ortbeile einer fe ten La"e uod der unmittclbaren achbar haft 
-0 Flu se vereioirrte, da i:1ber b idc Ufer de Flu bi· zur 
Mi:mllung cbot, das dem die Tiber oder den nio herab kom-
menden Flurs cbiffrr eb n o bequem gelegen \\ar wi bei d 'r da-
malirreo maf i"CO Grof e der Fahrzcurre elem eefahr r und da 
gr"en eeraubcr grof ercn chutz gew[1brt al die unmittclbar 
an der Kii le gele encn Orte. Dar Rom wcnn nicht seine Ent- 1 

tehun", doch cine Bedeutung diescn commerciellen und trate-
-gischen Verhaltni en verdankt, davon bt>"errnen dcnn au h wci-
ter zahlreichc puren, die von ganz and rem Gc"icht .ind al 
die Angaben his tori irter 'orelletten. Daher ri1hrcn di uralten 
B zi buogen zu acre, da flu· Etruri n war wa fiir Latium Rom 
und dcnn auch de en nacbstrr 'achbar und Band I fr und 
wurde · daher die Ull" meine Bedeutuo" der Tiberhrii ke und de 
Brii kenbaue, i1berhaupt in dem romischcn Gem im, en· daher 
die Galeere al tadti chc Wappen. Daher der uralt rfi'n i che 
Hafcnzoll, dem von Hau au our untrrlag, wa zum Fcilbieten 
(promercale), oichl wa zu ei en m B darf de Vrrlader (11 11a-
1·ium) in O tia au - und einrrincr uncl der al o re ht eirr ntli h 
-eine A~arre auf den Hand I war. Daher, um rnrzu"rcifcn, da 
verhaltmr maf irr friihe Vorkomm n de rremiinztcn G ld , d r 
Handel vertrage mil iiber eei ch n taaten in Rom. In die em 

ion mag deon Rom allcrdings, wie auch die Sarre annimmt 
mehr eioe ge chaffene als cine crcworden tadt und unter de~ 
lafini cb n eher die ji:m le al di alte te ein. Ohne Zweifel 
war die Land chaft choo eioirr rmaf·en bebaut und da albani-
ch Gebirgc o wie manche andcre Hobe der Camparrna mit 

Burgen be etzt, al da latiniscbe Grenzemporium an der Tiber 
entstand. Ob ein Be chluf der latini chen Eidoeoo en chaft 
-ob der geniale Blick cine vcrschollcoen tadt0 ri.ind r oder di 
nati:1rliche Eot"ick Inner der Verkehrsrcrhaltni 

O 

e die tacit Rom 
in L hen geruf 11 hat, dariiber i tun nicht inmal in Muth-
mafsun" rrestatlet. Wohl aber kni:1pft ich an die e Wahrnchmunrr 
{Jber Rom Emporien tcllunrr in Latium einc anclere Beobarhtun~ 
an. Wo un die Ge chichte zu dammern brrrinnt t ht Rom clrm 
~atini ch~nGe!n~indcbu_ndal~einh it1i hge ~hlo 

1

ene tadtgrgrn-
uber. D1 latm1$ch ill m offencn Dorf rn zu wohneo und 
di gemein chafllichc Burcr our zu Fe ten und Yer ammlungen 
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od r im 'othfall zu benutzcn, i t huch t wahr heioli h im ru-
mi chcn ,au 1,eit fri:1hcr be chrankt wordeo al irrrendwo on t 
in Latium. i ht al ob d r Tl" einen Bauerhof selb t zu 
be lcllen oder ihn • recht im zu I o aufcrchort 
b[1tte; abcr c Luft ampaon e mil ich 
brin°eo, da aorrin f d n lu und ge un-
deren tacit Vohnu hm; un n dem Bauer 
muf cine ht arrri Be,·olk voo Fremdcn 
u~d ~inhci it uraller Zeit an gr srin. 
DIC d1chte Bero! e altro • chen • cl d, hst ns 
zu 5 Quadratm 1 Tb il pfirren nd od o 
ange chlagen w aon und 100 nach all -
rerfa uog cine ·cbr ron 3300 freicn ~1ftnncrn o 
minde lerr 100 Einwohncr zahlte, crklart sich au e 
Art einigcrmar en. Aber noch mehr. Wer di Romer und ihre 
Ge chichle kennt, der weif e . da • imliche ibrer 
offentlichcn und Privatthatiak it auf i n uod kauf-
manni chcn We en 1 ubt und daf ih en die 11bri-
gen Latiner und ftberhaupl die Italike atz 
ist de Btirge den Bauer. Zwar i t tadt 
wie Korinth arthago; clcnn Latium i e iche 
ackerbauende L haft uocl Rom zuoacb t und vor allcm ine 
latinische Stadt gewesen und "ebliebeo. Aher wa Rom au zeich-
net vor dcr Menge der i:1brigcn lat' • tad le muf all rdinrr 
zurL1ckgeffihrt wcrJen auf cine I tellung und auf den da-
durch b dingtcn Ged eincr Br1r t. m da Em-
porium d r latini ch n La11d ·ch r b crreiflich 
daf bier nebco uod - • F aft ich i~ 
tad ti he kr "ic damit der 

Grund zu on 1•ard. fo)rruncr dic-
er mercantilen uod wick rr er tadl Hom 

i t bei weitem wichtirrer und au ffrhrbare unfruchtbare 
Ge chaft unb dcutend • hi emeioden der 
Urzeil chemis a tii Entwick lung 
kooneo wir no ·gc in erlieferunrren 
tiber die allmal e llunrren und V r chan-
zungen Rom , c A twickeluo de romi chen 
Gem inwcs n ta tunrr nothw ndirr Hand in 
Hand gcaaogen m 

Die urspr- he • Anla"C, au w lcher im Laufeo1. p•t•«n1-

der Jahrhunderte Rom , isl umfafste nach glaubwi1rdi- ••h• ':"d' 
Z 

. ' ••d die •ieb"n. 
gen urrnr en our d n Pa in paterer Zeit auch da vier- 11 .. , •• 

){ommscn, r001, Gesch. I. 5. Auft. 4 
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eckirre Rom (Roma quadrata) genannt von der unregelmafsi 
viereckig n Form des palatini cben llt1°el . Die Tbore und Mau-
rn tlie e ur~prfmglichen tadtrin e' bli ben bi in die Kai er-

zeit ichtbar· zw i von jenen, die Porta Romana bci io 
i ro und die l orta luoioni am Tilu bo • • 

rer Laoe na h bekannt und den palati 
b ibt noch Tacitu nach ei"en r An chau n 
den dem Aventin und dem aeliu' zugewend iten. Viel-
fach pur n dcuten darauf bin, dal's hi r d lpunkt und 
der ilz tier trtdti chen An i dluno war. Au Palatin be-
fan h da heilige ·mbol de1"'ell)en, die O"enannte, Einrich-
tuna' (mwulus), darein die ersten An iedl r von de n 
da Hau bedarf, zur G nftge und dazu Yon der lieb i ch n 
Ertle ein cholle ethan hatten. Bier la ferne ebaudr, 
in welchem di ammtli hen Curien jede an ihrem Ue rd 
zu gotte dien tlichen und anderen Zwecken ich melten 
(cm·iae vetere ). Hier war da Yer ammlung ·hau riDg r' 
( curia saliorum), zugleich der Aufbewahrun° or eiligen 

childe de· da I • • 1m der, "'olfe' (lupercal) und dir 
WohnuD" )iterp . Auf und an die em Ut1 I ward 
die Grf e d r hauptsach.lich locali irt und wurde 
da · lI Hat flomulu , di Hirt nhiit • 
Ziehm\ lu , d 1 ilicr feia nbaum , daran de 
mit den Zwillinrren ancretrieben war, d r au dem aft, 
welchen der rftnder d r tadt v m Av ntin her u hal 

weg in die en )Iauerring ge chi fg -
Cornelkir chbaum und andere d hi:1-

mer mchr d n Glaubi en rrewie en. Ei • '' • note 
die e Z it noch nicht ullll daher hat olc ni ht 
au, alterer Zeit aufzuwei en. Uie Geme· frf1h 
an 1in verlcgt und cler halb th n 
lii d r freie Platz u u Platz 
de g , die iilte te V 1 I r r-
scbaft und oat , dir uber elem M te 
Buhne die al ahl tatt dcr romiscb n G in 
mogen. - hat ich in dcm ,f, t cl epti-
niontium) cl enken bewahrt an di lun°, 
welche allmahlich um den Palatin si b g tadt 
eine nach der anJern erwach • n, eine jecl clurch clcr , 
w nn au h ere mwallungen ge chiHzt, und an den ur-
sprf1o~lich ring des Palatin wi in den Jar hen an den 
H uptdeich endeichc angelehnt. Di , ieben Rio ' ind 
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dcr Palatin elbst· dcr Ccrmalu d r Abhang de Palatin cgcn 
den in f1ltc trr Z it zwi ch n di cm und elem Capitol ich au -
brcitcnden 'urnpf velabrum ; di Yelia, d r den Palatin mil dem 
E quilin v rbindrndc, pat r durch dir. kai erli hen Bau ten fa t 
ganz v r chwund n Ilfirrrlrf1cken • da Fa0 utal der Oppiu uncl 
der i piu , di• drri llohcn de E.quilin; ndli h di uetLa 
odr.r ubura cine aufserhalh cir Erdwall , d r die cu tadt auf 
den Carinen hiitzt , unt rhalb . Pi tro in Yincoli in der ie-
derun° zwi hen dcm E quilin uml elem Quirinal ancr leo-\ 
Fe tuno-. In die en ofTenbar allmf1hli h erfo]o-t n A nhaut n lie t 
die iiltc t G chichi de palatini rhen nom bi zu cin m e-
wi en rade dcutlich vor, zumal wcnn man die pat rhin auf 
Grund dir er iiltc ten lirderung " bildrt eniani·ch B zirk -
eintheilung clamit zu ammcnhiilt. - D r P;ilatin "ar d r I itz 
der rumi chcn G m inJe, lier alte tc urn\ ursprfrncrlich einzicre 
1\Iauerring; abcr die ladti chc An·icdluncr hat in Rom "i ftberall 
nicht innerhalb, onclcrn untcrhalh d r Bur" be onnen und clir 
alte ten Ao i cllun«en, von clenen "ir wis en, di ,wl h patcrhin 
in der serriani·chcn tadteintheiluno da er le und zw ite Quar-
tier bilden, licaen im L\rci·e um den Palatin herum. diej nicre 
auf dem Ab hang de ermalu mit der Tu kercra, e, worin i h 
wohl eine Erinncrunrr bewahrt habcn marr an den wohl chon in 
der })alatini chen Stadt lebhaften Handel rerk hr Z\\ i cb n ae-
riten und Romero, und die Nicderla una auf d r YPlia, die hcidP 
pater in dcr servianischen Stadt mit dem Bur0 hu cl Pih t cin 

Quarti r gchildet haben. Ferner die Be tandtheile cle pater n 
zweiten Quartirrs: di Yor tadt auf cl m aeliu wrl he ,·ermulh-
lich our de n a ITT er le pitze fiber dem olo ~eum umfaf t bat; 
die auf den C.irinen, derjcnio n IJohc, in welchc dcr E quilin 
gegen den Pala tin au lauft, encllich da Thal und da , orwcrk der 

ubura, von welcher da 0 anze Quartier den ~amen ernpfinrr. Beirl 
Quarticre zu am men bilden die anfan°lich tadt, und cler 11bura-
ni chc Bezirk dcrselh n, cl r unterlialh cler Bur etwa yom Bo,,en 
des Constantin bi nach . Pietro in Yin oli und .-,bcr da darunter 
liegcnde Thal hin sich r tr ckt , chcint an ehnlichrr, vicll icht 
auch filter gcwc en zu cin al· die in dcr .erl'iani chen Ord nun, 
dem palatiDi cbcn Bezirk einv rl ibtcn i dclunrrcn, da jen r dic-
sem in der Rangfolge der Quarti re l'oran cht. Eine mcrk\\ f1rcli. r 
Erinncrung an den Grgen atz di er beiden tadtthrile hat eincr 
der altcstrn hPiligcn Gcbriiu he de nachheri n Rom bewahrt, da. 
auf drm Anger de Mar jahrli h bcgancren Opfer des October-
ros e : bis in pateZeit wurde bei die em Fe tc um da Pfrrclehaupt 

4• 
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tadttheile e drei Paare Argeerkapellen gab. Eine Ge chichte bat 
die palatini che i benhi:io-el tadt vielleicht O habt; uns ist keine 
andere Ueberliefcrung von der·elben grhliebrn als die des blofsen 
Dagewc ensein . Aber wie die Blatter de Walde fiir drn n uen 
Lenz zu chicken, auch wenn ie un ehen von len chenaugen 
niederfallen, al o hat di e ver hollene t:idt der ieb n Berge 
dem ge chichtlichrn Rom die tiitte ber ilet. 

Aber die palatini che tadt i t nicht die einzio ge,Yc en, m. Rag•tr~-

die in dem piiterhin rnn den erviani ch n l\Iauern einttr chlo e- .. 'c;.~;~.~-•"' 
nen Kreis vor Alt r be landeu hat; vi Im hr lag ihr in unmit-
telbarer a l1har-chaft gf'geniiber cine zweite aur dem Quirinal. 
Die ,alte Burg' (Copitolimn vetus) mil einem Heili tlmm de Ju-
piter, der Juno und der Iinerva und einem Tempel d r Gouin 
de Trruwort , in welchcm .. taal verlrii e offentlich aufge tellt 
wurden, ist das deulliche Ge0 enbild des p,il ren apilol mil ei-
nem Jupiter- Juno-• und 1inervatempel und mit dem ebcnfalls 
gleichsam zum volkerrechtlichen rchiv bestirnmten Tempel der 
romischen Trcue, und cin ichcrer Bcwei dafur daf auch der 
Quirinal einstmals der l\Iittelpunkt rine selh lstiindigen emcin-
wescns gewe en ist. Da elbc geht herl'Or aus d m zwiefacben 
l\farscult auf dem Palatin und tiern Quirinal: denn Jar, i t da 
Vorbild clrs Wehrmanns und der iilteste Hauptgott der itali cl1en 
Biirgergemcinden. Damit hangt weiter zusammcn, dafs ile en 
Dienerschaft, die heiden uralten Geno sen chaftrn der prin er 
(salii) und der Wolfe (Luperci) in dem s1>atern Rom gedoppclt 
vorbanclen gewesen sind und nehen der palatini chen auch eine 
Springcrschaft mm Quirinal bestandcn hat, neben den quin ti-
schen Wolfen Yorn Palatin cine fabische Wolfsgild , die ihr ITei-
ligthum hoch t wahrscheinlich auf cl m Quirinal geliabt hat*). 

') Dafs die quinclischcn Luperkcr den fobischcn im Rang vor ingen, 
geht daraus hervor, dafs die Fnbuli ten dem llomulu die Quinctier, d~m 
llcmus die Fa bier beilcgcn ( Ovid fast. 2, 373 t . · ict de orig. 21 ). Oafs 
die Fa bier zu den Hiigelromern gehorlcn, bcwei t ihr Geschlechlsopfer auf 
dem Quirinal (Liv. 5, 46. 51), mag die nun mit den Lupercalicn zusammcn-
hi.ingen oder nicbt. - chrigens hcifsl der Lupcrcus jenes Collcgiums nuf 
Jnschriften (Orclli 2253) L11perc11s Quinctialis 1:et11s, uod dcr bi.ich t wabr-
schciulich mit dcm Lupcrcalcult zusamrncnh:.- code oroamc line o (siehe 
rom. Forsch. 1, 17) fiudct sich au 0 chlicfslicb bci den Quinctiern uod 
den Fabicrn; die bci den rhriftstctlern gaogbare Form Lupercus Quincti-
lius und Q11inctilian11s ist also cot tetlt and das Colle"ium nicht den ver-
hiiltnifsmafsig juugcn Quinctiliern, sondern den weit altercn Qoinctiern 
eigcn. \ con doge"en die Qninctier (Liv. J, 301 oder Quioctilirr (Dion. 3, 
29) uotcr den alboni chen Ge chlechtern geoannt werden _ so diirfte bier 
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Di urspriioglichc Yerfa ung Roms. 

ater und Mutt r' ubn und To ht r llof und ' ohnung, Somi,chu 

nechte und Gerath - das ind di natfirlichcn El mcnle au nau,. 

denen fiberall, wo nicht <lurch di Poly ami • die Iutter al olche 
verschwindet, da llaus\l· en be teht. Darin aber Ph n die Vol-
ker boherer Culturfahi0 kcit au einander, daf' die e natiirlichen 
Gegensatze flacher oder liefer, mehr sitllich oder mehr r chtlich 
aufgefal'st und durchgearbeitet "erdeo. l{eine kommt dem romi-
schen gleich an schlichter, aber unerbittlicher Durchfiihrnog der 
von der Natur sclbst vorgezcicbnetcn Rechlsverhii tni e. 

llie Familie, das beif'st drr durch den Tod eines Vaters in ocr n ...... 
eigene Gewalt geTangte freie Mann mit der ff'ierlich ihm von d n ": ""d 

die 

Prie tern zu Gemeins haft de \Va er und de F u r clurcb ,e,nec. 

das beilige alzmehl (durch onfarrealio) aooetrauten Ehefrau, 
mit ihren tihn ,n und ohoe oho<'O uod dneo rrcht n Frauen 
und ihrcn uoverhrirathct n Tochtero und ~oho!' torhtern neh t 
aliem einem von die n zukommendcn nab und ut i t ein Ein-
beit, von der dagegcn die Kinder der Tochler au f' chlos en 
sind, cla ie entwed r, wenn si eh lich incl, cler Familie cl s 
Manne angrhor n, oder, wcoo aur er cl r Ehe rz ugt, in gar 
keiner Familie steh 'O. Eigeot> llau und Kiodt'r egeo t'r hrincn 
elem rtimischeo J:l(irger al da Ziel und tier Krrn de Leb n . 
Der Tod i t kein Uebcl, dPno r i t nothw ndig: aber da Au - / 
sterben de IJau e • oder •ar de G chlechts i t rin nh,·il elb t 
fur die GrmPinde, welch,i daruinTo fru 1c r Zrit elem Kinder-
lo~en cioeo Hecht weg eroffn ·le durch Annahme frcmder Kinder 
anstatt eig,·nrr di sem Verhiinguifs auszuwrichen. Von vorn 
herein trug die rtimi che Famili die Beclingunneo hoherer Cul-
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lll;I' in i h . in der ittlicb g ordn ten t llun" der Fam T 
g(ieder zu_ mand r._ Familienhaupt kann nur ~ler Mann 

1 

die Frau I t zwar im Erwerb von Gut und G Id • h • , t d l - e rnc t bm-
r_ em ann~ zm:uckoe etzt, ondern e nimmt die Tocht r 

: n :~bte1l m1t d~m Brud r' die !utter l ichrn Erbtheil 
en m ~rn' aber immer und notbw ndio gehiirt die Frau 

dem ':}au e, nicht der Gemeinde an, und ist auih im Hau u th 
wend1gw bau ':illterthanig' die Tochter dem al r' da \ ib 
l~nne_ ) ' die vaterlo e u_nverbeirathete Frau ihr n nii hsten 

manulichen Ver_wandten; die ind e und nicht de Ko • 
~enen erforderhchcn Fall die Frau verrechtferti /wir~llg, 
i~nerhalb ?e Hau e i t die Frau ni ht I ienerin ontler~ He:~ 
rm: Befre1t von den _nacb romi chen Vor I llung;n cl m G ind 
z~komm~nden Arhe1tcn de Getreidemahlen und de K h 
,~-1~~et die iomi~che Hausmutter i h we. enllich nur cler Ilea~;-
. ic i~ung_ er Magde und danrbcn der pinclel, die fi'tr di Frau 
l t, "~ fur den Jann cler Pflug~"). Eben o' urde die ittJich 

erpll1chtung der Eltcrn gegen di Kinder von d r romi cbcn 

•, Es giH dies uicht blofs \'on der alt r ... confarreationc)' soodero aurh die Civil i8n re ig10_sco ~be (matrimonium 
zwar nicbt 110 sich dem lannc Ei th c 18 (matr~'.nonw~ conse11m) gab 
wnrdco docb die Rechtsbe r"IJ: geu . um~gew11lt uber dte Frau, abcr c, 
dcr Ycrjahruog (ttms) oho~ ~:il:~:/~'T~•~hc~tb Tradition (coemplio) uod 
dem Ebemaon der Weg geolfnel E' ~h icse c aogrwandl und dadurch 
"inneo. Biser sie gewano also' na:f:ol _um_gewalt_iibcr die Frau zo g -
Verjiibrung verfliel' eodcn Zeit war d:s 1~S !~ der bi z_ur Y_oll ndung der 
Eh mil causae probatio bi~ 1.d diese ' . h et gaoz "1e bet der spiileren 

d
in rdied_Zei~ der_ ausgebildcten Recbts::i~t~~nt c~~fi'e~f1f:1~r~if;otxore; bi~ 

a,s ,e nicht rn der Gewalt des Manne . • 1escr alz, 
sond~~) it 1atur gel le (uxor ~antumm:d~l~t~~:~~:.rCi~en:;bt~:.bt 7;) sei, 
rig, ist oi:it ~::; :!:•t~h;:woEhl _citndcr ."i.el _spiilerco ~eit

1 

an ;ho-
K \ . . · s is c1 te111, der 11r1chl 

urz, andrer, I t mern pruch; halt' an und lie ibn durch 
E. deckt der schlecbtc Grabstein cine schune F • 

~t _amen n_anoleo Claudia die Ellern sie; rau. 
hl ~•g-~ r Liebe lie~le sie den eignco Mann: 

Zw~! ohoe gcbar Ste. cinen lie J's auf Erden sie 
Z_uruck, den audero barg sic in der Erdc 'chof 

te war, ~on arliger Rede uod von edlem Gan s. 
,. . Be orgt 1hr ll_aus uod pann. lch bin zu Eoc1/' eh. 

\ ielleicbt ooch bcze1chne11der isl die A lf'"b d g • laoler silllicbeo Ei ens h f d' . ..0 
•
0 ruu e \ ollsp1011en unter 

sellen i t. (Orelli 4~3/: ~1
1
~

1
~ 

10u~:t•sc~eo Gra~st·hri~teu nichl gaoz 
casta domiseda. Orelli 4 I . mod ~. errzb !na, lamfc_n_pza 1111dira frugi 
cio dili~ ti /id . . . • BJ za pro ztate pu.d,cztza ob,equio /a11ifi-
der Tu~f:1 J a30· ej/r s~1~1lt?ue cete~e~•_probeis feminis fuit. Grabschrift. 

' . mes ica o11a pud1citwe' opsequi, comitatis, facilitati,, 

, 

UR'PRUE:\'GLICHI VEIIFA' U:\'G ROHS, 5 

'ation voll un • al arger Fr rel, 
w nn cl r r verdarb oder aucb 
nur zum verg adete. Aber 
r · · d gelenkt durch 
d pater familias). 
lh1 n c lJaa e teht, 
de • '·nd. 
\ J er 
E u~ 
zu 
gil 
ha 
und Ki 

i' ti 
lei hl ti -
wahrte el-

m D d 
oll; u i 
~ff~ b 

der Mir ber 
wie tad un er-
scbeinen , bt g -
nommen werden; or alien Ding n w em Hao e 
durcbaus und unbeschrankt llerr und ben. Der 
Jlausvater halt di • • • • s ch\, on-
dcrn er hat au ht ie richter-
Jiche Ge 'r 'b und 
Lei kana eine onder-
ten II - • ii ken, 
ein , ....... ~--- a all n; 

aber in a dur b 
eig ne r m vaterlicben oder im 
eigenen II un Yater' untl 
kann , so ha er on niemal 
eigenes Ver ta al im Auflrag 
de Vater v In dir~er • un 
tehen \ eib un ini mit d I ven 

elem di Fiihrung iner eigro ung au h ni rlten 
ver tattet ward und der mit uf I rrn lei hf fu"t 

la11ificiis [tuis adsiduitatis, relig-ionis] sine superstitione, ornatus non con-
spiciendi, cult us modic •. 
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war zu veraur rn. Ja der ater kano "i den klaven o auch 
den ohn t>incm Dritt n zum Eigenthum iibertraocn • i t der 
Kaufer eio Fremder, o wird der ohn ein Ko chl, i t er in 
Hom r o wire! der Sohn, da er al Romer ni ·ht Rne ht inc 
Rom r. \\erdcn kann einem Kaufer wenig ten an Koe ht 

tatt. Di vaterlich und chcherrliche Cewalt unter)ao in dcr 
That chi chlerding gar keinen Hecht be chrankungen. Di Re-
ligion all rding spracb l!ber einigc der ar I n Falle ibr n Bann-
flu h au ; o wurd' aurser drr chon erwahnt n Be chrankm1 
de Au tzung rechts verwiin cht wer eine Ehefrau der den 
verhriratheten ohn vrrkauft • und in ahnlicher \ eise ward e 
durchge tzt, dars bei dcr Au Obung drr hau lich n Gericht bar-
keit der \'atcr und mehr noch der Ebemann den prucb iib r 
Kind uod Frau nicbt faille, ohne vorher di na h ten Blut v r-
wandteo sowohl die seioi0 en wie di d r Frau, zug z o n zu 
hab o. Aber cine recbtliche Mindcrun° dcr Cewalt Jao au h hierin 
nicht • drnn die Execution der BannOOch kam den Gottero, 
nicht d r ircli chen Gerechtigkeit zu, uod die b i dcm Hau r-
ri ht zu0 ezo"ern•n Blutsrerwandt 'll batten nicht zu richten, on-
dcrn nur den richtrndeo Uausvater zu berathcn. E i t die hau -
herrlicb Iacht aber nicht blofs uourn chrankt und keinern auf 
d r Erde verantworllicb, ondern aucb, o lanoc dcr IJau ·herr 
lebt unahiioderlich und unz r torlicb. 'ach den grj chi ch«'n 
wie nacb den deut ch n Rechtcn i l der erwach enc that iichli h 
elb t tandi0 e oho auch recbtli h von elem Yater frei; die Macht 

de romi cbeo llau vatcr v rmag bei de n Lebzeiten nicht das 
Alter, nicht dcr \ ahn inn dcsselben, ja nicht inmal in ige-
ner fr irr \ ille aufzuheben, nur da~ die Person de G walthaber 
w chseln kann: dean allerding kaon da Kind im We , d r 

doption in Pine aodero aters Gewalt kommen, di Tocht r 
durch eine rechl Ehr au cl r Hand de aler fib r ehen in di 
Hand de Manne und au ihrem Ge chi cht uod Colle chulz in 
da Geschlecht und den Golie chutz de Manne eintret nd ihm 
nun unt rtban \lerden, wie ic bi here ihr m al r war. ach 
rorni ch1•m Recht i t e dem Knecbtc leichter emacht i b " n 
cl m llerrn, al d m oboe ich von dl'm ater zu 10 rn • di 
Freila ung dl' er leren ward frOii und in infa h •n Formcn " -
latlet, di Fr igebun° de lclzterrn wurd r ·t vi I spatcr und 

auf writen m 11 e"«-ll mo .. li h gemacht. Ja wean der Herr d n 
Kn ht und dcr ater dPn ohn verkauft und der Kaufer b idc 
freiuieht. so erlangt der Knecht die Freiheit, der oho abcr fallt 
durch di Freila • llllg vielmehr zuruck in die friihere vaterliche 
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C wait. ~o ward dur h lie uo rbittli he enz, milder 
die vaterliche und cheb rrli he Cewalt ron omern aufge-
rar t ,, urdc die elbe in cio "alu· Ei"ent ht um ewan-
delt. lndef b i aller Annaberung drr h lichen Gewalt 
fib r \Y ib und Kind an • ,. 0 e, r klaven uod 

i h blieben dennoch di Fami ilien-
hahc ni ht blors th iich ucb r arf t 
,~etr nnt. Llie hau rrh , dat 
·ie nur ionerhalb ll· ri:iber-
eh nd r und ge, er ' • und 

l ind ind nicht bl um o n-
thum nur fi:tr dc1 " l di 

u ·hl 
' 
nic r 
,\u n 
c~hci r 

tirbt d 
erlangcn nun i ( 
VermO • bi - • - n 
gen du errn J 
tr in ich an(.krt. - heit der Familie PamWe ••d 

·o mac an clb t dcr To n • 'cht vol!- 0
• cblech\. 

taodig Di durch d n c di ordencn 
Oc cendenten betrachten d nno in icb noch 
als ine Eioheit wovoo bei der in aodern 
Beziehun•1 cn ' • 1 _marht n ab r um 
die telluncr d ct ht r zu 
ordncn. ni Weib nicht .fahj.,. 
i t wed h alt zu hahen, o 
bleibt di dt Au dru k 
h if t , cl 1ort, uod 
wird t, durch die 
Ge am i r 1-
rnar"-io C ll I h rn 
dur h die Brl!der. In m I n-
detc Fa • • merandert fort, bi der Maun i r-
hebcrs b; our fr ili h von G n -
tiou fa Ba lo kern und zulet d g-
lichkei bwei r prfrn<>lichrn Einh hwinden. 
llierauf und hierauf allcin beruht der ot1 r ·cbied r Familic 
uncl de Ge chi chi -. oder nach rumiscbem u druck der oaten 
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und Gentilen. Beide bezeicbnen den Mann stamm; die Familie 
aber umfafst nur diejenigen Iodividueu, wekbe von Generation 
zu Generation aufsteigend den Grad ibrer Ab tammuog von einem 
gemeinscbaftlicben Stammberrn dartbun konnen, das Gescblecbt 
dagegen aucb diejenigen, welcbe blofs die Abstammung selb t 
von einem gemeinscbafllicben Abnberrn, aber nicht mehr voll-
standig die Zwischenglieder, also nicbt den Grad nachzuweisen 
vermogen. Sehr klar spricbt sich das in den rorniscben Namen 
aus, wenn es heifst: ,Quintus, Sohn des Quintus, Enke! des Quin-
tus und so weiter, der Quintier', so reicht die Familie so weit, 
als die Ascendenten individuell bezeiclmet werden und wo sie 
endlich aufhort, tritt erganzend ein das Gescblccbt, die Abstam-
mung von dem gemeinscbaftlichen Urabn, der auf allc seine 
Nacbkommen den Namen der Quintuskinder vererbt bat. 

Diesen streng geschlossenen unter der Gewalt eines leben-
den Herrn vereinigten oder aus der AuOosung solcher Hauser 
hervorgegangenen Familien - und Gescblechtseinheiten gehortcn 
aufserdem noch allZ\Var nicht die Gaste, das sind die Glieder 
anderer gleichartigcr Kreise, welche voriibergehend in eioem 
fremden Hause verweilen, und ebensowenig die Sklaven, welche 
recbtlich nur als Habe, nicbt als Glieder des Ha uses angeseben 
werden, aber wobl die Horigcn ( clientes, VOJl clu.ere ), das heifst 
diejenigP.n Individuen, die, one freie Biirger }rgend eines Ge-
meinwesens zu sein, docb in einem solchen llll Zustandc ge-
scbiitzter Freiheit sich befanden. Dahin gehiirt-en theils die land-
fliichtigen Leute, die bei einem fremden Schutzherrn Aufnabme 
gefunden batten, theils diejenigen Knechte, denen gegeniiber der 
Herr auf den Gebrauch seiner Herrenrechte vorlaufig verzichtet, 
ihnen die tbatsachliche Freiheit geschenkt hatte. Es war die 
V.erhiiltnifs in seiner Eigenthiirnlicbkeit nicht ein rechtliches \Yie 
.das zu dem Gast oder dem Knecht; der Horige blieb ein uofreier 
Mann, wenn auch Treuwort und Herkommen die Unfreibeit fiir 
ihn milderte. Darum bilden die ,Horigen' ( cliente~) des Hau es 
in Verbindung mit den eigentlichen Knechten die von elem Wil-
ien des JNrgex:s' (patronns, witpatricius) abbiingige ,Knecht-
-schafL' ({amilia); darum ist nach urspr(inglichem Recht der Biir-
g,·r liefugt das Vermogen des Clienten theilweise oder ganz wie-
der an s1d1 zu ziehen, ihn vorkornmenden Falls in die Sklare-
r.ri zuri1ckzuvt->rsetzen, ja ihn am Leben zu strafen und es sind 
nur 1.hatsac-l1liche Verschiedenheiten, wenn gegen den Clienten 
ni1'.ht so lt->icht wit' g~en den wirklichen Knecht die voile Scharfe 
die~es hau,;herrlichen Ilechtes hervorgekehrt wi.rd und wenn auf 
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der andern Seite die sittliche Verpflichtung des Herrn fiir seine 
eigenen Leute zu sorgen und sie zu vertreten bei dem tbatsach-
lich freier gestellten Clienten rofsere Bedcutung gewinnt als bei 
dem Sklaven. Ganz besonders mufste die factiscbe Freiheit des 
Clienten der recbtlicben da sich nahern, wo das Verhallnifs <lurch 
mehrere Generationen hindurcbgegangen war: wenn der Frei-
lasser und der Freigelas ene clber gestorben waren, konnte elas 
Herrenrecht iibcr <lie Nachkommen des Freigelassenen von den 
Rechtsoachfolgern de Freilassers nicht ohne scbreiende Impie-
tat in Anspruch genommen werden und immer bildete also chon 
in elem Hause selbst sich ein Krei abbaogig freier Leute, die von 
den Knechten sich ebenso unter chieden ,vie von den gleicbbe-
rechtigten GPschlechtsgenos en. 

Auf diesem romi chen Hause beruht der romische Sta.it so- Rami,che Ge-

"·ohl den Elementen als der Fortn nach. Die Volksgemeinde ent- u.eio
d

e. 

stand aus der wie immer erfolgten Zusammenfiigung jener alten 
.Geschlechtsgenossenschaften eler Romilier, Voltioier, Fabier un.d 
so ferner, das romi che Gebiet au den vereinigten Marken die-
ser Geschlecbter (S. 36); romischer Burger war, wer ein.em jener. 
Geschlechter angehorte. e e innerhalb dieses Kreises in den 
iiblichen Formen abgeschlossene Ebe gait als echte romische uncl 
begrlindete for die Kinder das Biirgerrecht; wer in unrechter 
oder aufser der Ehe erzeugt war war aus elem Gemeindeverband 
~usgescblossfill,.. Defs a nannten die romiscben Burger sich 
die ,Vaterkinde(jpatricii, insofern nur sie rechtlich einen Vater 
batten. Die Geschlechter wurden mit allen in ihnen zusammen-
geschobenen Familien elem Staat wie sie bestanden einverleibt. 
Die bauslichen und Geschlechterkrei e blieben innerbalb des Staa-
tes bestehen; aJJein elem taate gegeniiber galt die Stellung in 
denselben nicht, so elaf dcr Haus obn im Hau e unter aber in 
politischen POichten und Recbten neben elem Vater stand. Die 
Stellung dcr Schutzbefohleoen anderte sich natiirlich dahin, dafs 
die Freigelassenen und die Clienten eines jeden Schutzherrn um 
seinetwillen in. der gaozen Gemeinde geduldet ww·den; zwar 
blieben sie zunachst angewiesen auf den Schutz derjenigen Fa-
milie, der sie angehorten, aber e lag doch auch in der Sache, 
dafs von elem Gottesdienst unel den Festlicb.keiten der Gemeinde 
die Schutzbefohlenen der Gemrindegliedcr nicht ganzlich ausge-
schlossen werden konntrn, wenn auch die eigentlicben burger-
lichen Rechte wie die ei!,entlicben biirgerlichen Lasten selbstver-
standlich di11selben nirht 1rafen. Um so mebr gait dies von den 
Schutzbefohlenen d'C!r Gcsammt~chaft. So bestand der Staat wie 
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da Uau au den eigcnen und den zu wand ten Leutcn, den 
Bi'u• rn und den ln,a en. 

\ ie die Elemcnte des taale die auf dcr Familie ruhcnden 
Ge chlechtcr ind, o i t auch die Form der taal rreml'iu ·chaft 
im Einzelnen ,, ie im Ganzen der Familie nachgcbild t. Oem 
Hau c giebt die atur elbst den Yater, mit d m da elbe cnt-
tebt uod vergebt. In d~r Vo.lk gemeindc abcr, die unvcr iin -

lich bcstchcn soil, findct sich kcin nat(irlichcr Herr, wcnicr t n 
in dcr romi chen nicht, die au freien und gleichen Bauern b -
stand und kcinc Adels von Gottes Gnaden ich zu riibmen ver-
mochte. Darum winl einer au ihrer Mitte ibr Leiter (rex) 
und Gebieter (dictator), Mei ter de Volkc (magi ter populi) 
und Herr im Hause der romischen Gemeinde, wi deno auch 
in spiilcrer Zeit in oder neben seiner \ obnun° dcr ewi 
Oammende neerd und die woblver perrt Vorrathskammer d r 

emeinde, die romiscbe Vesta und die romi,chcn Penatcn 
zu fiodcn sind - ie alle die ichtbare Einheit de obcr ten 
Hau e darstellend, da ganz Rom ein chlor . Da Konig amt 
beginnt, wenn der 'achfolger b zeichoet und da Amt erledi t 
ist, ofort und von Rechtswegeo; aber Treue und Gehor am i t 
die Gcmeiodc elem Konirr er t schuldig, wenn er die V r amm-
lung der waffenfiihigen Freien zusammenberufen und ie formlich 
in Pflichl rrenommen bat. Al dano hat er gaoz die lacbt in der 
Gemeinde, die im Hause elem IIau vatcr zukommt uod herr cht 
wie dieser auf Lebeoszeit. fa verkehrt mit den Gottcrn dcr Ge-
meinde, die er befragt uod befricdigt (attspicia publica) und er-
ncnnt alle Prie ter und Prie lerioncn. Die Verlriige, die er ab-
cblier t im Namcn der Gemeinde mit Frcmdcn, ind verpllich-

tend fiir das gauze Volk, obwohl sonst keio Gcmeiodeglied durch 
eioen Vertrag mit elem Jirhtmitglied der Gemein chaft 0 ebuoden 
wird. ein Gebot ( imperiurn) i t allmiichtig im Frieden wie im 
Kriege, wel'shalb die Bolen (lictores, von licere laden) mit Bcilen 
uod Ru then ihm i1berall voran chreiten, wo er in amtlicher 
Function auftritt. Er allein hat das Recht ofTeoUich zu den Biir-
gern zu reden und er i t es, der die chlus cl zu dcm Gemeinde-
cbatz fuhrt. Ihm teht wie elem Vater da Ziichtiaung r bt und 

die. Gericht barkeit zu. Er erkenot Ordouna trafen nameotlich 
tockschlii0 c wegen Ver eben im Kriegsdien t. Er sitzt zu Ge-

richt in alien privalen und crimioellen Recht bi.indeln und cot-
ch idet unbedio0 t iiuer Leben und Tod wic iiber die Freiheit, 
o daf' er den Biirger dem 1itbiirger an Kncchtc tatt zu pre-

cben oder auch den Verkauf de elben in die wirkliche klaverei, 
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al o in u land anordnen kann; dcr B •rufung an da Yolk um 
B gnadiguog nach g<'fi.illt rn Blulurthcil tattzugeb n i t er be-
re htirrt, jcdocn nicbt verpfiichtct. Er bi t t da Volk zum l{riege 
auf tJnd er befehligt da· lJ er· nicht minder aber muf er bei 
Feuerliirm personlich auf d r Brand • u. Wie der 
Hausherr im Hau c ni ht dcr m[tcht n der allein 
rni.i • o i L auch cler K,inig ui h ern _!I r ein-
zio a her laatc • er ma<> a der heili0 en od r der 
Ge tzun le ond •r kuod Jann rn a hver tan-
dig bil uod cl reo Hath ciofordern; er • h 
die ., der Gewalt zu rl icht rn, ioz B -
dcrn (1bertrarren, di orr o an di B s Be-
frhl im Krieg , die ng cl r minder ti oz e, 
die Auf p- • rr I n • • rr tlich, wenn er den 

tadtb •zi • , tvogl (praefectus 
urb1) • ein II da:elb l zur(1ck-
la It der konitrlicbcn i tau die-

• tc w· h cl n lionirr und ·o lange 
d ·11 im Am a der altc ·ten Zcit cl r aur er-
o be tadtv l wi oder die ,rnlu· ch inlich re el-
1 ·nannten , c a ~Jorde (quae tores paricidii) 
uod die Abtheilun • (tribuni, von tribu Theil) de Fun -
volk (milite) und der Reiterei (celeres) sind nichts al Beauftragte 
de Konigs und • .veg rat, im piitern inn. Eine 
i.iuf ere rechtli be nk Konio rrewalt nicht und kann 
i nichl haben; n Gemcinde gicbl e • o wenig 

ein n Ri hter innerhalb d inde "· - • cl n Hau herrn 
inncrbalb u ur dcr Tod bee ioe 1\lachl; aber 
elbst auf t e ihm allem n nach rechtli h 

nicht blof t ond rn wobl im Kreise ciner Plli bten 
gel er o i folger na h freier Wahl zu rroennen. 
Eine form wirkung bci dcr wahl kommt elem Rath 
der Alten gar ni hl und der Bftr t e1 t na h d r Ern n-
nung zu; rechtlich wird der nig von ein m Vor-
"i.in<> r inge tzt "') und al ·o , der hohc Goller cgco, untcr elem 

•) nmiltelbare Zeugnis c iiber die verfa ungsmafsi en\' oraussetzun-
gen der romisehen Konigswahl "ird man nicbL rwartcn. her da die Er-
n nnung des OiclaLors gcnau in der bier be chri benen \ eisc erfolgt; da 
ouch die Erncnnung des Consul our darin ,·on dersclbeo ab" eicht, dafs 
hier selhstverslandlich die achfolge nichl auf den Todesfall drs organ-
gers, sonrlern auf dcsscn Riicktritt geslellt ist und daJ's der Gemeindc dabei 
ein bindendcs Vorschlags- und dem Hath der Alten das dadurch bedjngte Be-

Mommson, rom. Gescb. I. 5. Auft. [> 
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die beriihmte Roma ge0 riindet i t', von elem rsten koni Li hen 
Empfancrcr in stetiger Folge auf die Nachfo]ocr i1bertracrcn 
und di Einheit de taat trotz de Per oncnwech el cl r 
Ma bthaber unveranderlicb bewahrt. Die e Einhcit de riimi-
ch n Volkes, die im rcligiii en Gcbiet der romi che Diovi 

darstellt, repra entirt rechllich der Ftirst und darum i t auch 
seine Tracbt die des hoch ten Gottes; der Waoen elb tinder 

tadt, wo sonst Jedcrmann zu Fufs gcht, der Elfcnbein'tab 
mit elem Adler, die rotbe Gesichtsscbminke, cler oldene 
Eicbenkranz kommen elem romi chen Gott wic dem romi chen 
Konig in glcicher , ei e zu. Aber man wurde elll' irrcn darum 
aus der rumi chen Verfa un° eine Theokratie zu machcn • ni 
ind den Italienern die BcgrifTe Gott und Konio in ao 1pti cher 

und oricntalischer Wei e in einander ver chwommen. Nicht der 
Gott de Yolkes i t der Konig, sondern viel ehcr der EicrentM-
mer des taal . Darum weifs man auch nichts von b ondcrer 
guttlicher Begnadigung eine Geschlechte oder rnn ir end ein m 
gebeimnifsvollen Zauber, danacb der Kunio von andercm to[ 
ware als andre Ien chen; die edle Abkunft, die Vcrwandt -chaft 
mit friiheren Re en! n i t cine Empfchlung, aber keine lledin-
gun°; viclmehr kann rcchtlich jeder zu scinen Jalll'en ekommene 
und an Geist und Leib ge unde riimi cbe Mann zum Koninthum 
gelan en~). Der Konig i t al o cben nur ein gewuhnli her Iliir-
crer, den Ycrdien t oder Glf1ck, vor all m aber die 'othwcnclicrkeit 
dar Einer Herr scin mus c in jedem llau c, zum ll rrn oc etit 
habcn uber seines Glcichen, den Bauer fiber Bauern, den Kric0 er 
ubcr Krieger. \ ic der Sohn elem \ ater unbcdingt chorcht und 
doch sich nicht gcringcr achtet al den Yater, o unterwirft ich 

stiitigungsrecht ciogcrawnt "-ird, welchc Eiorichtuog den tempcl spatcrcr 
Eotstchung mm idersprecblich an sich tragt, wahrcnd die Erucnnung selbst 
auch zum Consulat oboe Ausuabmc durch den organgcr oiler den Zwischcn-
kiinig bC\\ irkt wird • da l'craer Consulat und Oictatur wcsentJicb aichts sind 
als Fortsetzuagen des Konigthums, o mars jene noahm aicht des o 
\\eniger als vollig gesichert betrachtet werden. elbst <k11 B ricJ1tca zu-
folgc ist die vorgaagigc \ abl durcb die Curien nur zulii si , keincsweg 
recbtlich nothwendi", "ie die Erzahluog voa ervius Tullius bcwei t. Es 
war wohl gcbrliuchlich die Erneanung olfcntlich (conlione adrocata) vorzu-
nehmcn uad die hicr stattfindcndc cclamaLioa konote von 'pateren ftig-
lich aJs \ aW aufgefafst werden. 

') Oars Lahmhcit ,·om hiichsten Amte ausscblofs sagt Dion ·s 5, 25. 
Dafs <las riimische Biirgertburn Bedingung wic des Consolats so auch de 
Konigthums "ar, vcrsteht sich o scbr von selbst, dal's es kaum der i\liihe 
"erlh ist, die Fabeleieo iiber den Biirger von Cures ooch ausdriicldich ab-
zuweiseu. 
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der Burger elem Gebieter, ohn' ihn °crade ffir scincn B er n 
zu haltcn. Darin lic0 t die sittli be und facti ch Begrenzung der 
Kunigsgewalt. Der Konio konnte zwar, au h ohne gerade da 
Landrccbt zu brecben, vie! nbilli0 c • lhun • er konnte den Mit-
strcitern ihrcn Antheil an dcr Beute cbmalern er konnte ubcr-
mafsige FrohDden aufle en oder on t dur h AuOagen unbillig 
eingreifcn in da Eiu nth um d Btir 0 cr ; abcr I\ cnn er c that, 
so vcr afs er, daf cine Iachtftille ni ht ron Gott kam, ond rn 
unter Gollcs Zu timmun° ron cl m Yolkc, da er rcrtrat, und 
wer chutzte ihn wcnn di c wicder de Eide ,·ergaf , cl n e 
ihm ge chworcn? Die rcchtli he Bcschrat1kuncr aber der Koni0 -

gewalt Jao darin, daf- r da G tz nur zu iiben nicht zu andern 
befugt war, j de Abwci huna vom c ctze vielmebr entw dcr 
von der olk rer ammlung und cl m Hath d r Alt n zuvor ut-
gehcifsen ein mufste oder cin nichti r und trranni chcr Act 
war, dem rechtlichc Fol en nicht cnl I rangcn. o i t ittlich unr\ 
rcchtlicb die romischc Konio5°rwalt im ticfstcn Grunde v r bi -
den von der heutigcn ouveriineti°lt und uberhaupt im modernen 
Leben so wenig vom riirni ·chcn llau e wie vom romi chen taat 
cin ent prechcndes Abbild vorhanden. 

Was die Eintheilung der Btir0 e1 cha ft anlangt, so ruht die votk•• 

auf elem uraltcn Normal atz, dafs zchn Iliiu er ein Ge chlecht ••m•i• d•· 
(gens), zehn Geschlcchter oder hundcrl Hau er eine POea chaft 
(curia, wohl mit curare= coerare, 'l..Ot (!avo~ verwandt), zchn 
POegschaften oder hundert Ge chlechtcr o<ler tau end Ilau er 
die Gemcinde bi Iden; daf fcrncr jede Hau eincn Mann zum 
Fufshcer (daher mil-es, IVie equ-es, dcr Tau end0 ftn er), jede 
GescWecht abcr cinen Reiter und eiocn Rathmann ·tellt. Bei 
combinirtcn Gemcindcn er chcint cine j de dersclben natfu·lich 
als Theil (tribus) der ganzen Gem in I (lota umbri ch und o -
ki ch) und verrielfiilti0 t ich di rundzahl mit der Zahl d r 
Thcilc. Oic c Eintheilung b zorr ich zwar zuniich t auf den 
Personalbe land dcr Burger haft, ward abcr ebenso auch an e-
wandt auf die Feld mark, o \\Cit die ubcrhaupt auf0 etb ilt \\'ar. 
Dafs e nicht blof Theil- ondern au h Curienmarken ab 
kann um so wenio r bezwcifelt " rden al unt r den weni«cu 
uberlicfcrten romiscben ,uri onamcn ncben an ch ioend 0 entili-
ci chen, wie zum Ilei pie] Faucia auch icher urtlichc, zum Bci-
spiel Veliensis, vorkommcn • fib rdic findet ich cin ehr altcs 
der Curie von hundert Hau ern corre poDdirende .-\.ckermafs, 
die, Ilundcrtc (cenlm ici) von bundert llofstcllen zu je zwei Mor-
gen. Die Gescblechtsmarken, von denen schon die Rede war 

0 * 
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dafs man "Crad aus jedcm Hau e einen Fu~ criinger und au 
jedem Ge hie ht einen Reiter genommen habe; obwohl man 
im Ganzen dreitau end von jenen und von di 'Il dr ihun-
dert erla , ent chicden doch im Eiozelnen obnc Zw ifel eit 
fern tcr Zeit durchaus J)raklische Rock icbten, uod wcnn 
man jene 1ormalzahleo nicht voUicr fallen liel: , o Jacr cler 

ruod davon lediglich in der dem latioischen Wesco tief eiocre-
pClanzten Richtung auf logi che oder ,·ielmehr chemati be Zu-
rechlleguog der Vcrhiiltoisse. onacb bleibl als da eiozicre wirk-
lich functiooirernle Glied in cliesem iiltc ten Yerfa • ung ~r aois-
mus die Curie i1bri0 , dercn e zehn oder, wo mehrer Theile 
waren, je zcho auf jeden Theil gab. Eine solcbe Pfler,scbaft war 
eine wirkliche coqlorative Eioheit, deren Mitcrlied r 

0
wenia ten 

z~ gemeiosamen Festen sicb versammelten, die auch jede 
0
unt r 

emem besonderen POeger (curio) tanden und einen eigenen Prie-
ter (flamen curia/is) halten; ohne Zweifel wurde auch nach 

Curien ausg hobcn und 0 e chiitzt und im Ding frat die Biiroer-
chaft oach Curicn zusammen und stimmt nacb Curieo ab. "1n-

d:fs kano die e Ordnung nicht zunachst der Ab timmung wegen 
emg ftihrt sein, da man on t icberlich die Zahl der Abtheiluncren 
ungerade gemacht haben wiirde. 

RUrgerllcbe O Schroff der Biirrrcr elem Nichtbiir er geaeniiberstand, O 
01

•
1
<bhe;t. vollkommeo war inoerhalb der Biiroe1~chaft die He ·ht ofei hheit. 

Vielleichl giebt e kein Yolk, da in unerbittli h tr orrer Durcb-
ffih_ruor, de eineo "-i~ de· aodern atze e den Romern jemal 
gle1ch gethan hat. Die cbiirfe de Gegen atze zwi chen Biir-
gern uod ichtbiirgern bei den Romern tritt vielleicht niraend 
mit olcher Deutlichkeit hcrvor wie in der Bebaoc!Juoa de~ ur-
allen Institution de Ehrenbiirgerrecht , welchc ursprii;olich be-
stimmt war diPsen Gegen atz zu vermittelo. Wenn ein Fremd r 
durch Cemeindebeschluf in den Krci der Bt1rger bineiogenom-
men ward~), o koonte er zwar sein bisherioes Bt1rgerre ht auf-
geben, wo er dann vollig in die oeue Gemein cbaft iibertrat, aber 
auch_ ein bi herige Biirgerrecbt mil elem ihm ncu gewiihrl n 
verbmden. o war es alte te ilte und so ist e in Bella immer 
geblieben, wo aucb spatcrhin nicbt seltcn derselbe Iano in meb-
reren Gemeioden °leichzeitig verbiiraert war. Allcin da leben-

·) Die ur priinglirhe Bezeirbnung dafiir ist patronmn cooptari, wel-
ch~ , zumaJ da pat1:onus eben "ie pat,,icius an sich our don ollbiirger be-
zmchnet ( . 62\, 01cht verschicdeu isl von dcm in pafricios cooptari (Liv. 
4, 4;, urton T1b. 1) odrr dcm spiitereo in potricios adleg-i. 

... 
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dirr r ntwickelle Cemeindeg fiihf Latium duldete e nicht, daf' 
man zweicn Gemeindeo zuoleich al Burger an°ehoren konne, 
nod liefs ffir den Fall, wo der neurrewi.ihlte Bi1rger nichl di Ab-
icht hall ein bi ·b rirre Gemeind recht aufzur, hen, dem no-

min IJen Ebrenbiiq;err ht our di B deutuo" der 0 a tr cbtlicben 
Fr und chaft und hutzr rpllichtun<> wi i auch Au landern 
gegeni:1h r v n j her vor ekommcn war. - Aber mil die er 
tr no n Einhaltunrr d r chrank n eo n au[ n io lland in 

Hand daf au elem Kr i d r romi chen Biir ergem inde jede 
Recht VCJ" hied nheit cl r Gli cl r unbedinot fernaebalt n wurde. 
Dar di innerhalb d Hau hest,heod n Unter chiede, welcbe 
frciJich nicht h eiti0 t werd n konnten innerhalb der Gem iode 
weoiosten ignorirt wurd o, wmd her it rwahnt • ti r elhe, d r 
al 'ohn cl m Valer zu eirr n unt rgeh n war koonte al o al 
Biirg r in den Fall kommco ihm al llerr zu "rhi ten. taocle -
vorziig aber "ab e • nicht; daf- die Ti tier den Ramoern, beide 
den Lucerern in der R ihe voran°inrr n, that ihrer recbtlicben 
Glei b Lelluno keinen Eintra«. Di Bi:1rrrerreiterci, wel he in dic-
er Zeit zum Eiozelcret ht v r der Linic zu Pferd oder auch zu 

Fuf verwandt "·arc! und m hr ein Elitcn- oder Re crvetruppe 
al ein p cialwaffe war, al o dur hau di wohlbahcnd te, be t-
ger11 tete und gei:tbte te l\fann chaft in ich chlof war naliirlich 
aoge ebener al da Biirgerfuf·volk • aber auch die er Gegen atz 
war rein tbatsf1chlicber Art und der Eintritt in die Rcilerei obne 
Zweifel jedem Patricier ge tattet. E war einzig uod alleio die 
verfa ung mafsige Gli derun<> cler Bi:1raerscbaft wel b r bt-
Jicbc nterscbi de henorrief; im ehri en war di recbtlicbe 
Gleichheil aller G rneindc"liPder elb tinder iiufserlichen Er chei-
nung durchgeffihrt. Di Tra ht z ichnete wobl d o Vorteber der 
Gemeincle vor d n Gli d rn d r lbeo cl n Hath herrn vor den 
nicht dcm Rath angehori<>en Biirg r, den erwach en n di n t-
pnicbtig n Mann ,1or elem noch nicht heerbannfi.ihi0 en Knaben 
aus;iibri 0 en ab rdurft derR i heuod\'ornehme"iederArme 
uncl ieclriggeb rne off otlicb nur er heioen in cl m glei h n 
einfachen mwurf (toga) voo weif em Wo!Jen ·toff. Di e voll-
kommene H.cchl gl i hh it der Bi1rrrcr ist ohne Zweifel ur pri:m -
licb bl'griindet in der indo ermani chen emeindererfa ung, 
aber in die er hiirfe der uffa una und Durchfiihrung docb 
cine cl r b zeichn ad t n und der folg nr ich ten Eigenthinnlich-
kciten cl r latiniscben 'ati n; und wohl ma man clabei ich 
erinoern, daf in ltalirn k in den latioi cheo Einwandcrern hot-
miif ig ewordene Race alterer n i dluno und geriogerer ul-
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nahm der Weiher und der no h nicht walTcnfahjgen Kind r, 
al 'O, wi die Anr de lautet, di Lanzenmiinner' (qttirites) auf d r 
Dino-, latte zu amme11, wenn der Konicr ic bcricf um ihnrn eine 
litth ilu11cr z (con entio contio) oder auch ie formlich 

auf die dritle trinum noundinwn) zu ammenlret n hief 
(comitia) um uri 11 zu b,fracrcn. rdouocr miifsicr elzte 
dcr Plbe zw • • • zum 24. Hirz und zum er-
o-leich n fo, ind rer ammlun 11 an u 
o oft ih h hieo· imm r ab r Jud er 

nicht zum . zum Horen, 11icht zum F n 
flum Antwo d pricht in d r , rsru1 er 
Konig odrr 'orl zu o-rstatten ffir ul 
der llt1r er cha hc-Antwort auf die Fra , 
ohne Eror • er Brcr·- ung, oho B dincru 
theiluncr. i t di romi chc inde 
eben wie lhlich die alte Ce i 1ani-
s he i:1berl rt I lzte Triigerin der ldee de 
souH•riine v ran tat ruht im ordentljchen 
Lauf d ·r U ch hier our darin, da • iir-
gerschaft ich en den or tcher fr i ver-
pfl ichlet. Zu r Koni0 , nachd m e Amt 
angetreten hat, an die rer elten uri n dje Frag , ihm 
treu und botmar ig sein und ihn selb t wie eine Di ner, d firer 
(quaestores) und Bolen (lictores) in hergebrachlcr\ eiseanerkennen 
wollen; eine Frage, die ohne Zweifel eben o wenig verneiut werden 
durfle, als die ihr ganz ahnliche Uuldig in der Erbmooar hi 
verweicrert wcrden da war durch fo • • af die 
Bfirg r chaf uverain, o lli an dem 
Gang d r o "fte ich ni be o lange 
die olfontlic k h b hrankt au ng der 
besteh nd n cl n, kann uncl clarf h ou-
verane taa n • • • e r esetz~, 
nicht der G . l e , wo ine Aenderung 
der be t he ch nur eio Al w ichun 
von cl r lb II nolhwen ·er • • • und 
hier lritt denn auch in er ng o hme 
die Burgerschaft handelnd af olche ou-
vcran n taaf lt vollz rd h da mmen-
wirken der Bi chaft u ooig er Z nkonig . 
Wie da Recht -1tnif z Regent und Hegicrten elb t 
durch muoclli racre un t conlraclmafsig sanctionirt 
wird, o wircl auch j der O rrlichkeit ·act der Gemeinde zu 
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tande gebracht durch eine Anfrarre (rogatio), welche der Konig 
- aber auch nur r, nicht einmal ein tellvertr ter ( . 65) -
an die Bur er gerichtet uncl welcher die Mchrzahl d r Curi n zu-
ge timmt hat; in welchem Fall die Zu timmun° ohne Zweifel auch 
v rweigert werden durfte. Darum i t den Romero da Cc etz 
nicht zunfichst, wie wir e fasen, der von dem ouveriin an die 
siimmtlichen Cemeincleglieder gerichtcte BefehJ, ondern zuniich t 
d r Z\\i ·chen den constitutil'en Gewaltcn de taate durch Rede 
und Gc0 enrcdc abge chlossene Verlrag*). Einer olchen Ge tz..1 
vertragung beclmfte es rechtlich in alJen FiiJlen, die der ord at-
lichen Hecht consequenz zuwiderJiefen. Im gewohnlichenRechts-
lauf kann jeder unbeschrankt ein Eigenthum weggeben an wen 
er will, alJein nur in der Art, dafs er cla eJbe ofort aufgi bt; 
dafs da Ei0 entbum vorliiufig elem Eigenthlim r bleib • und bei 
einem Tode auf einen anclern ubergehe, i t rechtlich unmo lich 

- e ei denn, dafs ibm die Gemeinde olche ge latte; wa bier 
nicht blofs die auf elem ~Iarkt versammelle, ondrrn auch die 
zurn Kampf ich orclncnde Burger chaft bewiJJigeu konnte. Die i t 
der rspruog der Te tamente. Im gewohnlichen R chtsJauf kann 
der freie Mann clas unveriiu~ erliche Gut der Fr iheit ni ht ver-
lieren noch weggeben, darum auch, wer keinem Hau berm un-
terthan i t ich nicht eioem andern an ohne tatt untenvcr-
fen - ei clenn, daf ihm di G meinde olche ge tall . Di 
i t die Adrorratioo. Im gewohnlichen Jl cht lauf kann da Bf,r-
gerr cht llltr gewonnen werden dw·ch die G hurt und nicht ver-
loren w rd n - e ei denn, da~ die G m inde den Patriciat 
verleihe odrr de en Aufg hen geslatte, wa beide unzwcifelhaft 
ursprungLich ohue Curienbe chJuf nicht in gultirrer Wei e g -
schehen konnte. Im gewohnlichen Recht Jauf tritft den tode -
Wllrdigen Vcrbrecher, nachdem der Konig oder scin tellverlrcter 
nach rlheil und R cht den , pruch o-cthan, unerbittlich dje 
Tode strafe, cla der Konirr nur rich ten, nicht berrnadigen kann 
- e ei denn, dafs der zum Tode vcrurtheilte Biiro-er die Gnade 
der Gem inde anrufe und der Richter ibm die Betrelung de Gna-
denwege freigeb • Die i t der Anfaog cler Provocation, die 

") _Le.2:..(duulJen rsprung , abcr ,·erwandt mit legare, abordnco, au-
orducn) bezcicbuet hekanntlich iibcrhaupt den crtra", jcdoch mit dcr 
1 'ebcnbcdeutu11g eincs crtragcs, dessen Bediogungcn dcr Proponent diclirt 
und der audcrc '.l'hl'il eiufach auni111mt oder ablrbnl; wic dies z. B. bci 
iilfentlicheu Licitationeu der Fall zu seiu pOcgt. Bei dcr le;r publica populi 
Romani ist der Proponent der Iiooig, der Acceptantdas olk; die bcschranJ.te 
Mitwirkuo de letztereo isl also auch sprachlicb priignaot bezcichnet. 
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e ammth1•it di lecht alt ·t n und d mnach cine vom 
Kon_i11 '."ie von rversammluna clurchau unabhangig 
In lltut1on, ege r letzter n unmittelbar durch di Ge-
ammthcit der BO deten g wi ermaf en ein repra nta-

tive ammlung von \'olksvertretern. Allerdiog i t jene gleich-
am tliche elb t tandigkeit der Ge chlechter b i elem latini-
che amm in unvordenklich friiber Zeit iiberwunden und der 
rste uod vielleicht cbwer0 te cbrill, um au Ge t -

ordnung die Gemeinde zu ent, • In, tlie B un -
chlccht en, mo0 li her" ei Latium I or On-

duna R elhan word 'D; w ir das rii cht 
k nnen, clurchau ohne ei 1tbare Haupt u1H.I zur Ver-
tr lung des gemeio amen Patriarchen, von elem , 
manner abstammen od r abzu tammen behaupten 
d e ch.lechts11eno en kein einz Iner rorz " 
d e.lb tErb cbaft und Vormund chaft, we e 
a b o, von den Ge chlecbtsgenos en iosg 
I t werden. Aber nicht de towenigrr ind 
lichen We m de Rathe der Aeltesten auch au 

coat noch vicle und wichtiae I !gen rg 
mit einem Worte zu a11en, di g de en 
lwa andere und mrbr i t , lo!: taa 
ersammluna ein r Anzahl vert nner, deren R 

der Konig einzubolen zw ckmii , bemht l • • arauf 
daf er einst cine er ammlu n war gl r, di~ 
llomer childerl, cl r um cl n ' - • im Krei e herurn z 
• den Fi"lrten und lJ rren Ike . Die~ • • z 

On lichen Rathe der Ael war noth n 
re bend der Zahl der den bildenden ter, und 
litgliedschaft notJmcndig lebensliioglich: ill auch 

vom romiscben cnaL Die Zahl der Hathsherro in Rom 
nicht blof zu alien Zeiten cine fe te geblieb rn au h 
anfao lich eine der Zahl der elem taat angehiire h.lecht -
geno en chaften nothwendig •le· ewesen mit dcr 
Verschmelzuog der drci rgem • der n j nnahme 
na h aus hundert Geschlechls schaften die Ver-
mehrung der enals itze auf di n fest teh malzahl 
von drrihuodert verbunden , aatsr chllicb nothwcndio. 
Auf L ben zeit fern r ind die ren zu all n Zeit n berufen 
worden; und wenn in piiterer lehen liingliche Yerbleiben 
mchr that acblich al von R gen eiotrat uod die voo 
Zeit zu Zeit stallfindenden n o der Senal Ii le cine Ge-

• 

.,. , 
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l " nbeit darbot o den unwi"l1 • oder auch ow· mi • • 
en Rathshcrrn zu be eiti e • • richtun 1 

nae • • er t imLau r hider 
tor rdin° zu all I 
k uch ni ht a • 

11' g 
e 0 
, w afs 
ato 

ann 
beruf 

meiode krin - -
pelt v rtr t n den 

hmelzun0 v~n 
a n n anz 111 
e· r ur da 
a Ii h unbe-

li 
Di • e die Rathe r berubt auf d r Dr (Tllnedu 

An cbau die Herr cbafl • di t rn9';,.'i:,b•~•• 
gebildete le \'Oil Recht aen ftm ~- kllnlglbum. 

chlechts'· u teht, " nn auch, na h n m 
dem Hau arf ich au pr den monarcbi d-
anschauung der Romer, zw· Zeit immcr nur von eincm di ~r 
A lte ten da • ' - • • Em 
jcde Milglied Obun°, 
aber der Beft w f -
halb auch ein n, ahcr 
den clb n vollk ur am 
Gewand und d d 
ganze G wand . t 
blof einen Pu e 

chuhe de Kon iej 
der enator n. . onialicbe 
Gewalt in d r rom erlediat 
werden kann. tirb einen 1a h-
fo]uer ernannt zu h di Aelt t n 
an° cine telle und ichen Gewalt. 
Jedoch nach dem unwandelbarc z our einer zur 
Zeit Herr ein kann, herr ht aucb jctzt i1 ur einer von 
ihnen und unter5ch id t ich in ol h r ,Zwischenkonig 
(interrex) von dem auf Lebenszeit ernannlen zwar in der 
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Dau ab r in der FHlle d r ewalt. Die Dau r d 
Z"i thum i t for den inzelnen Jnbab r fe tge lzt 
auf h[>ch t n ffmf Tage; c geht das elbe d •mna b untcr de_n 

enator n in der rt um, daf , bi da • KOoi0 1hum auf d1 
Dauer wieder be tzt i t, drr zeili"e Iohaber bei Ablauf jeoer 
Fri l g m[1f der durch das LOO" _re trr~ etztcn n ib n:?1 >e :i h 
ein n 'achfolger ebenfall auf funf 1 age be lellt. Em T, cu-
" ort wird dem Zwi rhcnkOnig begr iflichcr Wei e voo der 
Gcmeindc nicht gelci tel. Im ·ebrigt>o aber i l d r Z" i ch n-
kOni berechtirrt und verpOichtet nicl1l blof alle elem Konig 
on t zu tehenu n mt haodluo0 en vorzunebmcn ondero 
!'lb t cioen Konirr auf Leben zeit zu crncnn n - nur drm er t-

he tell ten rnn ibnen feblt au uabm ·wei da I tzter R •cht, 
vcrmuthlich weil di er al maorrclbaft ein e elzt an chen 
11 ird da er nicht von cin m orrranger rnaont i t. J o i t 
die ' Ile tenver ammluno am letzten Ende die Trarrcrin d r 
llerrs IPrmachl (imperiwn) uncl de· Colle· lrntze (auspicia) 
de romi ·chen Cemeinwcsen und in ihr die Btir" chaft gerreb n 
fllr die uounterbrochene Dauer de elb n und ·ein r monar hi-
schen nicbt aber erblich monarchi chen Ordnunrr. W nn al o 
diescr' nat pater den Griechen cine Y ,--ammlung rn~ K~n· ~n 
zu in c1.-mk1, o i t da nur in d 'I' Ordoun : ur"prun°h ·h 1 t 
er in cler 'l hat ein olcbe g we o. . 

Der Sonit Ab r nicbt blof in ofern d r BegrilT d ewi0 o I OD1°lhum 
•

nd 
lie 

0
• in die er r ammlung ein n l b ndiaen Au druck fand, i t i mdndo · f Z 

buch1u .. ., eio we entli b Glied der romi chen Gememdever a uncr. war 
0;.~~~':'a .. hat d r Hath der elte ten sich nicht in die Ar:n_t thiitigkei_t de 

Kunio- inzumi chen. ine lellvertrcter fre1hch hat d1 er, 
falls er nicbt im land war elb l da Heer zu ftibr n oder 
den Hechtsstreil zu ent cheiden, wobl von jeher au d m enat 
gonommen - wer halb auch spater noch die hoch t n BefchJ -
haber tellen re lmiiLig nur an enatoren vergeben und eben o 
al Gr chwornc vorzug wei e enaloren verwendet ":ere] n. Aber 
weder bei d r Heerleitung noch bei der Recht folg I l d r nat 
in seiner Gesammtbeit je zugczogen worden; wer halb e au h 
in d m piileren Rom nie ein militari cbe .B fehl r ht und 
keine Gerich! barkeit de eDal grgeh n hat. Aber wobl rralt 
drr Hath d r Allen al der bcruf·ne Wabrer der b ·t •henden 

erfa sung selb t rregenHbcr uem Konicr uml der _Burger c_haft. 
E Jao der halb ihm ob jeden auf Antrag de Konig_ von d1 er 
g fahrn Be chluf zu priifen und, wenn cl r elbe die b_e tehen-
dcn Recbtc zu verletzen chien, demselben die llestiit1guog zu 
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ver arrcn • od r wa das lbr i t, in all o Fallen wo verfa ung -
mafsig ein Ge~eindcbe cbluf rforderlich war, al o bei ~cd r 
Verfa bci cler Aufnahme neuer Bur er, be1 d r 
Erkliir ·kri kam d m Rath der Allen ein 
Veto • • • rolil nicbt o auffa, en, al 
hab rnft und d m Rath emein-
. cha • " ·n in <lem 
h owobl Ge-
e on nur dann 

ca B itt n, aLo 
b di n au war-
ti Gem inde 
d Be ch 1111 r aber 
bleibt e vom grof . "e~n der 
romi che KOnio-die l c er-
scliaft die elbe zum ch ne, 
w lch die au wiirtio- Oich 1en, 
voo d!'r elbcn um on° t 0 eforclert wor omi nd-
bote die Gotter zu Zeu ender nbill anrirf, uod mit den Wor-
ten schlof : , darHbcr aber wollen wir Al ten Rath pO!'grn daheim, 
wie wir zu uo erem Rechte kommen'; er t wenn der Rath cl r 
Allen sich einver Landen erklnrt hatte, warder nun voo dcr Iliir-
gerschaft bescblo sene, vom . ~nat g~billigte Kri~g formlicl~ r-
kliirt. Gewifs war e weder die Ab 1chL noch die Folge die er 
Satzung ein stetiges Eingreifen de rnats in die Br hlH e d _r 
BHrger~cbaft hervorzurufen und durch olch Ber?rmundung d~e 
Bi.irgerschaft ihr r oureriinen Gewalt zu entkl 1deo • ?b r wie 
im Fall der Vacanz des hoch ten Ami der nat d1 Dau r 
der Gemeindeverfa ung verbHrgte, finden 11ir auch hier ihn al 
den Hort der ge etzlichcn Ordnuna g g nHber _ lb t der hucb-
sten Gewalt, der Gemeinde. 

llieran wabr ch inlich knHpft n • auch die allem An- n .. ••• , 
schein nach uralte bung an, daf d irr di an die olk -• 1• ,.., ... th • 

gemeinde zu bringendeo Antn 1 Rath der Allen vor-
legte und de sen ammtliche n dem anderen 
darHber ihr Gutachten ab eb m at das Recht 
zustand den gefar ten Be chlu , o e d m ~unig 
nahe ich vorher die eh rze cha daf \ 1der-
spruch bier nicht zu be - en_n Hh_erh~upt ei_ner-
seits die romi tte achte m w1cht1grn Fallen 
sich nicht zu n le n r Manner Rath ,·•roommen 
zu haben, andr cl o er ganzeo Zu ammeosetzung 

Mommscn, rom. Oesch. I. 5. Aun. 6 
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na h dazu berufen war dem He cber • le al taat -
rath zur itc zu t hen. Au d m Ra i t ,,cit mchr 
al au bi· herb zei hneteo mpet re lachtfull 
des 'en h rvorgegaocren • die Anfiiog un cheinbar 
und g hen ci•7 eotlich auf in die Bcfucrni ren daon zu 
ant wort n, wcnn ic gcfracrt wcrdcn. licl n 
cin hci Angelecrcobciten ron , i ht' we -

tcrlichc nocb feldherrlicbc waren, al o . I, n 
von den an die Yolk ver ammlun zu briogenden , 
auch bci der AuOage von Frohoden und a tlichen 
Lei tunrren (1berhaupt und bei Yerffi uocren u roberte 
Gebiet, den oat vorher zu fr n; aber "cnn a , re bt-
lich nothwrndig war cine olc ,. • efr t. 0 r 
Koni" bcruft den Rath, waun t un Fra0 en 
ihm vor • uogefragt darfkein Rat Mei no h 
wenig r der Rath sich ungeladeu , ab n elem 
einen Fall, wo er in der Yacauz • • eih u-
folcre d r Zwi cbenki1nirr durch • Oaf 
e. fcrner Jem Konicr zustcbt neb glei h-
zcitia mit ihnen aucb andercl\Iiinn erufcn 
und zu befraaen, ist zwar nicht hen zu 
b wei~ n, aber dennoch kaum z h hJacr 
odann i t kein Bef bl; d r Koni ihm zu 

fol daf elem eoat ein in r 
An ·ti che Geltung zu b wf1hnl 
kei allgemein anwendbar h babe 
euch gcwiihlt, nicht daf ihr mich zu c-
bietrn': die , orte, die ei i:iter Konig 
Romulu in den Mund legt, ichne ite hin die 

tellun" de· enat crewif· i c cot 
unprt1ns11- Fas en wir die Erg bni u amt ie romi ch 

•h• r11m1••h• Bf1rr1erircmciode an we! her B gri uveriinetat haftet • 
Ver(auuog. C ' , aber allein zu handeln wa e nie, mitzuhandeln nur dann 

befurrt. wenn von der b tchenden Ordnun en w rd n 
sollte .. 'cben ihr stand die V rsammlung der lich b tell-
ten Gem indefLlte ten, gleichsam ein Bcamte Im· • ·"-
licher Gewalt, bcrufcn im Fall dcr Erl dig on 
d be bi zur definitiven Wicderbe etzun" • • r f 
z rn al ten und b fucrt den recht widrigr luf'· 
m le umw to~ en. Di koniglichc G \\alt var, 
lu agt, zugl •ich unbe chri:inkt uml durch d tze "Pbundcn 
(imperiwn legitinmm); unbeschrankt, insofer Konig G -

bot d r nicht zun" dinot vollzogen wer-
dcn ebundeD, i • erkommen zuwider-
Jau • t v veriiD, dem Volk , 
gut au • n Fol en er-
zeu alt wis ermars n 
die tit • • die.er der 
Ko T a • t und 
da:r ir ehcn, 
den V olk n r 
Beamt n rw, i m 
Volk crem [1hr \\3 i i n 
Begnadi0 ie in En" t der Krone 
o in Rom ein Re erratr cht <l ahrend allc 

Regiment bci dem or tclwr - Fraacn 
wir ndli ·b nach dem Yer " t zu de en 
einzeln n Glied rn find t gleich weit 
entfernt von der Lo k rhri , des und von 
dermodernrn Idcccinerunb macht. • me· 
verfucrtc wohl iib r die Per on r h ufl ron 
mcindela ten und He trafuocr und Ver n • 
ein Spccialgesetz, das einen einzelnen Mann wegen ni ge 
verponter Handluogen mif. trafc belegtc oder bedro , elh t 
wenn in den Formcn nicht gefehlt war, do h den - rn tet 
a1s Willkur und nrecht er chicnen. Bei weitem ri:inkter 
nocb war die Gemeinde hin ichtlich der • hu d, wa 
damit mchr zu ammcnfiel al zu~ammen r Fa r chle; 
in Rom wurde nicht, wie in dem I ku Pol at da 
Haus geradezu vernichtct und die uf d Ko ten 
grofs gema bt i l eine unle c i r merk-
wurdi0 sten iitzc der alt rfim h a una daf's der 

taat den Biirgrr w hi fe und hin:richten, aber nicb{ mm 
seinen ohn oder ein n r wego bmcn od r auch nur ihn 
be teu rn du1·fte. Tn • " nlichen Oing n ,,ar elb t die 
Gemeind :lcm Bur"<' brsrhrankt und die e Rec -
chranke br tand mcl crriff, ondern fand auch ih n 

Au dru k und i wrndung in elem verfas un -
mrir icren V to de rs b ftwt uod v rpOicbt t ,,ar 
jeden eincm sole wid rlauf nd n cm indebe-
chJur, zu vcrnic . inde war inoerhalb ihre Krei-

se so "ie die rumi llmachti0 ; aber in k iner Gemeinde aucb 
Jehle drr un traOi b fiihrend Burger in gl ich unbedinatcr 
Recbts icherh it g er einen 1itburgern wie gegenflber elem 

G* 



-1 ER TE DUCH. KAPITEL V. 

taat elb t. - o r gierle sich die romi ch Gemeinde, ein 
freies Volk, das zu g horchen verstand, in klarer Ab aguog von 
allem mysti chen Prie ter·chwiodel, in uob diogter GI ichheit 
vor d m Ge ·etz uod unter sich, in scharfer u pragun° der eige-
nen 'atiooalital, wiihrend zugleich - e wird die nachher dar-
ge tellt werd o - dem Verkehr mit dem Au land o grofs-
herzig wie verslandig die Thore weit aufgeth:m wurden. Die e 
V Prfa suo0 ist wed er cremacht noch erborgt, ondern erwach en 
in und mil dem riimi ·chen Yolke. Es vcr tcht ich, daf ie auf 
der alteren italischen, 0 racoitalischen und indogermani chcn Ver-
fa uog beruht; aber c • liegt doch cine unOb r ehbar lange Kette 
staatlicher Entwickelun11 pita en zwi cben d n Verfa • un n, wie 
die bomeri chen Gedichte oder Tacitu Bericht uh r D utschland 
sie cbildcrn, und der alte ten Ordnung der romi cben Gemeinde. 
In dem Zuruf des helleni chen, in dem child chlag n de deut-
schen m tande lag wobl auch eine Aeuf eruno der ouveran n 
Gewalt der Gemeinde; aber e war weit ron da bi zu der geord-
neten Competenz und der geregelten Erklarung der latini ch n 
Curienver ammluog. E mag ferner ein, dal: , wie da riimi cbe 
Konigtbum den Purpurmantel und den Elfenbeinstab ich r den 
Griechen - nicht den Etru kern - entlebnt bat, so aucb die 
zwolf Lictor n und andere Aeuf erlichkeiten m hr vom Au land 
berubergenommen worden ind. Aber wie ent chi den di Ent-
wickelun<> de romi chen taat recht nach Rom od r doch nach 
Latium 0 ehiirt, und wie wenig und \\ie unbedeutend da Geborgte 
darin ist, beweist die durchgan°ige Bezeichnung aller seiner B -
griffe mit Wiirtern latini cher Pragung. - Die e Verfa uog i t 
e , die die Grundgedanken de romischen taal ftlf alle Zeit n 
thatsachlich fe tge tellt hat; denn trotz der wandelnden Formen 
steht es fe t, so lange es eine riimische Gemeinde giebt, daf der 
B amte unbedingt befiehlt, daf der Rath der Alten die bocb le 
Autoritat im taate i t, und dafs jede Ausnahm be timmung der 

anctionirun° des ouveriins bedarf, das heifst der Volk gemeinde. 
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Gemeinw n war mebr eine quantitative tei&cruna al eine in-
nerli be mae taltun" der bestehenden Gemeinde.

0 
Von in m 

zweiten lncorpo~alion procef , der wcit allmahlich r dur hg fuhrt 
ward und w 1t tiefere Folgen gehabt hat, rei hen di r't n An-
fange gleichfall bi in die e Epocbe zuriick: e i t die clir Ver-
chmelzung der Burger chaft und der In a en. Von jeher tand n 

in tier romi cben Gemeinde neben cler Biirger chaft die chutz-
leute, die ,Horirren' clientes), wie man ie nannt al di Zu -
wandte_n der einzelnen Biirgerbau er, oder die ,l\lcnrr ' - lebes, 
von pleo, plenu ) , wie ie ne0 ativ bien en mil Hinblick auf die 

_manaelnden politischcn Rechte '). Die Elem nte zu die er Mitt 1-
stufe zwi chen Freien und nfreien waren, wie rr z iat ward 

• 62), bereit in dem romi chen Ilau e vorhanden • ab r in cl r 
Gemcin e mufste die e Kia e au emem zwirfach n Grunde 
that achlich und recbtlich zu grof erer Bedeutun erwach en. 
Einmal konnte die Gcmeinde elb, t wie Knecht•, o au h halb-
freie Horigc be itzen; be onder mochte nach b •rwinduna cin r 

tadt und AuflO ung ihres Gemcinwe en es oft d r i g nd n 
Gemeinde zwcckmiifsi,, er 0 cheinen die Ia e der Bfll' r- haft 
nicht formlich al klaven zu verkaufen, ond rn ibnen den facti-
schrn ~ortbe itz der Freiheit zu grstatten, o clan i gleicl1 am 
al Frewela. ene derCemeind zu die er, da heif·t zu d 01 Konia 
in lientelverhaltnif traten. Zw iten ab r \lar durch di G ': 
meinde und der nMacht iib r di einzeln n Biira r di I" rrli bk it 
gegebcn au h der n Jienten gerrcn mif brauchlicbe llandhabuna 
de rechtlich fortbe t henden llerrenrecht zu chiHz n. Bereit 
in unvordenklich friibcr Zeit i t in da romis he Landrecht dcr-
Grundsatz einaefiihrt worden. Yon dem die g ammt n cht -
stellung der In a sen chaft ibren Au gang genommen hat: daf' 
wenn der Herr bei Cele enheit eine offcntlichen Rccht'act -
Te lament, Procen , cbatzun" - ein llcrrcnrecht ausdrucklich 
oil r till chweigcnd aufi egeben babe, weder er elb t noch ine 
Recht nachfol0 er diesen Yerzicht g gen di Per on de Frei-
gela enen elb t oder gar einer D cendenten jemal wicder oll-
1en willkC1rlich ri.ickgan i" machen konnen. Die IIOri n und ihre 

achkommen be afsen nun zwar weder Biir"er- no h Ca ·trrcht • 
denn zu jenem bedurfte es formlic er rTheilun" von , it n de; 
C meindc, die c aber ctzte das Burgerr cht de Ca le in cioer 
mil der rOmischen in \'ertraO' tehenden G meinde vorau . Wa 
ihncn zu Theil ward war ein ge etzlich ge chiitztcr Fr 1lwit he itz 

•i Habuit pl~bem in clientelas principwndc&criptam. Cicero d rep. 2, 2. 
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bei rechtlich fortdauernder nfreibeit; und darum scheinen lan-
gere Zcit hindurch ihre v rmogen r hllicb n Beziehungen gleich 
denen der klaven al Recht verbaltni e de Patron gegolt n 
und die er proze uali ch ie noth11emlig v rtreten zu haben, 
worn it denn auch zu am men ban en II ird, daf d •r Patron im 

othfall Bei teu rn von ihn n inheb n und i vor ich zu cri-
minell r Verantworlung zieben koont . Aber allmablich entwucb 
die h:isa en cha ft die n F lo· i finrr an in eirr n m . amen 
zu erwerb n und zu v rfmf rn und ho di form lie V rmilt -
lung ibre Patron von den romi ·l.1en Burg r ericbten R l~t 
anzu prechen und zu rhalt n. Jo Ebe und Erbr cht ward d1 
Rechts,,leichbeit mit den liiira rn zwar weit eher den Au laodern 

0 . . (S. 40) ge ·tattet al die· n k iner Gcmcind an&ehf>rtrr n 1g nt-
lich unfreien Leuten; aber e konnt cl n elb n doch nicbt wohl 
gewehrt werden in ibr m ei nen Kr i e _Eben einzu ehe~ und 
die daran ich knf1pfendcn R •cht ·verhaltm e dcr eheberrhch n 
und viiterlicben Gewalt, cler A"nation un<l de Ge hlecht d r 
Erb chaft uncl cler Vormund chaft na h Art d r burg rre htlich n 
zu ge talten. - Theilwei e zu ahnli h n I• olgen fiibrte die Au -
iibung des a trechts, in ofern auf Grund de selben Ausland r 
sich auf die Dauer in Rom niederli f·en und clort ine Hau lich-
keit bcgrOndeten, vielleicht ogar lirgende GOter erwarben. In 
dieser Hinsicht 01C1ssen seit uralter Zeit die liberal ten Grund atze 
in Rom bestanden hahen. Das romi che Recht weirs weder von 
Erbgutsqualitat noch von Ceschlos enheit der Liegen chaften und 
gestattet einestheils jedem di ·positionsfahigen Jann bei einen 
Lebzeiten vollkommen unbes hranktc Yerfi.i ung fiber in Ver-
mogcn, andrcrseit so vie] wir wi" n, jed m, der iiberhaupt zum 
Verkehr mit romischen Bi.ir"crn bcfugt war, elb l elem Fremtl n 
und dem Clienten, das unbc cbriinkte R cht bewealich und, 
seitd~m Immobilien iibcrhaupt im Privatei enthum teh n konn-
ten, auch unbe11rglich' Cut in Rom zu ern rb n. E it eben 
Rom cine llaudel stadt gcw •s n, die, "i iP d n Anfan" ihr r 
Bedcutung elem inlernationalcn V rk hr verdanktc, o auch da 

iederlassuogsrccht mil o-rofsartirrer Fr i inni keit jed m Kinde 
unglcicher Ehc, jedem l'rciaela ·enrn Kn cht jedem nach Rom 
unter Auf11ebung cine llcirnathre ht fib r iedelnden Fremd n, 
ja ogar in <>rof·cr Ausdehnung dem im Biirrrerverband b freunde-
ter Gemeind1•n Yerbleihemlen Au Wnd r 1•wiihrt . 

Anfanrrlich wart'O al O di Iliir er in dcr That die chulZ-lno•mn,cn•ft 
herren, die -'1ichto[irrrrr die C allein wie alien C - ••i::.Jd•:. 0• 
memden, die die An ic<lelung freigeben und das Biirgerrecht 
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regeln, durch e ber('il in altester Zrit auf die Erbaltun" 
eiocr zahlr ich achkomm n chaft in den einzelnen Hiiu ern 
bino •• ·t war 59), 0 ehiircn in<· ammenhang; und 
es • glaublich, dar 1 Grund alle in 
uo0 r von J liittern erzeug-
ten K, liede1 haft zugeh1 en 
ww-de o war Wei e die Zahl 
d r In a- di k i nt rliegendem 
Wach n vii i d im b ten Fall 
nicht ven cl d in rbi ·lten ooth-
weo • • nmerklich ein reier tellun . 
Die n ni ht mebr e Knechte und 
chutzbedurfti"e Fremde; e ehorten dazu die ehemalig n Bur-

ger chaft n dcr im Krieg u latini chen Gemeinden und 
vor alien • • • i dler, die oicht dw·ch Gun t 
de Kuni der • - '" r , ·ondern nach Bunde -
recht in rm tlicb unbe chrfmkt gewan-
nen ie G lei uncl Gut in cler imath, uncl rnr rbten <1]eich 
elem Blirger ihren Hof auf Kinder und Kinde kinder. Auch die 
drlickende Abhanoi k it von cl n inz lnen Bf1r rhiiu ern lo k rte 
ich allmahlicb. 'land der befreit Knecht, der eing wanderte 

Fremde nocb ganz i olirt im taat, o gait die schon nicht mehr 
von seinen Kindern, noch weniger von den Enkeln und die Be-
ziehungen zu elem Patron traten damit von elb t immer mehr 
zw-f1ck. War in alterer Zeit der Client ausscbliefslich fur den 
Rechtsscbutz angewie en auf die Vermittelung Patro 
mufste, je mchr der taat ich con olidirt un lgcwei 
Bedeutun" der Ge blccbt vercine und der Hau sank 
haufiger hne Yermittelung at vom Konig dem 
einzelnen en R c n "If r ill ewahrt 
werd n. ofs Z· ht t die lit Ii - ) 
der d r a en lati m n rbaupt, "·ie 
schon ge rd, , licb von II a icht in der I 
Clientel rivate n in cl rjenigen d cl m • n \ 
Konigs und client n al n cinen IJ rrn, dem wenn h 
in anderer Art aucb cl hor hten. Dem Koni", n 
Herr haft iib r die llOro-er denn doch am Ende abhin von dem 
guten Willen der Gchorch nclen mufsle es willkommen ein, in 
die en inen cig nen chutzleule • h cine ihm nailer 1·erpOicb-
tele Geno en chaft zu bildcn, der Ge chenke uod Erbschaften 
eincn chatz fOllten -- elb t da chutzgeld, das die ln~a en 

dem Konig zablten ( .'. 7 4), kann hiermit zu ammenhangen -, 
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deren Frohnden er kraft eigenen Rechts in An pruch nehmen 
konnte und die er stets bereit fand ich um den Brschiitzer al 
Gcfolge zu chaarcn. - So erwuch neben dcr Burgerschaft 
cine zweite romi chc Gemeinde; au den Clienten ging die Plebs 
hervor. Die er amenwech el i t charakteri ti ch; rechtlich i t 
kein nter·chied zwi ·chen dem lienten und dem Plebeier, dem 
Ilorigen und dem Manne aus dem Yolk, facti ch aber in ehr 
bed utendt'r, indem jene Bezeichnung da chutzverhiiltnifs zu 
ein m der politisch berechtigten Gemeindeglieder, die e blof' d n 
fangel der politi chen Rechte hervorhebt. Wie das Gefuhl der 

besonderen Abhiingigkeit zurucktrat, drangtc das der politi chen 
Zuriicksetzung den freien In a n ich auf; und nur die i.iber 
alien gleichmiif ig waltende Herr•chaft de Konig vcrhindert 
da Au brechen des politischen Kampfe zwi chen der here h-
tigten und der rechtlo1-en Gemeinde. 

8mlanloche Der er·te chritt zur Verschmelzung der beiden Volk theile 
vm,oa•••· ge cbah indefs scbwerlich auf dem Wege der Revolution, den 

jener Gegen atz vorzuzeichnen chien. Die Verfa ungsreform, 
die ihren amen triigt vom Konig erviu Tullius, licgt Z\\ar ih-
rem ge chichtlichen Ursprung nach in dem elben Dunkel, wie alle 
Ereignis e einer Epoche, von der \\ir was wir wi sen, nicht <lurch 
histori ·che eberlieferuno, sondern our durch Ruckschlu e au 
d n piiteren In titutionen wi n; aber ihr Wesen z U"t dafi'tr, 
daf nicht die Ple.bejer ie gefordert hab n konn n, d nen die 
neue Verfa ung nur Pllichten, nicht Rechte gab. ie mufs vi 1-
mehr ent\\eder der Wei heit eme der romi chen Konige ihren 

rsprung verdanken oder auch dem Driingen der Bur er ·cha ft 
auf Befreiung von dem au ·chliefslichen Kriegsdien t und auf 
Zuziehung der 'ichtburger zu dem Aufgebot. E wurd durch 
die erviani che Verfa sung die Dien tpOicht und die damit zu-
ammenhiingende Verpllichtung dem taat im Nothfall vorzu-
chiefsen ( das Tributum) tatt auf die Bfirgerschaft al olche 

gelegt auf die Grund be itzer, di , Beguterten' ( locupletes) od r 
die 'teurrzahler (assidw), mochten sic Bli.rgrr oder blo~ lo a en 
sein; die Heert>sfolge wurde au einer per onlichen zu ein('r Real-
la t. Im Einzelnen war die Ordnung folgende. Pllichtig zum 
Dien t war jeder an a sigr Jann vom iebzf•hnten bi zum ech-
zirr ten Lcbensjahr mit Ein chluf~ dcr llauskind r an ii igrr 

iiter, ohne nter chi d lier Gt>burt; o dafs selb t der eotlas-
sene Kn cht zu dienrn hatte, wean er au nahm 11ei c zu Grund-
be itz gelanot war. Wie rs mit den FremdPn grhaltrn "ard, die 
romi chen Grundbesitz inne batten, wissen wir nicbt; wahr-
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zahJ Frei t lien, indem die unverheiralhelen Frau o, die unmiin-
diueo Knabeo und die kinderlo n Grei , welche Grundbe itz 
batten, ancrebalten wurclen an tall de· eigen n Dien le einzelncn 
Reitern die Pferde - jeder Reiter hatte deren zwei - zu teUcn 
und zu fiittern. Im Ganzen kam aufneunFur~ oldaten ein Reil r; 
doch wurden beim effectiven Dien t di Reiter m hr grschont. -
Die nicht an iis igen Leule (,Kinderzeu er', ;roletarii) hatten 
zum IJeere die Werk- und pieUeut zu teUen o wie ein An-
zahl Er atzmiinner (adcen i, zugegebene L ute), di unbewalfn t 
(ve.lati) mit dem Heer zogen und wenn im Felde U1cken ent-
tanden, mit den Waffen der Kranken und Gefallen n au er rii tet 

in die Reihe einue tcllt wurd n . 
. h,.hehunK•· Zurn Behuf der Au hebung de Fu!: volk wurde tacit und 

dutrlcte. Weichbild eingetbeilt in vier 'Theile' (tribttS) woclw· h di alte 
Dr itheilung wenigstens in ihrer localen Bed utung b eitigt ward: 
den palatini chen, der die Anbohe gleicl1e am n neb t der 

elia in ich schlol: ; den der ubura, elem di traf e die e 
amens, die Carinen und cler Caelius aogehorten • den e quilini-

sch n; und den collioischen, den der Quirinal und Viminal, die 
,fliiue]' im Gegen atz der ,Berge' de Capitol uod Palatin, bildeteo. 
Yon der Bildung die er Di tricte i t bereits frf1her ( . 51) die 
R cl gewe·en und gezeigt, in wel her Wei e die elben au der 
alt n palatini chen und quirinali ·chen Doppel tacit herror e0 an en 
ind. Auf rhalb der fauern wird zu j dem Di trict der anlic-

g ode Landbezirk gehort hab n, wie denn O tia zur Palatina zahlt; 
dar die virr District ung fiihr gleicbe MannzahJ hatten, ergi bt 
ich aus ihrer glcichmafsigen Anziehung bei der Au hebuo . 
eberhaupt hat die Eiotheilung, die zuoachst auf den Boden 

allein und nur folgeweise auf die Be itzer ich bezog, eincn ganz 
iiuf erlicben Charakter und namentlich isl ilu· nicmal cine r li-
gio c Bedeutung zugekommen; denn dafs in jedem tadtclistrict 
sech Kapellen der rath elhaflen Arg er sich befanclen, macbt die-
elbcn ebcn o wenig zu sacralen H zirken al es di Gassen da-

durch wurden, dafs in j der ein Larenaltar erri btet ward. -
Jeder die er vier Au hebung districtc hatte d n vicrt n Tb ii wi 
der ganzen fano cbaft, o jeder einzelnen mililari chen Abtl1ei-
luog zu tellcn, so dafs jecle Legion und jrcle Centuric 0 leich viel 
Coo cribirte aus jeclrm Bezirk zi.ihlte; olfeobar um alle Gc0 cn-
atze gentilici cher uod localer atur in elem einen und gemein-

samcn Gemcindeaufgebot aufzuheben und vor allem durch den 
macbtigen Hebel des nivellirenden Solclatengeiste In a en und 
lliirgPr zu einem Volke zu ver chmelzen. 
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taat . E wurd enlweder j tzl eina fuhrl oder do h or"-
falti"er brstimmt, daf in Erdhuch an I l w rd , in welch -:n 
di einzelnen Grundb itzer ihrc Ar ker mil d m Zubchor d n 
G r chtigkeitcn, den Knechten, d n Zua- und L11 tthicrcn y r-
zei hnen la sen oil ten. Jedr Y raur eruna, die ni ht olfcnkundig 
und rnr Zeugeo gc chah, wurde fiir nichtig rkliirt uncl eioe He-
vision. de. Gruocl~e itzregist r , cla zugl i ·h Au hebungsrolle 
war, m Jedem v1crten Jahre ,·or0 e chrieben. o incl au d r 
erviani chcn Krieg ordnung die lancipatioo und clrr 

hervor eganrreo. 
PoUUocbe Augen cbeinlich i t die e ganze In titution \' ll Hau au 

.:::\,:~.:~;. militarischer atur. Io dem anzen weitlaufi"en ch ma b crea-
uu,ordn••~· net auch nicht ein einzi er Zu ' dcr auf einc antler al di r in 

kriegerische Be timmun° der nturieo bin" ie • um! dir all in 
mur fill' jedcn, der in olchen Dingen zu dcok n e1,ohnt i t 
geniigen, um ihre Yerwenduog zu politi cheo Zwrckco ftir pa~ 
tere 'euerung zu erklaren. Auch wird die Ao rdnun wona h 
wer <las sechzigste Jahr i1b r chritten hat, voo d n ' ntm·ie~ 
ausgesc~lossen isl, gerad_ zu sinolos, wenn die elh n voo Anfang 
an bestimmt war o gle1ch und neben den Curicn die Bf1r r-
gemeinde zu reprfi entircn. Iodefs wenn au b die C oluri nord-
nun° lediglich einaefuhrt ward um die chlaofertiuk it d r Bur r-
chaft durch die B izichun d r Insa en zu tei ern und in o-

f rn nicht verkehrtrr i t al die erviaoi che Ordnuno fftr di 
Ein.fiibruog der Timokratie in Rom au zuoebeo, o wirkt doch 
folgewei e die neue ehrp0ichtigkeit der Einwohner ehaft au h 
auf ihre politi che t lluog we entlicb zuri1ck. Wcr olrlal wer-
deo mur , mun auch Offizier werdeo konnen, o lange d r taat 
nicht faul i t; ohn Frage konoten in Rom jctzt nu h Pl brjer 
zu Centurionen und Krieg tribuoen crnannt wcrden. \Venn fer-
ner auch der bi herigen in den Curien vertretenen Diiruer chaft 
durch die Centurieoin titution der onderbe itz der politi chen 
Rechte nicht geschmalert werden ollte, so mufsteo doch unver-
meidlicb diejenigen Re hie, welche die bi herirr Bur er cha ft 
nicht al Curienver ammlunu, ondern al B0r rauf •rbol oenbt 
hatte, iibergehen auf die neuen Buruer- und In a en enturien. 
Die Centurien al o ind e fortan, die zu den T tam nten d r 

oldaten vor der chlacht ihr Yollwort geben ( . 76) und die der 
Konig vor dem Beginn cine AnurilTskri ge um ihre Einwilligung 
zu befragen hat ( . 7i). E isl wichtig der pateren Entwickeluno 
wegen die e er ten An iitz zu einer Betheiligung der cnturien 
an den iilfentlichen Ang legenheiten zu bezeichnen; all in zu-
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n'i h t · • r di Centuricn mehr 
f~lgew a igt worden ware und 
na h , dir Curil'mer amm-
Jun,. d r n lluldigung da 
gan~e n die n_ Yo_lll.iiir~ern 
stand 11 Ji n odt'r, me te pater-

. hi •fs ,n lcive sine suffragio), 
thcilnrhme n clen , der II ere fol0 c, der 
t d d icipe ) • ,rngeg n da 

m nw· noch YOO d ll 
aur Ti ti ichtan~ii i0 en 
Met aera 

O 
• a mit l.ii·ber nur 

zw en • • n hulnerwandte 
u (lpn ch I he Ria ~en f t 
d Pa. er orien, die viele Jahr-
h 1ind taatsrccht behcrrscht hal.ien. 

W no lit!i ation d r ro- z ·" nnd v ... n u V h der 
mi chcn Cemein clar • rm~t u~- 11«onn. 

gen moglich. , i art_ da heir t_che 
serviani he Mau e1 Beform tatt-
fand. Ab r auch mu inc urspriing-
Jiche Crenzc betr· ritl , ,·enn e 
voile und eben oviel Thcilhufeocr oder Jlufener obne und 
elem cine Anzahl grofsercr Landgut itzer oder deren 
stcllcn konnte. Wir kenn n zwar Flach nraum de 
romi ch n Bauern telle ni ht, 11\lri "ird ni ht moglic 
ie unter 20 l\loraen anzu ·etzen +) • rcch "ir al Iinimum 

10000 ollhufeu, -o wfirdcn di s eitw Iii henraum von 9 
deut cl1en Quadratmeil n Ack rland v rau~ en, wona h, " no 
man Weide, lliiuserraum und Onn n noc o mafsig in An atz 

*) Scbo11 um 4 0 erschiencn 1,andloosc . oo iebcn fo_r"en ( a), lax. 
3, 3, f>. Colum. 1 praef. 14. J 3 11. Plin: n. h. I !, 3, .. l : ,1crzehn 

lorgcn Victor 33. Plula~ch ~popl'.t/1. 1·e;;. cl 1111[!, p 230 ~ubncr, ~,·onach 
Plutarch Crass. 2 zu bcr1cht1grn 1st) den Empfoni;crn kle10. - Die Vcr-
glcichung dcr dcutschen Ycrhaltoi._sc crgi~I!~ das clb_c. Juferom und \lor-
gen, bcidc ursprunalich mehr rhc1l- nl l· la~hrnmalse konneo no e ~h _o 
"crden als urspriioglich idcntiscb. \Venn die dcutscbc llufe ~-c elma_~s, 
aus 30 nicbl clten auch au 20 oder .J.O lorgcn bc·tand und die llof·tatte 
}taufig; wcnig tens bci den Ani;cl_sarh_scn, cin Zrh~lel dcr _Ilofc betru~.' s_o 
wird bci Bcrucksirhti"ung Mr kl1mat1Sl'hco \ crsch1cdcnhc1t und des romt-
schcn llcrcdium von 2 ~lor"CO die nnahmc cincr romischen llufe , 011 20 

lorgcn den crhallnissen °angcmcsscn crsrl_1ein_cn. ~'rcil_i_c_h blcibl c zu 
bcdau 1·11, dafs die cberlicforung uns cbcn bier 1m t,ch Jal t. 

Mommscn, rom. Oesch. I. 5. Aufl. 7 
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bringt, da Gebiet zu der Zeit, wo di e Reform durchgefuhrt 
ward, mindesten eine Au d •hnung von 20 Quadratmeilen, wahr-
, cheinlicb aber ine nocb betriichtlichere gebabt baben mu~ . 
Folgt man der eberlieferung, so miifste man gar cine Zahl von 

4000 ansa sigen und waffenfabigcn Dfirgern aonehmeo; deon 
o viel soil rrvius bei dem er ten n us gezahlt habcn. lndefs 

dafs die e Zahl fabelbaft ist, zeigt ein Dlick auf die Karle; aucb 
ist sie nicht wahrbaft iiberliefert, ondern Yermuthung wei e be-
rechnet, indem die 16 00 Waffenfiihigen de ormal tande der 
Jnfaoterie nach einem durcbschnittlichen die Familie zu 5 Kopfen 
ansetzenden Ueberscblag eine Zahl von 4000 frei n Activ- und 
Passivbiirgern zu crgeben chienen und die e Zahl mit der der 
Waffeniahigen verwechselt ward. Aber auch nach jenen mafsi-
geren Satzen ist bei einem Gebiet voo etwa 16000 llufen mit 
einer Bevolkerung von nahe an 20000 Waffenfahigen und min-
destens der dreifachen Zahl von Frauen, Kindern und Grei en, 
nicht grundsa~sigcn Leu ten und Knechten nothwendig anzuneb-
men, dafs nicht blofs die Gegend zwi chen Tiber und Anio ge-
wonnen, sondern auch die albani che lark erobert war, bevor 
die serviani che Verfas ung fe tge tellt wurde; worn it denn auch 
die age f1bereinstimmt. \ ie das Verhaltnifs dcr Patricier uod 
PJebeier im Deere ich der Zahl na h ur priinglich ge tellt hat, 
ist nicht zu ermitteln. - Im AJlgemeincn aber i t es einJeuch-
tend inerseit , daf die e erviani che In titution nicht hervor-
gegangen i tau dem tandekampf, ondern daf ie den tern-
I el cine reformirendf'n Ge etzgebers an ich triigt gleicb der 
Yerfa ung de Lykurgo , des olon, de Zaleuko , andrer eit 
daf ie ent tanden i t unter griechi chem Ein0u~ . Einzelne 
Analogien kunnen triigrn, wie zum Beispiel die chon von den 
Alten hervorgehobene, dafs auch in Korintb die Ritterp~ rd auf 
die "ittwen und Waisen angewiesen wurden; aber die Entleh-
nuna dcr Rflstung wie der Gliederstellun" von dem griechi hen 
Hopliten:ystem i t sicher krin zufiillige Zu ammentretfen. Er-
wiigrn II ir nun, dar ehen im zweiten Jahrhund rt der Statlt die 
griechi chen taateo in nteritalicn von cler reincn Ge hlechter-
verfa ~unrr forts hrillcn 'zu einPr modiOcirleo, di da chwer-
gewicht in dielliiude der Besilzenden legte '), o werden II ir bi rin 

•) Auch die Analogie zwischcn der sogenanoten servianisrhcn Yerfas-
sung und der Bebandlung dcr attisehcn )lrtiikeo , crdient brr, orgehoben 
zu "crdcu then l1at cben "ie Hom , crh:ilt oirsmaJsig friih den lnsasscn 
di Tborc geiilf11ct und da110 aurh dieselbcn zu den Lastcn des "taatcs mit 
h raogezo eo. Jc "eoiger bier eio uomittelbarer Zosammeohaog aoge-
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gleichcn Zeit, wo Rom ich am Anio und auf dem Albanergebirge 
fest etzte, auch Praene le, welcbes spaterbin al II rrin von acbt 
be?a_chbart n Orts haften er cheint, fero r Tibur uod andcre 
!atrn1 c?e Gemeinden in gleicher Wei e ihr Gebiet arrondirt und 
1hre spalere verhiiltnifsmafsig an ebnlicbe l\Iacht b c-rundet baben 
mogen, Jafst sich vollends nur l'ermuthen. 0 

A,, de, 111.. Mehr als die Kriegsge chicbten vermis en wir o naue Be-
•~•;~~;.~1::· ri_chte fiber den rechtlichen Charakter und die rechtlich n FoJo-en 

s••· die er iilt~sten latinisc~en Eroberungen. Im Ganzen i't e nicht 
zu bezweifeln, dafs 1e nae~ dem~elb_e? Incorporation y t m 
behandelt wurden, worau die dre!lbe1lig romi che Cemeinde 
b~rvorgegangen war· nur da~ die dur h die Waren zum Ein-
tr1U g~zwun°enen Gaue nicbt cinmal, wie j ne iilte ten drei, aJ 
Quarl1e1~ ~er ~euen vereinigten Cemeinde cin gewi e relative 

elb t tand1gke1t bewahrten, sond rn rollig und purlo in elem 
Ganzen verschwanden ( . 7). o weit die Iacht de latini chen 
Caue reichte, duldete er in alte ter Zeit kein n I oliti chen Jillel-
punkt ~uf _er dem. eigenen liauptort und noch weniir r Jegte er 
el?ststancl1ge Ans1edelungen an, wie die Phoenikier uncl die 

Gnecht>n es tbaten uncl damit in ihren Colonien vorlaufiir lien-
ten und kiinftige Rivalc der Mutter tadt er chufen. Am merk-
wiirdigsten in die er Hin icht i t die Behandluno die O tia durcb 
Rom erfuhr: di facti che Ent tehung einer tad

1

t an die r 'telle 
ko?Dte u?~ wollte man nicht hind rn, gestattet ab r elem Ort 
ke1?e poht1 c~e elb tstandigkeit und gab darum den dort An-
ges1~deHen kem Ort burger-, sondern liefs ihnen blor , w on ie e 
bere1t, be afsen, da allgemeine romi che lliirgerrecht*). Nach di -
em runclsatz be timmte sich auch clas chicksal der ehwache-

ren Gane, die durch Waffenoewalt oder auch clurch fr iwillioe 
0 

uoe1:wiese~,. clafs die )atioische Buudcsvcrfo sung eiaen onderkrieg 
zwe'.er lat~msche~ f.em_ernclen schlechtcrdings uutcrsagte ( . 40). och 
,~_eo_1ger "1d_~rspr1cht d1r A ufn~bmc ciuer Anzabl albischcr Familien in den 
rom1sche1~ Bu~gel"l'erbaod dcr Zcrstiiruow Alba durcb die Romer· "arum 
soil cs, mcht _111 Iba __ eben "ic in Capua eiue riimischc Partci gcg bcn ha-
h~ 11?_ Ent ~h_e1cleud ~urrlc abcr cler C!mstand sein, dafs Hom in rcliwiiiser 
'"c 1n polit1scbcr lhns1cbt als Rcchtsnacbfol"crin von Iba auftrilt· wcl-
cher Ans~rucb nicbt auf die Uebersicdclunw eigulner Gcsrhlcrbtcr sondern 
our :uf d~e Erobcruo~ der tad_l sirb griindco konnle und grgriindct "ard. 

l .. ll1craus ~nl\\1rkelte s1ch clcr staatsrechtli1·he Begrilf der c -
ocler Burgcrcolo111c ~olania cfrium Roma11or11m), das beil"st cioer factisrh 
g~so_oderten. aber rcd1tlid1 uosclbst ttincligen und "illcnlosen Gcmcinclr 
die 10 der llauptstarlt aufgcbl "i im Vermiigcn des Vaters das Pcculiun: 
de . . oboes uud als stcbeude Bcsatzung vorn Dienst in der Legion be-
frc1t 1st. 
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nterwerfung inem larker n unterlhanig wurdcn. Die Fe tung 
de Gau wurde oe cbleift, cin Mark zu cler Mark der Ueber-
wind 'r r hJarr n, d n Cauo nos en elb t wi ihrl'n Gottern in 
elem Ilauptort de ic0 enclrn Caue cine neue ll imath gegriindet. 
Eine formli h l'ber iecleluno a r Be icgten in die neu llaupt-
tadt, wi i bei cl n tadtegriindungen im Orient Regel i t, \lire! 

man hi runt >r fr iii b ni ht unb clin°t zu v r l hen haben. Die 
taclte Latium konnten in dieser Z it wenig mPhr ein al die 

Fe tung n und Wo h nmiirkte cler Bauern • im Cauzen genfwte 
die V rlrrrung der Iarkt- und Oinrr-tatt an cl •n neucn IJauptort. 
Daf lb t di Temp I oft am alten Platze bli b n, Jar t ich an 
elem n i picl von Alba uncl von aenina darthun, w I hen tflclten 
noch nach d r Zer'torunrr ein Art r,Ji 0 ioser cheinexi tenz ge-
blieben sein muf . elb l II o die Fe. tigkeit de P chleift n Ortes 
eine wirkliche Verp0anzuno cler In-a , n erforderlich machte, 
wird man mit Rflck icht auf di ck ru tellunrr die elb n haufi,-, 
in o!Tcncn W ilero ihrer alten i\fark ano i dell hab n. Dar in-
def nicht cit n au h di U b rwund n •n all oder zum Theil 
genothigt ll'urden, ich in illf 'ID n uen Ha up tort nieclerzula en, 
bewei t be er al alle einzelne Erzahlungrn au der arrenzeit 
Latium der atz de romi chen taatsr cht , da~ nur wer die 
Crenzen de Cebicte erweitcrt habc, die tacltmauer (clas Po-
merium) vorzu cbieben befugt sei. 'al(ll'lich wurcle den eber-
wundenen, iibergcsiedelt oder nicbt, in cler R gel da , chutz-
verwandtenrecht aufgezwungcn "'); einzelne Indivicluen oder Ce-
schlechter wurden aber auch wohl mit cl •m lli.ir0 errecht, da 
heifst dcm Patri iat he· h nkt. och in cler Kaiscrzeit kannte 
man die na h cl 'm Fall ihr r IIcimath in die romi ch Biirger-
schaft eingereihlen albi h n Ce chlcchter, darunter di lulier, 
Servili r, <Juinctili • r, Cl lier, Ce0 anier, Curia tier, letilier· da 
Andenkcn ihr r 11erkunft bewahrten ihre albi chcn FamiJienheili0 -

thi.im r untrr drnrn cla Ge hi cht rh iliothum der lulier in 
Bovillac ich in cl r Kai erzcit ,, i der zu 0 rof em An ehen er-
hob. - Dies cntrali irung mchrerer kleiner C meinclen in 

'l Darauf gcht obnc Z" cifcl die Bestimmong clcr zwolf Tafcln: Yex[i 
mancipiique] forti sanoliquc idem ius cslo, cl. b. cs soil im pri, atrecbt-
licbcn \'crl.ehr drm Gutrn und drm Gcbcs ertcn glciches Hecht zustehcn. 

n die latinisd1en Buncks"r11ossc11 ka1111 hier nicbl g,,dacbt sein, da clcrcn 
rerhtlirb Stcllu11" rlurch die Bu11dcs, ertrligc hrstirnmt "ird uncl das Z" iilf-
tafclgesctz iiberhaupl nur , om Lanclrrcbt lrnuddt; sondrru die sanotcs sind 
die Lulini prisci cit-cs Romani, das beif'st clic voo den Romero in das Ple-
hcjat gcnotl1igtcu Gem indeu Latiums. 
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eincr gror eren war natiirlicb nicbt weniger al cine pccifi ch 
romi che ldee. icht blof die Entwickelung Latium und dcr 
abellischen Sti.imme bewegt icb um die Gegen iitz der natio-

nalen entrali a lion und der cantonalen elb t liindigk it, on-
dern e gilt da Glei he aucb von der Entwickelun<> d r Hellen n. 
E war diesclbe Verscbmelzung l'ieler Gane zu einem 'taat, aus 
der in Latium Rom und in Attika Athen hcrrorging; und eben 
die clbe Fusion war e , wclcbe der weise Thalc dem bedran<>ten 
Bunde der ioni chcn St[ulte al den einzigen We zur Rettun<> 
ihrer 'ationaliti.it bezeicbnrtc. Wohl aber i t es Rom gewe- n, 
das diesen Einbeit gedanken folgerichti er, rn tlicher und 
gliick.licher fe thiclt al ir<>end ein and rer itali cher Gau; und 
eben "ie A then hervorragende tellung in Hell a die Fol e 
seiner fruhen Centralisiruog ist, o hat au b Rom eine Grof' e 
lediglicb demselhen hier noch weit energi cher durcbgefiibrten 

y tern zu danken. 
\Venn also die Eroberungen Roms in Latium im We ent-

lichen als gleicbartige unmittelbare Gebiet - und Gem ind er-
weiterungcn betrachlet werden dfll'fen, so kommt doch derjenigcn 
von Alba noch eine besondere Becleutung zu. E i t nicht blor 
die problematischc Grof e und der etwanige Reichthum der tacit, 
welche die age bestimmt hnben die Einnabme Alha in o be-
onder r Wei e herrorzuhebcn. Alba gait al die Metropol der 

latioischen Eid<>eno en chaft uud hatte die 'I or land chaft unter 
den dreif-ig berechti11ten emeindrn. Die Zer torung Alba hob 
nalurlich den Bund elb t o wenig auf, wie die Zer torung The-
hens die boeoti che Genos enschaft '); vielmehr nahm, elem 
stren"' privatrechllichen harakter de latinischen Krieg r cbt. 
vollkommen entsprechend, Rom jetzt al Recht nachfol<> rin von 
Alba dessen Bunde vorstand chaft in An pruch. Ob und welche 
Krisen der Anerkennung die es Ansprucbs vorhergingen oder 
nachfolgten, vermogen wir nicht anzugeben; im Ganzen scheint 
man die romi che llrgemonie t1ber Lalium bald uncl clurch<>iingig 
anerkannt zu haben, wenn auch einzelne Gem in den, wi zum 
Beispiel Labici und vor allem Gabii, zeitweilig ich ihr entzo11en 
habcn mogen. cbon damals mochte Rom al eegewaltig d r 

") Es scheiot sogar aus eiocm Tbeile dcr albischcn Mark die Ge-
mcinde Bo, iliac gebildct und dirse au Albas Platz unter die aulonomen la-
tiniscbeo tadte eingetreten zu ein. lhren albischcn rsprung bczeugt 
dcr Julierrult und der ame Albani LonganiBoi:illenses (Orelli-llcnzen 119. 
2252. 6019); ihre Autonomic Dionysios 5, 61 und Cicero pro Plane. 9, 23. 
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Iluncl chlur , i es in Folcre eine feincllichen berfall , in 
Bunde_ krirg gefuhrt ward, o wird bri der FOhrun wic bci dcr 
Il cn~1'.•ung de elben _auch cl r latini ·ch Jlundesrath rechtlich 
b theil1gt ewe_ n cm. ~hat iichlich freilicb ma f om auch 
damal_ c)10n _cl,_ Ile emonie be e en haben, wi dcnn, wo im-
mcr ~JO emhe1th _her taat und ein laatenbund in eiuc dauerode 
Verb_rndung zu cioand r treten, cla cbergcwicht auf die eite 
von J nem zu fallen pOegt. 

.h•d•h•••~ , ie nach .\lba Fall Rom J·etzt owohl die Ilcrrin ei·n 
du r8mlochen h • 1 . r • r . b ' 
Gebletunach ver a tn1,sma SI" cdeuteoclcn Cehiete als auch \'Crmuthli h die 
AJh•• Fau. fuhr~nde Macht inoc~halb der latini cheo Eiclg nos en chaft, ein 

unm1t~ lb?res uod m1Uelbares ebict w it r au er cl hnt hat kon-
ne~ wir rncht mrhr ,·erfol0 en. lit den Etru kl·rn. zunach

1 
t cl n 

Ve1entern, horten die Fehd u namcnllich um den B itz von Fi-
cl~nae nicht auf; . ~heint aher nicht, claf e den Romero Ian , 
die en a_uf elem latm, chen fer de Flu c nur rine tarke cl ut-
. ch_e Ierle von Rom . elcgenen etru ki chen \'orpo ten dauernd 
1~ 1hre Cewa_ll zu_ br,n°!'n uncl die \'cienter au di r efiihr-
h~hen Offen. 1vba , zu ,. rdrancren. Dacrerr n bchaupten j ich 
WI~ e chcmt unan efochten im Jle itz cl Janiculum uncl cl r 

iden ft;r ~erTiberm_Ood~ng. Den abinern uncl Aequern egen-
ul)er c!· ch~rnl Rom Ill emer mchr iib rl '" nen 'tcllung • von 
der paterhm o. en en erbinclung mit den catfcroterrn Ucrni-
kern werden w_ mg tc_n. die nfan"e chon in der oni 2 it b _ 
standen und die verernrcrten Latiner und 11 rnik r ihre O tlichen 
ia hbarn_ v~n z~v~i eit n umfaf t un l nied r ehaltcn bab 11. 

Der. be tand,ge Krieg chauplatz aber wru· die 'iidgrenze, da 
b1e_t cler Rutuler uod mehr noch da cl r Yol ker. ach dic-

er_ R1chtun ~at di latini che Land cbaft sich am frOhc t n er-
~ve1terl ~cl l~rer begerrneo wir zuer l den von Rom und Latium 
m cl m_ f~mclhch~n Lande gegrfmdeten uocl al autonome Clieclcr 
der lallm chen ~1~geno en cha ft constituirten Cemcinden, den 
. O"e?annten latm, chen olonien, ron den ,n die alte t n noch 
1~ d! Koni zeit h_ineinzur ichl'n scheioen. Wie weit ind n cJa 
f_?IDJ'c_be ~!acht~ebret u~1 da Ende cler Konicrszeit i her trecktr, 
lafst rch m ke!o~r "e1 e be timm n. Von Febdrn mil cl n be-
n!c~barten lalm_! chen uncl ,,01 ki ch n emrinden i t in den 
rom1 r.hen Jahrbucbern cler Koni zeit enu uncl our zu viel die 
H_ede; al!rr kaum clilfftcn "enige eiozelne Melclun en, wi etwa 
cl1e d~r Er?nabme 1'00 ur a in cler pomptini chen Ebrne, eincn 

• h1chtl1clwn Kern enthalten. Dal' die Kuni szeit l)icht blor 
di taatlichen Grundlacren Rom gelcgt~ onilern auch nacb aun en 
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• • t begrOnclel ha Jar t ich nicht bezweifeln; die 
adt Rom m hr geni1b in dcm latini ch n 
L eits im inn d uhlik nt chi den 
's onen, cla in Ro, n in dcr Kooi<>szeit 

tentfaltu h hin stall funden 
e ind ro aten m in Erfolg hi r 

v e lanz ben ruht auf cler Koniirsz it 
m ko , 'arquinier wi 

ei d in elem , vimmen. 
! •• e i .. b-

r 11 z ncl d•;,,~~• 
i I t 

d cl -
I)( 

1a -
(1 l 

' u -
kaont ist, n 

-
li h muf -
den Anfo · 0 , t 
cler harakt r cl r e V 
quirinali chen eb. einde mit clcr palati n 
reits vollzogen gew • • t i 
form stattfand; s • • 
einheitli h n For 
Ili:ll'ger' haft nic 
nach einancl r mi u verschanzen 
und lwa no h di fsin el 
uncl die Uohe an u n. Die 
Haupt tacit ,·on ab Wo . 
ne V rth idigun au der erYJa-
ni chen lau r. ~. n 
am Flu~ untrrl in el, 
an elem ocu rdi z li-
chen Ahhang " z e-
sctztcn o·tlichrn o Be-
fc ti<>uorr o zum ko • 1 tfr ke von 
der llohe derjrnirrr i un<l F rcntino, aus ma hti0 en 
viPr cki•• behaucnen Tuflblockrn unrerrrlmiif'ig g schicbtet, die 
"iederer"tandrnen Zeurrrn rincr crewalti" n Epoche, dercn Bau-
ten in di n Fehl'iind ·n unvercrfioglicb da teh n und dereu ei-
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platz • und hald ward unweil clavon ein ei0 ne Ratbbau gebaut, 
das von cinem Erbauer deu amen der bostilischcn Curie er-
hi It. Die E trade fiir d n Ri htCJ tub! (tribunal) uncl die Ilulrne, 
von wo au zur Bur0 er haft g procben ward (di piiteren 
roslrn), ww-den auf der Dino-'liitt elb t rricbtet. Jhre Ver-
liingerung gegen di V lia wan] clcr n u Markt (/onim Roma-
norum). An der We t • it cl lb n unt r d m Palatin erhob 
ich da Gemeindehau , da di Amt wohnuno-d Koni (regia) 

und den gemein am u lleCJ·d cler tacit, di Rotund de V ta-
tempels, in hlof • ni ht weit daron, an cler ud cit de Jark-
tes, ward in dazu horio-e' zweite nund ebiiud erri htet, die 
Kammer drr G meinde od r d r Temp I der P oaten der h ute 
noch tPbt als orhall cler Kirch anti o ma Damiano. E 
i t bezeichnend fllr die n u und in ganz andcrer Art al die An-
ie<lluno-d r , iehrn Ber e' e w en war, o- inigte tadt, daf 

nehen und uher di, dr if ig uri nheerde, mit der n ereinigung 
in eincm Gcbiiud da palatini be R m ich bc0 n[1ot halt , in 
dem erviani chen die-er all0 mein und einhrilliche , tadtb rd 
trat ). Laogs der beid n ang cit n d Iarkt reihten i h die 
Fleischbuden und andereKauOaden. lo elem Thal zwi chen ven-
tin und Palatin ward fiir die Renn piele der Raum ab0 e le kt· 
das ward der Circus. nmillelbar am Flu e ward der Rinder-
markt angelegt und bald ent land bier eine der am dichte ten 
bevolkerten Quartiere. Auf alien pilzen erhoben sich Tempel 
und HeiligthOmer, vor allem auf elem Aventin da Bunde heilig-
thum der Diana ( . 107) uod auf der Hoh der Iluro der weitbin 
sichthare Tempel de Valer Diovi , der in m Volk all di e 
llerrlichkeit ge"·ahrt hatte und nun wie di Romer C1ber die um-
liegenden 1ationen, o mil ihncn ub r di unterworfeni:n Gotter 
dcr Besiegten triumpbirl . - Di l amen der liinncr, auf deren 
Geheifs di e tiidli ch n Grof baulen i b erboben, ind nicht 
viel wenig r ver'chollen, al die der Fuhrer in d n alte t n ro-
mischen 'cbla hlen und i en. Die ao-e freilich knupft die 
verschicdencn " rke an vcrschi d ne Konio-e an, da Rathbau 
an Tullu Ho tilius, da Jani ulum und die Holzbriicke an Ancu 

*) Sowohl die Lage dcr b iden Tempel al das ausdriicklichc Zcugaif 
des Dionysio 2, li5, dafs dcr estatempel aufserhalb dcr Roma quadrata 
lag, bczcugen es, dafs dicse nlagcn nicht mit dcr palatini cbea, soadern 
mit der zweiten ( erviaai chen) Stadtgriinduog im Zu ammeohaog steben; 
uod wenn den palcrco diesc Kuni shau mit dem eslatempel al Aolage 
Numas gilt, so isl die r ache dieser nnahme zu olfeobar um darauf Ge-
wicht zu lcgeo. 

Mommsen, rOm. Gesch. I. 5. Aufl, 8 
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Mar iu , dj gro~ e Kloake, den Circu , d n Jupitertempel an 
Tarquinius den Aelteren, den Oianalempel und den Mauerring an 

enius Tulliu . Manche dil'ser Aogabcn mf>rren richtig seio und 
e cheiot nicht zufiillig, dafs der Bau de neucn Mauerrinrre 
mit d r neuen Beere onlnung, die ja auf die stetige Verlhcidio-uog 
der tadtwiille we entlicbe ROcksicbt nahm, aucb der Zeit uod 
dem rheber nach zu ·ammengr tellt wird. Im Ganzeo aber wird 
man sich hegnO en mi"1 sen aus dieser Ueberlieferung zu entneh-
men, wa schon an sich eioleuchtct, dafs ie e zweite cl'tf>pfuno-
Rom mit der Aobabnung der Ile"Pmonie Ober Latium und mit 
der m chalJung des JJi"1rgPrhcere im eng ten Zu -ammenhan<>e 
stand, und dal's ie zwar au einem uod elem elbeo grof en G -
danken herl'orge an.,en, Obri"ens aber weder eine Manne noch 
eine Jen ·chenalt rs Werk i t. Dal' auch in die e Umge tallung 
des romi chen Gemeindewe ens die helleoi che Anre0 ung miich-
tig eiorregri1Ten hat, i t ebeo o unzweifelbaft, al e unmoglich 
i -t die Art und den Grad di er Eiowirkung darzuthuo. E wurde 
schon bemerkt, dafs die serviani che 1ilitiirverfa uog we entlich 
helleni cher Art i l ( .. 9 ), und da/' die Cir u, piele nach helle-
nischem ~Ju ter geordnet wurden, wird spiiler gezeigt "·erdeo. 
Auch da nrue Kunig:;haus mit elem tadtheerd ist rn!J tiindig 
ein gricchi~ hes Prytao •ion und cl r runde na h O ten chaueode 
und nichl einmal \'OD en Augur·n eingeweihte ..Y£_1atemJ!el 
in kein m tll k nach itali chem, ond rn durchau nach 
helleni chl'm Ritus erbaut. 1::s cheiot daoach dw-chaus ni ht 
uuglauhlich, was die eberli fcruog nwldet, dal' der rf>mi ch-
latinisclwo EidgPnossen ·chaft die ioni ·che in Kleina~ieo ge11 is cr-
maf' en als luster diente und darum auch das neuc Bunde heilig-
tbum auf dem Aventin dem e he is~en Arte.mision nachgebil-
det ward. 
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ei_nzelne wic c cheiot zicmlich zuverlii ige puren darauf bin 
dal's die t-:tru ker iro i\ll<l'•nwinen d n fodorrermanen beizuziihl n 
ind. o i ·t oam ntlich mi im Anfaorr vieler alterer ln ·chriften 

sicher Ip/., Et,ul uod lind t tlit> Genilivform con onanti ·cher 
Stamm veneruf, raf,wuf im ltlat ini h n genau ich wieder, 
entsprc hend der alt n an kriti hen EnduuO' a . t-:beo o hii.n<l't 
der '.\'ame de ctru ki chcn Zw Tina od r Tinia wohl mild m 
sa11skriti ch n dina = Ta,, zu,ammen \\ie Za11 mit dem rrleicb-
liedeutcnden diwan. Ab r lbst die zurr 0 eben er cbeint <la 
etru ki he Volk darum kaum w ni r i olirt. Di Etru k r, 
sagl chon Dion • io , st hen kein m \' olke 0 1ei h ao prache 
und itlc'; um.I weit r haben auch wir nicht zu a o. 

Eben O \\' nirr li'lf t ich be timmPO, von \I' die Etru ker lldmath der 

nacb Hali •n eio<l' "and,·rt ~ind; um! hiennit i t nicht vi 1 verloren, Etmkor. 
da dil' e Wand,·run auf jPdt•n Fall der Kinderzeit de ulke 
an ehiirt und d o hi htJichc Eot"·ick luo in Itali o be-
giant und endet. Ind rs i ·t bum in Frage eifriaer verhand •It 
word en al dies oach jcnem Grund atz d r A rchaolocren vor-
zug wei ·e nach elem zu !or ·ch n, wa wedl'r wi~ bar noch wi -
en werth i t, ,nach der lutlPr der IIekabe, 11ic Kai er Tiberiu 

meiote. Da die iiltesten und bedeutend ten etru kischen ta.die 
tief im Binnenlande Ji en, ja unmittelbar am Meer k inc eioziO'e 
namhafte etruskische taut begegnet auf'st•r Populonia, von elem 
wir abrr eben ichcr wi en, daJ's e zu den alten Zwol~ ti.idten 
nicht gchiirt hat; da fern r in ge chichtlicherZeit dieEtrusker von 
'orden oa h 'Oden sich bc111.»en, o ind sie wahrscheinlich zu 

Lande na h cler llalbio cl gekommcn; "i d no auch die nietl re 
Cullur lufc, auf d 'r wir ic zuerst linden, mil iner Einwanderung 
fib r da Me r sich ·hi cht n-rtra"ell wi'irdr. Eioe 1eerrn e 
fiber chrittcn hon in frC1he ter Z it di \'olkrr rrleich cin m 
Strom; abPr cine Landuog an der itali ch n \ e tku ·t etzt 
ganz andcr Bedi11 un°rn vorau . Dana h muf die iillere llei-
math der Etru ·ker we t- oder nord11art voo ltalien ge ucht 
werdeo. E i ·t oicht aaoz unwahr~c:heinlich, dar die Etru ker 
-C1ber die riHi ch n Alpcn na h Italien kommcn ind, da die 
altr ten in GraubOndten und Tirol nachw i bar n An iedler, die 
Ra ter, bi in di hi ·toris h Zt>iL etru ki ch r clct n und auch 
ihr Name auf den der Ra rn aoldincrt • ie kiinnen freilich Trfim-
mcr dcr ctru ki chen An ·iedluorr n am Po, ab r wenio ten cbrn 
so ul auch in in d •n [1lterco 'itzen zuruckcrcbliebeoer Theil 
de' \' olke in. - lit di ·1·r Pin fa hen und oaturgemaf en Auf-
fa una abcr tritt in greUen Wiucr pruch die Erzabluog dafs die 
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R e c h t u n d G e r i c b t. 

Das Volksleben in seiner unendlichen lannichfaltigkeit an- Moderner 

scbaulich zu machen vermag die Ge chichte nicht allein; e c~;:1:~::::u 
mufs ihr geniigeo die Ent\\·ickelung dcr Gesammtheit darzu tel- c.1,.,. 
Jen. Das Schaff en und Handeln, clas Denk en und Di ch ten des 1 

Einzelnen, wie sehr sie auch von dem Zuge des Volksgeistes 
beherrscht werden, sind kein Theil der Geschichle. Deonoch 
scheint der Versuch diese -zustan e wenn auch our in den alJge-
meinsten Umrissen anzudeuten eben for diese altesle gescbicht-
lich so gut wie verschollene Zeit defswegen nothwendig, weil 
die tiefe Kluft, die unser Dcnken und Empfinden von dem der 
alten Cultmvolker trennt, sich auf diesem Gebiet allein einiger-
mafsen zum Bewufstsein bringen lafst. Un ere cberlieferung 
mit ihren verwirrten Volkernamen und getrubten agen i t wie 
die diirren Blatter, von denen wir mf1h am begreifen, dafs sie 
einst grun gewcsen sind; statt die uDerquickliche R de durch 
diese sauseln zu !assen und die Schnitzel der Jen cbheit, die 
Choner und Oenotrer, die iculer und Pelas0 er zu cla .iiiciren, 
wird es sich besser schicken zu fragen, wie deon das reale olk -
leben des alten Italien im Rechtsl'erkehr, da ideale in cler Re-
ligion sicb ausgepragt, wie man gewirthscbaftet untl gebandelt 
hat, wober die Schrift den Volk rn kam untl die w iteren Ele-
mente der Bildung. So diirftig auch hier unser Wi sen i t, 
schon fur das romische Volk, mehr noch fur das d r abeller 
und das etruskische, so wird doch selJJst die gerioge und liicken-
volle Kunde dem Leser statt des amen eine Anschauung oder 
doch eine Ahnung gewahren. Da Ilauptergcbnifs einer olchen 
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Bctracbtun", um die gleich hier vorwegzunebmen, lftf t in d m 
atz sich zu ammenfa, en, dar bei den Halik rn und in b on-

der b i den Rom rn von den urzcitlicb n Zu tflnden rerhaltnil: -
mar irr weni"er be"·abrt worden isl al bei ir ('nd inem and rn 
indogrrmaniscben tamm. Pfeil und Bogen, Str itwa" n Ei" n-
thum unffthirrkeit der Weib r, Kaur der Ehefrau, primitiv • ll -
tattung form Illutrache rnit der Gemeindc"ewalt rin" ncle 
e chl;cht rr rfa sung, Jrbendigcr 'atur ymboli mu - alle 

die e uncl unzahlige verwandte Er-cheinun en rn[t n. wohl 
auch al Cruncllage cl r itali chen Civilisation vorau rre tzt 
werclen • aber wo die e un zuerst an chaulich entoe"Pll tritt 
sind ie berPil . purlos ver chwunden und nur die Y;r.,lei hung 
d r rerwantlt n tamme belehrt un- iiber ihr in tmali0 r Y r-
hanclcnsein. In ofern beginnl die itali che Ce hicht bei in m 
weit piiteren Civilisationsab-hnitl als zum Beispiel die rrri chi-
chc und deutsche und tragt von Haus au in •n relativ moder-

ncn harakter. 
Die Rcchts atzun"cn d r mei ten ilali ch n liimme ind 

ver chollen; nur von elem latini ch n Landre ht i-t in clcr ro-
mi ch n Lehcrli fcrung cinir, Kunde auf un • ck mmen. -

Oerlcblabar-.\.lJe Crrichtsbarkeit i t zu ammenrr faf tin drr G meinde, <la 
1<ei,. • heifst in dem Konicr, w lcher Gerichl oder , G bot iu ) halt an 

den , prechtagen (dies fa ti) auf d 'r Richtrrbithne (tribwial) d r 
Ding latte, itz('ncl auf cl m Warren tuhl (sella curulis')· ihm 
zur ~cite teh n ·eine Bolen (liclore ) , vor ihm der Ancr ·1,larrte 
oder die Parteien (rei). Zwar ent cheicl t zunftch t [tbcr di 
Knechte drr II rr, fiber die Frauen der Yater, Ehemann oder 
nach te mannliche \'erwandte ( '. 59) • abcr Kuechle ullll Frauen 
galten auch zunftchst nicht al Clieder der Gem inde. uch fiber 
hau unterthiioi" ohne uncl Enke! con urrirt die hau raler-
liche Gewalt mit cler koniglichen Geri ht barkeit; aber ioe 
eicreotlich Geri ht ·barkeit war jene nicht, ondern ledi"li h in 

u flufs d dem Yater an den Kindern zu. tchcnden Ei1ren-
thum recht . Yon einer eig oen Gerich! barkeit d r G chi ch-
tcr oder i1berhaupt mo irgend einer nicht au der koniglichcn 

') Di!' er , \Yagenstuhl' - cine andcr Erkllirung isl sprachlich nicht 
wobl mo,.lich (, ,.t. aucb en iu zur coci J 16) - "ird "ohl am ein-
facbstco iu der \\'ei e erklart dafs dcr 1-i.ooi in dcr tadt allcio zu fohrco 
befugt \\ar ( . 6lll, wobcr das Recht spiitcr dem hiichstco Bcamtcn rur 
feierlicbc Geleg-eobciteo blieb, und dal' er urspriinglich, so langc cs noch 
J..eio erbobte Tribunal gab, zu \Vageu auf das 6omitium fubr uud , om 

\' ag 11s tuhl herab Hecht sprach. 
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abcre] • • ht herrlichk it treflen \\·i.r nirrrends cine pur. 
\\; -i1r und namenUich die Bl nlancrt, so 
fiodet ichl n • arrcnl " LI r ur-
sprlin ung, d odtu der 9e en, 
der ii ich t dur Ermor-
deten • hen chon be-
zeichnen ·erflich "") uo ·nt dcm-
nach die frf1b d che Auf-
tret n de rdrH k n. n 
o i t we er den em -
·tand auf 1 h alt 1 l t 
zukommt, in d m che -- ehmen 
noch • h in jene da~ der 
Wille nd di n alfen in 
der Hand zu vertr tli lo h 
zuliLsirr b delt , ht a oder 
Privatproz , je na ig • t auf 
Anrufcn d Ver) lzlen C t. 1111 nur Verbrecboo. 

wenn der 11ein Fried er vor allen Din" n 
im Falle Lande rerra in rhaft mit dcm 
Landesfeirnl (proditio) und dcr gew uflehnuncr g yen 
die Obrirrkeit (perduellio). Aber auch der ar •e Iorder (parricida), 
der Kn;benschander, d r Vcrletzer der junrrfraulichen od r 
Frauenehre der Brand tifter, der fal cbe Zetwe ferner \\Cf die 
Ernie <lurch bosen Zauber hcspricht oder wer zur 'achtzeit auf 
demderIIutderG0tlerundde Volkesiiberl A keruob fu t 
da Korn chneillet, auch ie br chen den en Fried n und 
werden def halb dem lloclwerr[1th r glei 1tet. D n Pro-
zefs eroffn t und leitet dcr Konicr und fall rtheil, nachd m 
er mit den zugezocrenen Halhmiinn rn ich chen hat. Doch 

") Die Erzlihlung von <le.m Todc de 1-i.iini_ s Tntiu •. wic ~lutarcb 
(Rom. 23. 2-1) sic gicbt: dafs vcrnandlc des Tat1u laurcnll cbe, Gc'andte 
ermordel h,itLc11 · dafs Tali us den kla,.cudcn \ er\\ and ten de Er chi a e-
n en das Recht ~cwcigcrl babe; daf daon Tatius von _die eo er cWa e_o 
wordco sci· dal's Romulus die l\liirder des Taliu fre1gcsprochco, " 11 
lord mit ford gcsiihnt sci; dal's a her in Folge. golllichcr iib~r bei~e 

Stadto zuglcicb crgangcncr lrafgrricht sowohl die crslcn als die z" c1-
te11 lurdcr in llom uod in Laurenlum uacbtr,iglicb zur gerechtco trafc 
gczogcu scic11 - dicsc Erziihluo" sieht ganz aus "ic cine Histori ir~ng 
dcr Abschaffung dcr lltutrache, ahnlicb "ie die Einrtihruni; der Pro,·ora~1on 
dcm tloralicrm~ thus zu G runde lirgl. Die anders\\ o , ork01)1mcndcn fas-
sungen dieser Erz,ihlung weichen frcilich bcdeuleud ab, schcwen aber auch 
ver\\ irrt od r zurcchtgemacht. 
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oder cine gerechte Forderuoo ni ht erfullt ward. - Ob und n1eb,t•bt. 

wann in die er Epo he der Oieb tahl als suhobar gait uod wa 
in die m F'all der Ile em Dieb zu fordern be-
rechtigt war, Iii~ t ich o. Billig orderle dcr 
Verlelzle Yon dem auf ·griffeo n e chwcr -
res als Y n s . , <la die Er ng II elche 
ebeo zu o i er larker i "en die en. 
Er chien iel de un " r der Dieb 
oicbt im e dem Be·chadi e und yon 
elem Richter oebilli"te cbatzuo0 zu crle0 en, o ward r vom 
Richter elem Be tohlenen al eigener Mann ZU"e prochen. -
Bei Schatliguncr (iniuria) d Korper 11i d 'r 'a hen muf le io ScbKdlcuog. 

den I icbtcl"o Fallen der erlelzt wohl uob tlincrt uhne neh-
men; giog dagrgeo <lurch di selb ein Clicd vcrloreo, so konnte 
der Vcrstummclle Au e um Aun- forclern uod Zahn um Zahn. -
Das Eigenthum bat, da cla Ack rlaod I i cl n Romero Janae in 1:1,eolbum. 

Feldgemeioschaft beoutzt und er t in v rhiillnif ma~ io pater 
Zeit aufgctheilt worden isl, ich nicht an den Liea n baften, 
sondern zuoach t an dem , klaven- und , ieb laod' ((amilia pe-
cu11iaque) enlwickelt. Als Recht grund le lben gilt nicht etwa 
das Recht des tlirkeren, sondern man betrachtet vielmebr alle 
Eigenthum als dem einzelnen Burger von der Ccmcinde zu au -
schliefslichem Ha\Jen und Nutzen zugetheilt, wefshalb auch our 
der Biirger und wen die Gemeinde in dieser Bezichung dem 
Burger gleich achtet fiibig i t Eigenthum zu haben. Alic Eigen-
thum geht frei Yon Hand zu Hand; das romi ·che R cht ma ht 
keinen wescntlichen Unterschie<l zwischen bewe"lich m und un-
beweglichem Cut, seit [1berhaupt d r llegriff de PriYatei"en-
thums auf das letztere crstreckt war, uncl kennt kein uo\Jeding-
tes Anrecht der Kinder oder der on li0 en Yerwandtcn auf da 
vaterliche oder Familie,wenoogrn. lndef i ·t elem ater 
nicht moglich die Riodcr ihres l::rbrechts willkiirli h zu berau-
ben, da er weder die vaterliche Crwalt aufhebeo noch anders als 
mit Einwilliguog der ganzen C m ind , die auch ver ,wt wcrden 
konnte uod in solchcm Falle gewifs oft versaat ward, in Te la-
ment crrichteo kaon. Bei seinco Lebzeiten zwar k note der 
Valer auch den Kindern oachtbeilige Ve1-W0 ungen treffen; deon 
mit persoolichen Be chraokungen de Eig ntbumers war da 
Recht sparsam und ge tattete im Canzeo jedem rwach ·eoen Mann 
die freic Verf(lguog (1bcr ein Gut. Doch mag die Eiorichtu~g, 
wonach dcrjeoige, welcher sein Erbgut vcraufsertc und eine 
Kinder <lesselben beraubte, obrigkeitlich gleich dem Wahn inni-
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worauf der Einsatz der unterlirgenden Partei den Pri tern zum 
B huf der ofI·ntlichen Opfer zufi I. W r al o unrecht g wctl ·t 
hatte und ohne den Gegner zu bcfriedigen dreif ig Tar, batte 
rn1 tr ichen las en; ferner wes en L i tun° von Anfanrr 
an fe t tand, al o regelmafsig der 0arlebn schuldner, woforn er 
nicht Zeugen fiir die Riickzahlung halt , uot rlarr dem Exe-
cution rnrl'ahreo , durch Ilandanlegun<>' (nwnus iniectio), ind em 
ihn der Klager packte, wo er ihn fand und iho vor Geri ht 
stellte, lediglich urn die ancrkannte chuld zu rfi.'llleo. VerLh i-
digen durfte der Er<>rifl'eoe sich rlber nicht; eio Dritter koonl 
zwar fiir ibn auftrelen und diese Gewalllhat al unbl'fuot b z i h-
nen (vindex), worauf dann da • Yerfahren ein tellt 11ar 1; allein 
diese Vertretun" machte den Vertr ter per'onlich verantwortlich, 
wef halb auch fiir ansas ige Leute nur andere Ansft i<>e Ver-
treter sein konnten. Trat \l'Cder Erfllllung noch ertretuog in, 
so prach der Konig den Ergriffenen dem Gliiubigcr o zu. dar 
er ihn abfohren und halten konnte gleich einem klaven. War n 
alsdann rchzig Tage ver tricheo und war wahreod der elb o 
der chuldner dreimal auf elem Markt ausge tellt und dabei au -
gerufen worden, ob Jemand seiner ~ich erbarme, und die alle 
ohne Erfolg geblieben, so hatten die Glftubiger da H cht ihn zu 
todten und ich in eioe Leiche zu theileo, od r auch ibn mil 
seinen Kindern uotl eincr Babe al klaven in di Fr mde zu 
verkaufen, oder auch ibn bei ich an klaven tatl zu halt n; 
denn freilich konnte r, o lange er irn Krei der romi chen G -
meinde blieb, nacb romi chem Hecht nicht ,,oJI 'laodig klave 
werden ( . 106). o ward Ila be und Gut cine Jeden voo cl r 
rorni chen Cerneinde gegen d n Dieb und chadiger owohl wie 
gegen den unbefugten Besitzer und 1il'n zahluog unfahigen chuld-

v.,mu•"· ner mit unoach ichtljcher trenge geschirmt. - Eben O schirmte 
••h:~~b,.Erb- man das Gut der nichl ,, ehrhafteu, al o auch nicht zur chirmung 

de eigenen ermogeos fabigen Personen, der Unmiindigco und 
der Wahn inniaen und vor allem da der Weiher, indem man die 
nacb ten Erben zu der Hut desselben berief. - ach cl m Tode 
fallt das Cut den oachsten Erben zu, wobei alle Glei hber chtig-
ten, auch die "eiber gleiche Theile erhalten uod die Wittwe mit 
den Kiodern auf einen Kopftbeil zu<>ela en wird. Di pen iren 
von der gesetzlichen Erbfolge kann our die Volk ver ammluo<>, 
wobei noch vorher der an elem Vermorren haftrnden acralpllich-
ten wegen da Cutachten cl r Prie ter einzuholen i t; indef 
cbeinen olche Dispensationen frC1b sehr bauOg geworden zu 

sein und wo ie fehlte, konote bei der vollkommeo freien Dispo-
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das exum dcm eioheimischen Gescbaftsverkebr. Es ist darum 
charakterisli ch, daf da Wort al µohm 1 im sicili chen Grie-
chi'ch wicderkehrt; womit zu verbiod n ist das Wiedcrer chei-
ncn des lateiniscben career in elem icili ·hen xcfowoov. Da es 
sprachlich fe l teht, dar beide , Ort r ursprii; lich latioi ch 
sind, so wird ihr Vorkomm n in cl m icili ch n Localdialect ein 
wichtiges Zcugnif von cl m hauficr o erkehr dcr latini chen 
Schiffer auf der Jn I, w I her i veranlafste dort Geld zu bor-
gen und der Schuld haft, di ja ilb rail in den all r n R htco 
die Folgc cl nicbt bczahlten Darlchn i t ich zu unlcrwcrfen. 
Umgekehrt ward der 'ame de raku ani chen Gefancrni e , 
,Steinbriiche' oder },ccr:o,tlcn, in alter Z it auf da ern· it rte 
romischc taat gcfangnifs, di lautmniae i'1berlragen. 

Wcrf n wir noch einen Blick zuriick auf die Ge ammtbcit chmkte, 

dicser In titution n die im , e entlicben ntnommen ind der dearcm,ochea , -~ altcsten etwa ein halbe Jahrhuod rt nach dcr Ab cbaffung des 
KOnigthum veran-tall ten Aufzei houng cl rOmi chen Gcwobn-
beitsrechts und cleren Be tchen cbon in der KOni(r zcit icb wobl 
fiir eiozelnc Punkte, aber nicht im Ganz n bczw if In liif t, o 
erkennen wir darin da R cht iner weit vor e chritlen n hen o 
liberalen al con equenlen Acker- und Kaufstadt. lJier i t die 
conventioncllc Bilder pracbe, wie zum Bci piel die deulschen 
Recbts atzungen si aufzeigen, bereits voUig vm00 cbollen. E • 
unterliegt keioem Zweifel, dafs eine solche auch bei den ltalikern 
einmal vorgekommen ein mufs; merkwiirdige Belegc dafur ind 
zum Beispiel die Form der Hau uchung, wob i dcr Su hende 
nach romischer wie nacb deutscher ille ohne Obergewand im 
blofsen Hemd er cheinen mufstc, und vor allem die uralte lati-
nische Formel der Kriegs rklaruncr worin zwei wenig ten auch 
bei den Kellen und d n D ul ch n vorkommend ·mbolc be-
gegncn: da ,rein Kraut' (herba pura franki b chrene chruda) 
al ymbol de heimi chen Bod ,n und der an(rc en(rte blutige 
Stab als Zeichen cl r Kri rr eroffoun(r. lit wenig n Au nahmen 
aber, in den en relicrio eRC,ck ichl n <licaltcrlhiirnlichen Gebraucbe 
schiitzten - dahin ° hurt auf er d r Kri g rklarung dw-ch da 
Fctialcncollc0 iurn namentlicb noch die onfarreation - verwu-ft 
das rOmi ·che R cht, da wir kenn n, dur haus und principirll 
da mbol und ford rt in alien Fall n nicht mehr und nicht 
weni••rr al' drn roll n und reincn Au druck de "illen . Die 
Uehrrgabe dPr ache, die Auffordcrung zum z,ugnif, di,· Ein-
gchuo,; dt•r Ehc ind vollzo(rf'n, o wi dir Parteien dit• bsicht 
in vc1--1andlicber \Yci 'C rklart babcn; e- i t zwar f1blich dcm 
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~cu n. Ei"enlht1mer die ach in diP Band zu g ben, d n zum 
Zeu .. _nif G lade~ am _Oh~e zu zupf n, cl r Ilraut da Haupt zu 
v~rhul~en und sic 111 fe1e!'hchem Zu e in da, IJau de ~lannes 
_ rnzufubre~; _aber allc die e uraltcn ebunoen ind chon nach 
a1te tem rom1' hen Landrecht rechtlich " rthlo ebr" b V Ilk 1 . <1u e. o ·omme_n an? og w1e au dcr H Ji ion alle AIJc ori und damit 
~lie Pers n1~cat1on beseiti t 11ard, wurde aucb au dem R cht 
~-de ymboltk gruncl~ii~zlich aus_0 etrieben. Eben o i t hier jener 
al~est~ Zustand, den d1 h II 111 chen wie die gcrmani hen In-
st ,_tution 11 u~ darstellen, wo die Cemeindc ewalt ooch rio"t 
m1L der Autontat der kl inercn in der Cemeinde auf"e aogeo:n 
C_eschle~ht - oder Gaugeoos en cbaften, anzli h b eiti t · e 
g1ebt keme Recht allianz innerhalb des taate zur Ercranzun 'ler 
unrnllko~menen ~aatshiilfe durch ge enseiti en 'chutz und 
1:rulz; keme_ ern tliche Spur der Blutrache od r d di \' r-
fugun~ dl's Emzelnen bes_chraokenden Familieneigenthum . Auch 
d rgle1c~en _mu~ wohl emmal bei den ltalikern be tanden haben • 

mag 111_ emzclnen In titutionen des Sacralrccht , zum Bei piei 
rn dem uhnhock, den der unfreiwilJioe Todt chlaoer d 11 niich-
s~en Verna~dten de Getod_tet n zu geben verp0ichtct war, clavon 
e~nc y~ 1ch findcn; allem schon fur die :iltc-tc Periocle Roms 
die 11ir JO Gedaok n erfa sen konnen, ist di eio Jan t iiber~ 
wuod _ ne_r laodpun~t. Z,1 ?r i t da Ge chlecht, die Familie in 
d~r rom1 chen G me1nde n1 ht verni htet; aber die ideelle wie 
clic real~ Allmacht de . taale auf dcm taaUich n C bi t i t 
<lurch 1e eben o weoJO he chraokt al clurch die Freiheit di 
der taat de~1 Borger ge,l'ahrt und gewahrleistet. Der J~tzt! 
fl ·chls"run~ 1 l iib rail der taat: die Fr iheit i t our ein audrer 
Au clruck fur da Bt1rgerrecht im weite ten inn• all E' th b h - . , igen-u m eru t auf au druckltcher oder tillschweioender eber-
1raou?g 1·on de_r Geme!nde _au~ den Einzeloen; d~r erlrag gilt 
~,ur, in ofern d1~ Gememde m 1hren Verlretcrn iho b zeugt, da 
le ta1~1ent ?ur m_ ofero die Gemeiode e beslati t. charf und 
k_lar 10d die ~eb1ele ~e iiffentli heo uod de Privatrecht von 
e1~ander ge ch1ed_en: die Vergeben egen den taat, ll'elch uo-
m1ttelbar das_Cencht de taate hcrbeirufen und imm rLel O _ 
trafe nach 1ch ziehen • die Vergeheo oeg n den Mithllrg r oder 

d~n Ca t, welch_c ~una h t auf d m Wege de rgleich clur h 
uhn oder Befned,guog de crletzten erlecliot und ni mal mil 

dcm Lt>_be~ gebt1f t ~rerden, ondern hoch te~ mit elem \'erlu ·t 
der Frc1be1t. Hand 111 Hand gchen die grof te Liberaliti.it in Ge-
lattung de erkebr uod da treog-te Executionsverfabren -, 
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ganz wic heutzut cr ·n Ila t n die allgemeine Wech el-
fahirrkeit und der z f zu ammen auflreten. 
Der"Burger und d tz h n ich im Yrrkehr ,oll-
kommen gltich; r n. umfa, ende He_cht .-
glcichheit auch cl ( der Hecht fah1rrke1t 
mil den Mannrrn volJicr auf obwohl i im Han-
deln be chriinkt -ind; ja der kau ne Knabe bekommt 
sogleich da umfa end le Di po b r eio Yermf>rreo, 
und wer i1berhaupt verffJOe nem Krei e so ou-
veran, wie im oITentlichcn . Hoch t harakte-
ri ti ch ist da Cr dit y·tem t exi tirt nichl on-
dern an tatt der II •potheka ld tritt sofort eio, womit h ut-
zutarre da llypothekarverfabr o schlief t, der de 
Eirre~tl1Um vom chulclncr auf den Glaubirrer; der " • persooliche Credit in d r umfa en n mc au -
schweifeod ten W i c araotirt, incl , etzrrebcr den Glau-
birrer bcfuot den zahlung~unfahig ner d m Die leich 
zt~ bebandeln uncl ihm da jeoi0 e, lock ich rn inem 
Todfeind halb zum pott au bedingt, hier in vollkomm le-
gi Jatori chen Ern le eioraumt, ja den Punkt wegen cl uvi J-
ab chociclens sorgfaltiger verclau ulir der Jud that. Deut-
lichcr konnte da Ge etz es nicht au hen, daf e zugleich 
unabhi:iogige nicht vcrschuldeteBauer und kaufmanni chen 
Credit herzustellen, alles Schcioeirreothum aber wie alle "ort-
losigkeitmit uncrlJittlicher En rgie zu uolerdriicken • hti le. 

immt mao dazu das frub anerkannte Niederlas ung -mmt-
licher Latiner ( . 106) und • leichfall frt1h a chene 
Gllltigkeit der Ci 0) ·ircl man rk no die r 
Staal, dcr n n n- " I d d n 
Begriff dcr de z lo i mtheit 

teigerle w er nach ih nur 
thuo konnl d r-
warf uod die F he-
schrankt . I un-
bedingt a Vild, 
o teht • r 0 el-

maf i t kannt 
wird , ne Ret-
tuno, iche und bi no ich 
zci t; Recht cine Freudc daran i1berall die 
char kehren, di auf er·ten Con.equenzen 

zu zi i che de Rechtsbegrilfr gewalt am dem 
:Mommsen, rom. Qe5ch. I. 5. Aun. 11 
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R Jigion. 

Die romi cb Gotterw It i t, "i chon frflhe 7) an-
gedeulet "ard, b n·or 0 rg au d r Wieder p • de 
ircli chen Jlom in inem ho um\ idcalen A ha •biet, 
in dem ich mit l einlicher uiokcit da Klei " rof e 
wiederholte. Der 'taat un Ge chlccht, da in tur-
ereignifs wie die einzelne g Thatigk it, je 1\1 • eder 
Ort uncl Gegcn tand, ja jede lfandlung ionerhalb de i chen 
Rechtskreise kehrten in der romi chen Goll rw r; untl 
wic der Ilestand der irdi chen 0uthct im e 'ommen 
und Gchcn, o chwaokt auch rnit ihm der G i • Uer 

chutzgci t, dcr fiber dcr ciozclncn llaodlun° "alt rt nicht 
langer als die c llandlun"' mtzrr ist nzelnen 
Meo chen lebt und stir hen· und • rn 
kommt auch c • Go aucr zu, he 
llandlu a u ich od damit auch gleich-
arlige · er ir au \'i di rorni cben 
iiber cl orni , " iirli"'en meinde 
deren c • auch drr lliir er dem Nicht-
biir er, dcr · c1 ott nt r entretrn ma,, s 
konncn frcn en Gottb itcn d nno h durch 

em iodebe o 1r"'crt ,, erdcn, und wcnn au 
der robert llfirner nach Rom fiber i delten, wurden 
auch \\Ohl l r ein lad1•u in Rom eine ncue 'tiiltr 
i h zu bcrciten. - Den ur prfln°lichcn G0tlerl,rei , wic r in 

Rom vor j der ll riilu·ung mit den Griecben sich rre taltet bat, 
11 

1.rhnhcl.ie 
•te.liglo•. 

.\c:te!d.e 

l~unafel. 
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Mo t- oder H ilefc t (meditrinalia, Oct. 11), o benannt, weil 
man d m juoo-en Mo L heilendc Kraft beilr te, d m Jovi al dem 
W io"oll nach vollendet r Le e daro-t•bracht, wahreod die ur-
sprf1n lich Beziehung de drill o W iofe t- ( l'inalia Aug. 19) 
ni ht klar i t. Zu die en Fe ·ten komrneo weiter am Jahre -
schluf· da Wolf fr L (L11percalia Fehr. 17) dcr Ilirten zu Ehren 
d • out n Colle de Faunu , und da reoz tcinf t (Termi-
nalia, Febr. 23) d r ckcrhauer, f rnl'r da rn ei1i.io-io-omrncr-
liche llainf t (focaria Juli 19. 21) da den Wald11ottern ( il-
vani) gegolt n hab o mao-, die QucllC icr (Fontinalia Oct. 13) 
und das F t de k[1rzc ·ten Tag ·, der die ncue onnc heraufff1hrt 
(An-geronalia, Divalia, Dec. 21 ). - Yon nicht crio er Bedeu-
tuno ind fl'rn r, wi da' fllr die [lafcostadt Latium ich nicht 
anders rwart n lafst, di cbiffcrfr tc dt•r Gottheiten dcr ce 
( eptunalia, Juli 23) d Ha~ n • (Portunalia. Aug. 17) und de 
Tiberstromcs ( Vollurnalia, Auer. 27). - Handwerk und Kun ·t da-
gegen ind in die cm Cott •rkrei nur vcrlr o c urcb den Cott de 
Feuer undder chmiedckun t, d n \'olcaou w lchemauf·erdem 
nach eiocm 'amen beoaontcn Tag ( l olcanalia, Aun-. 23) auch 
da zweite Fe t der Dr mmeten11eibc (tubilu trium, ~Iai 23) ge-
widmet i t, uod allenfall noch dw·ch da Fe t der Carmcnli ( ar-
mentalia, Jan. 11. 15), welche II ohl ur pr0nglich al die Gollin 
der Zauberformel und de Liedcs uod our folgeweise als cb0tze-
rin der Geburten vcrehrt ward. - Dem hauslicben und Famili n-
leben iiberhaupt galten das Fest cler Collin de Ilau c und der 
Geister der Vorrath kammer, der Vc·ta uocl dcr Peoalen (Vesta-
lia, Juoi 9); da Fe t der Geburl "ollin) (Matralia Juni 11); 
da Fe t des Kindrrse ens elem Lib r und der Libera rrewid-
met (Liberalia, Mi.irz 17), da Fe t der abrrc cbiedencn Gei ter 
(Feralia, Fcbr. 21) uncl die dr ilii"ige G pen t rfcier (Lemuria, 
Mai 9. 11. 13), wahreod auf di bOr erlichcn \"erbaltni e ich 
die beiden 0brirr n fllr un nicht klaren F stlage der Koni -
flucbt (Regi(ugiwn, F br. 24) und d r olk Oucht (Popltf11gia, 
Juli 5), von deoen wcnicr ten d r letzle Tao dem Jupiter zu-
gecignet war, uncl cla Fe t d r ieben ll rge (Agonia od r epti-

*) Das ist allem Anscheio nach da ur priiogliche esen der ,~for-
genmutter' oder Mater watuta; wobei man ich, obi darao zu erinnero bat, 
dafs, "ie die ornamen Lucius und hesondcrs fauius brweisco, die lor-
geostundc fur die Geburt als gliickbriogrod gait. Zur ee- und llafen"ot-
tio ist die .lfate1· maluta "ohl erst spater unler dem Eionurs des Leukothea-
mytbu ge\\Orden; cbon dafs die Giillin vorzugsweise voo den Frauen 
verehrt "ard, spricht dagegeo sie nrspriin lich als Hafengiittin zu fasscn. 



an und 
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montium Dec. 11) b zogen. Auch d ID Gott de nfan" d ID 
Janu war ein ei" ner Ta" (agonia, Jan. 9) g widm t. Einirr 
and re Tarre, dcr d •r Furrina (Jul. 25) uml der dem Jupit r und 
d r A ca Larenlia gewidmete der Larenlalien, viell icht ein 
Larenfe t (Oec. 23), ind ihrem We en nach ver· hollen. - Di 
Tafel ist voll tandig ff1r die unbewcglich n ii~•ntlich n F te · 
Ull(] wenn auch neben die ·en tehenden Fe ttag n icb r it 
altester Zeit Wandel- und G legenheil fe te vorg kommcn ind 
o o!Tnet doch die e rkunde, in dem wa ie sagt "i in elem 

wa ie ausliif-t, un d n Ei11blick in cine son t fur un b inahe 
ganzlich ver·chollenc Urzeit. Zwar die Vereinirrun" d r alt-
romi chen Gemeinde und der Ilugelromer war bereit crfolrrt, 
al die e Fe ttafel entstand, cla wir in ihr n hen dem Mar d n 
Quirinu find n; aber noch land der capitolini ·ch T mpel 
nicht al ie aufge elzt ward, denn e fehlen Juno und Mi-
ncna; noch war da Dianahei]jathum auf dem ,·en tin nicht 
errichtet • noch war den Griechen kein Cullbegrilf entJehnt. 

.Mittelpunkt nicht blof de romi ch n, ondern uber-
baupt de itali chen Gottc dicn te in derjenigen Epoch wo d r 

tamm noch ich sclb r Ctberla rn auf drr [lalbin I hau t , war 
alJen pur n zufofrre d 'r Coll .l\Iaurs oder ~lar , d r tiidtende 
Goll'), rorwierrend "edachl al Jer ·pe J"Chwiorrend , di II rdc 
chir1Drnde, d n F ind niederwerf nde gottli h YorC• hter der 

Burger·cbaft-naturli h in drr Art, dar inej d G meindeihren 
irr nen Mar be af· und ihn fur cl n tflrk ten und h ilig ten unter 

alien achtete, demnach auch jeder zu n uer Cem ind gruntluorr 
au waotlernd heilige Lenz unter dem chutz cine eirreo n Jar 
zog. Dem Mal" ist owohlinder- on tgottcrlo en-romi· h n 
Ionat tafel "·i au b wahr chcinlicb in den ammtlich n (ibrigen 

latini chen und ab lli chen der er te Monat geheiligt; unter den 
romi chenEirrenna1D n, die onstebenfalJ keincr Cottergedenken. 
erscheincn Marcu , Iamrrcus, Jamuriu eit urnlter Zeit in vor-
wierrcndem G brauch • an den lar und einen heifirr n p cht 
knupft ich die [tile le itali che Wei ·a.,.unrr; cler Wolf. da hPiJia 
'I hi r de Jar , i t auch da Wahrzeichen der romi h n Burgcr-
clrnff una wa ,·on beiligco tammsag a die romi he Phanta ie 

aufzubrin° n rermocht hat, gcbt au chlief·lich zuruck auf den 

·) u .lfaurs, was die 1ilte tc iiberlicferte Form ist ent" ickcln ich 
?urch .. Hr~chic~cnc Bcbandlun des u llars lfavo1'S, mor~; der ebcrgan 
lll o (ahnlich ",e Paula Pola u. dgl. m.) er chcint aucb in dcr Doppelform 
far-.llor (, I. lfa-mz;rius) ucben .Jfar-.lfa1· uud .1/a-;lfers. 
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und I teri ncult n hat die romi che R Jicrion 
e?lfern~Achnlich cntgegenzu t llen, da ihr eiu nthumlich war . 
.1 ':·e1fs ,~·ohl auch von incm , hlimmen olt' ( Ve-diovi ), 

von Er,..ch ~nungen und Ge pen tern (lemure ) pat rhin auch 
v?n ~ottbe1ten der ho-cu Luft, des Fieber , dcr Krankh iten, 
n lle1cht O"ar de Dieb lahl (Laverna); abcr d n creheimnif voll n 

hauer, nat:h dem da Ieo chenhcrz <loch auch i h hot v •r-
mag ie. n_i ht zu errecrcn, nicht ich zu durchdrinrren mit dem 

nbe11re1fl1chen und elb t elem llo ru·ticren in der atur und dem 
len-che~1, ,~·elchc der Heligion nicht fchJ n darf, 11· nuder "anze 
I nsch 10 1hr aufgehen oil. E gah in d •r romi chcn Relicrion 

kaum et11a Gehei1~1es_ al· etwa di _Na mender 'tadtgMter cler Pe-
nate~_; da. We ~n ubrr0 t'~ auch _d,e er Gutter war j elem lfcnhar. 
-Dte nat10nalrom1s be 1 heolo0 1e uchte nach alien •it n bin di 
,~·ichtigc_n Ers~heinungen und Eigenschaften begriffiich zu fa en, 
1e term10olog1sch au zupriigen und schema ti ch- zunach •t nach 

d r auch dem Privatrecht zu Grunde liegenden Eintheiluncr von 
Peronen und achen - zu cla ificiren, um darnach di Golt r 
und Gulterreihen elber richtig anzurufen uod ihre ricbtirr n-
rufung der Jicn° zu wei en lindigitare). In olcben aul' erli h 
abrrezoa nen fiparifJen von der eiofaltirr ten, hall, hrn urdirren 
balh Jiicherli hen 'chJichtheit ging di romische Theolorri we ent-
l!ch auf· Vor-t Uunrr•n wie aat (_ aeturnu) uod Feldarbeit (op ), 
~rd bod n ( tellu) u nd r n~ tem ( te1•min11 ) ehurcn zu d n 
alte ten und he1lrg·ten rom1 ch n Gottheit n. Yi II icht die 
ei0 nth~rmli_ch _te u~ter. all~n ~omi ch n ott rge talt 
wohl drn ernz1ge, for die em e1°enth(imli h itali ch ultbild 
erfunden II ard, i-t der doppelkupfirre Jami · und d h Ii at 
in ibm ben nicht als die fur die an"-tliche ;umi ch n Jiaio-
ita~ bezeicbnend_e Jdee, daf zw· Eruffouno ein jeden Thun 

zuna hst dcr ,Ger t d r Eru1Jnun°' anzurufcn ei und vor allem 
da tiefe Geffthl <lavon, daf ben o un rlafslicb war die ro-
~i ~hen Gott !'be rilJe in Heiben zu ammenzufOrr n wie die p r-
onl~cher~n G_otter cl II_ llenen nothwendig jeder fur i h tan-

den ). V1elle1cht der mn1g te unter allen romi'chen i t der Cult 

.. "'). Oafs Thor uod Thiire und der Morgen (ianus malutinus) dem foous 
heihg 1 _ t and er stets vor jedem andern Gott ang rufcn ja elbst in der 

uo~re1he ~orb rnr dem Jupiter and den aodct II Gottcrn auC•efuhrt wird, 
~eze1choet tho uoverkcnuba~ al~ die Ab tract.ion dcr Oclf11u1_11;. uud Er-
otfuong., f\uc_h der. nac_h z~,·e1 c1tc11 schaueode Doppelkopfnani:-t mit dem 
oach Z\\Ct Ctl ·o b111 s,ch offocodcu Thore zo ammeo. Eiueo ounco- and 
Jahre gott darf man um o Weniger us ihm machen, als der on ihm be-
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der in und fiber d m Hau e und d r Kammer waltenden hutz-
gei t ·r, im offl:' • Gotte di,en, t der r V~ ta uod _r P 
naten im I• ami er d r \\ aid- und r, de1 tlvane 
und vor an m cl i h n llau. 0 utter n o~ler Laren, 
denen re clmii • •amili nmah e ebcn 
ward uml yor ndacht zu zu d~-
alter Ze hu s e chaft 
war er llan otter n e llau -

h r d n rr z e II ar 
: auf zi ht •0 • nicht 

ni w1d ndern a , . 
di ind act10 ·omm 
1J hrung fand. - Hand i_n Hanel. er .. -
ri " deal n • 1 . pr~kt! ch und ut1h-
tari che Tendenz der ro1 111e 1e JU der oben er-
urterten Fe ·ttafel deutli rlr0 t. V • 1 h-
ru.ng und Gut r erren cl erde_n l~r h 

chillfohrt und I er fio emen 
Gottcrn becr hrt ti hi d~ r : ott de 
Worthalten • ( d iu nd Ju tt~n ~{ors 
forttma) und der !Janel ) , _au taglt~h n 
Verkehr hervorgegan en, zwar noch me_ 1 t Ill Jene~· uraltcn .Ii ~-
tafel, aber doch cbon ehr fr(:th al und ~re1t ~on drn Ro-
mero vcrchrt auftr •ten. trenrre cha flit hkc1t und k;iuf-
manni che peculation waren zu romi h_en \. es~n be-
grundet, um oicht auch des n he Abbild b1 m d n 
· ' urct • 
mn . . n. Di ab" hied nen Oet,ler. 

uten' ( mane ) lebten 
c oder Korper ruhte (dii 

in pe·- d Trank. 
All den Raumen der Ti n e Brftcke 
fii • n It a r 1:alte~d n 
I mpo1 d u . nechi ch 

JI Rom vollirr fremd un JU d hl cht 
di e von Rom erfunden ist, zeigt o di ganz 

nannte Ion at urspriin lich dcr elftc nicht dcr er t~ i • vielm~br cheint 
die er Monat seincu 'am n davon zu frihr 11, da~s 111 d~e er Ze,t nacb der 
Ra t des lilt" inters dcr ltrcislauf der Feldar~c1tc11 w,cdc~ von voro be-
ginnt. Oafs iibrigens, narnentli ·h seit der lanuarms an der pttze ~cs_Jahres 
stand auch die Erolfouog de Jahrc in den Bcreicb des fauus hioetogezo-
gen "'ard, 1 er teht sich vou sclb t. 
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erwandlung de Konig Romulu in den Golt Qui-
rinus. 'uma, der alleste und el1rwi'1Tdi<> te ame in der romi-
chen age, i t in Rom nie al Gott verellrt worden wie The cu 

in Athen. 
P,; • .,.,. Die alte ten Gemeindepriesterthumer bezi hen ich auf d n 

)laT : vor allem der auf Leben zeit ernannte Prie t r de e-
meindegottes, der ,Zunder de Mar '(flamen Martiali ), wie er 
vom Darbringen der Brandopfer benannt ward, und die zwolf 
, pringer' (salii), cine 'chaar jun er Leute, die im la.rz den 
WaITentanz zu Elu-en des far auffi.ihrten und dazu an<>en. Dar 
die Ver cbmelzung der lli.igelrremeinde mit d r palatini ·chen die 
Yerdoppelung de romi chen .Mar und damit die Einfi.ihrun<> 
eines zweiten Marspriesters - de flamen Quirinalis - und 
einer zweiten Tanzer0 ilde - der salii collini - herb ifi.ihrte i t 
bereit fri.iher (S. 7) auseinandcrge etzt word •n. - lliezu kamen 
andere olfentlicbe zum Theil wobl ihrem r prung nach weit (iber 
Rom Ent tehung binaufreichencle Verehrunoen fi.ir w lch • ent-
weder Einzelprie ter angestelJt waren - olche gab e zum Bei-
spiel der Carmentis, de Volcanus, de Hafen-und de Fluf aotte 
- oder deren Begehung einzelnen Geno en chaflen oder Ge-
cWechtern im amen des \'olke i.ibertragen war. Eine derarti e 

Genos enschafl war rermu1Wich die der zwolf , Ackerbri.id r 
(fratres arvale ) Miehe die , chaffend Gollin' (dea dia) im Mai 
amiefen fi.il' da Gedeihen der aalen • obwohl e hr zweifelhaft 
i t, ob die ]be bereil in die er Epo he dasj ni" be onder 
An eben gen on , welche wir ihr in der Kai erzeit bei elc t find n. 
Ihnen chlon die titisch llri.iderschafl sich an, die den onder-
cult der romischen Tatier zu bewabren und zu be or en halle 
( . 45), o wie die fi.ir die Heerde der dreif ig Curien ein e etzt n 
dreifsig Curienzi'mder tfl.amines wriales). Da chon rwiihnle 
, Woln fe t' (lupercalia) wurde fi:tr die Be chirmung der IJerrden 
elem , 0 i.insti"en Gotte' ({awms) von elem Quinctierge chi cht 
und den nach dem Zutrilt der Ili.iaeJromer ilmen zua aeb nen 
Fabiern im Monat Februar gefoiert - ein rechte Ilirtencarn val, 
bei elem die , , olfe' (luperci) nackt mit elem Bock fell umgi.irtet 
herurn praneren und die Leute mil Riemen ldat chtcn. Eben o 
mag noch bei andern gentilicischen Cult n zu leich die Gem indc 
gedacht ein al rnitvertreten. - Zu di em filte ten ollc dirn t 
der romi chen Gem inde traten allmiihlich neue , er hrun n 
hinzu. Die wichtigste darunter i t diejenige, wclche auf die neu 
geeinigte und durch den grof en Mauer- und Bw·gbau I i h am 
zum zweiten .l\Ial gegri'mdele tadl ich bezi ht: in ihr tritt der 
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hoch te be'te lovis vom Burghii0 el, da ist d~r ~enius d4: ro-
rni chen Volkes, an die pilz der ere a om1sch~n _Go~ter-
schaft und cin fortan best - e~ D1ali ~1ld~t 
mit den b id n far prie ter rl1cheDre1he1t. 
Gleichzeitio b oinnt der Cul tad the -
der Ve ta - uid der dazu n_aten ( 13). 
Sech kcu he J n 1ellau ter 
des romis hen j d ha d_a 
beil ame Feu r n zurn piel 
( . 35) und zu e . e_rnd zu unte~~alten. E 
war die er hiiu Ii h- offenthche Colle d1en t der heilw le aller 
romiscben, wie er denn auch von allern Ileidenl?um am pate ten 
in Rom der chri tlich n • er gewichen I t. Fe~ner ww·~ 
der Aventin der Diana der - entant1_n der lati-
ni chen Eidg O bcr , rum eme b~ on-
dere romi che r I ht b und ~ahJre~ch~n 
ander n Goll r mahli rnemde 1ch m 
betirnmterWei ur eieroderdurhb onder zu 
ihrem Dien t bestimn rtrelend Prie ler chaften zu hul-
digen, wobei ie einzelnen - zum Bei piel ~er Bl~men- (F_lora) 
uod der Ob tgottin (Pomona) - auch wohl e~en e1genen Zunder 
be tellte so dafs deren zuletzt funfzeho gezahlt ww·den. Aber 
sorgfaltig unterschied ma~ u_nter_ ibne!1 jene ,dT_ei gr~fsen Ztmcler' 
(/lamines maiores), die bis m die pateste Ze1t n~, a_u den Alt-
burgern gcnommen werden konnten, e~e~so. w1e die al_ten Ge-
no senschaften der palatinischen und qumnal en aher t t 
den Vorrang vor alien ubrioen Prie t rcolle n b_ehaupteten. 
Al O wmden di nothwendi"en und t hen Lei lunoen an 
die Gotter der Ge • be timmten Geno n chaft n oder 
tandigen Dien rn vo at ein rnr allemal u_bertraeren und zur 

Deckuno der v rm • - h_tlichen. Op~ rko ten 
theil den inzeln n' I e1en tbeil die Bu'. en 
( . 74. 156) anoewie liche Cult de1: i'1bn°_ n 
J • • • i hen Gemeind n nn 
, h bezwei~eln; wenig_ t~n 

e cl e ·talinnen md na hwe1shch 
i rn allgemein latini ch In tilu-

w i drei ,rten Collegien cheinen 
in n den nicht erst nach romischem 

bi dli h kann, wie d r laat ftir den 
krci ch der inzelne Br1raer innerhalb 
indiv hnliche Anordnungen trelfen und 
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seinen Gottern nicht blofs Opfer da.rbringen, ondern auch Statten 
und Diener ihnen weihen. • 

Sachmollio Also gab es Priesterthum und Prie ter ill Rom genu11• in-
dlge. defs wer ein Anliegen an den Gott hat, wendet sich nicht an den 

Priester, sondern an den Gott. Jeder Flehende und Fragende 
t redet selber zu der Gottheit, die Gemeinde nallirlich clw·ch den 

Mund des Konigs wie die Curie clurch den Curio und die Ritter-
schaft durch ihre Obristen; und keine priesterlicbe Vermilleluog 
durfte das urspruogliche und einfache Verhiiltnifs verdecken oder 
verdunkeln. Allein es ist freilich nicbt Jeicht mit tlem Gotte zu 
verkehren. Der Gott hat seine eigene Weise zu sprechen, die 
nur dem kuodigen Manne verstandlich ist; wer es aber recht ver-
steht, der weifs den Willen des Gotte nicbt bJof zu ermitleln 
sondern auch zu lenken, sogar im otbfall ilm zu i.iberli te~ 
oder zu zwingen. Darum ist es nati.irlich, dafs tier Verebrer des 
Gottes regelmafsig kundige Leute zuzieht und deren Hath ver-
nimmt; und hiera_us sind die religiosen Sachver tandigenvcrein~ 
hervorgegangen, erne durchaus nationa -italiscbe Institution, die 
auf die politische Entwickelung weit bedeutender eingewirkt hat 
als die Einzelpriester und die Priesterschaften. Mit diesen sind ie 
oft venvechselt worden, allein mit Unrecbt. Den Priesterschaften 
liegt die Verebrung einer bestimmten Gottbeit ob, die en Genos-
senscbaften aber die Bewabrung cler Tradition fiir cliejenigen all-
gemeineren gottesclienstlic en Verrichtungen, deren richti11e Voll-
ziehung eine gewisse Kunde voraussetzte und fi.ir dere~ treue 
Ueberlieferung zu sorgen im Interesse des Staates lag. Diese ge-
schlossenen und sich selbst, nati.irlich aus den Biirgern, ergan-
zenden Genossenschaften sind dadurch die Depositare der Kuo t-
fertigkeiten und Wissenschaften eworden. In der romiscfien und 
i.iberhaupt der latinischen emein ever assung giebt es solcber 
Colle0 ien urspri.inglich nur zwei: das cler_ urn uncl das der 

A•1urn.!onti~*). Die secbs Augurn verstanden die Sprache cler Got-

*) Am deutlichsteu zeigt sich dies dariu, dafs in den nacb dem latioi-
scbeu Schema geordneten Gemeindeu Auguru und Pootifices iiberall vor-
kommeu ( z. B. Cic. de lege agr. 2, 35, 96 und zahlreicbe Jnscbriften ), 
ebenso der pater patratus der Fetialeu io Laurentmn ( Orelli 2276) die 
iihrigcu Collegien abcr nicbt. Jene also steheo auf einer Linie mit der 
Zehncurienverfassuog, den Flamines, Saliern, Luperkeru als al testes lati-
nisches Stammgut; wogegen die Duovirn sacJ'is faciundis, und aodere Co!-
~egien, wie die dreifsig Curieo und die scrvianischeu Tri bus und Ceoturieo, 
1n Rom eotstandeu uod darum aucb aof Rom bescbrtinkt geblieben siod. 

ur der ame des zweiteu Co1legioms, der Pontifices ist wohl eotweder 
durch romiscben Eioflufs in das alJgemeiu latinische Schema anstalt alterer 
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ter aus dem Flug der Vogel zu d ulen, welche Auslegungskunst 
sehr crn Ui h betrieben uod in ein gleichsam wissenschaftliches 
System gebracht ward. Die fi.inf 'Bri.ickenbauer' (ponlifices) PonUficea. 

fohrten ibren 1amen von elem eben o heiligen wie politisch 
wicbtigeo Geschaft cl<>n Bau und <las Abbrechen cler Tiberbriicke 
zu leiten. Es waren die romischen Jncrenieure, die da Geheimoifs 
dcr Mare und Zahl n ver tanclen; woher ihnen auch die Pllicht 
zukam den Ka.lender de taats zu fiihren, elem , olke 1eu - und 
Vollmond uncl die Festlage abzurufen und dafiir zu sor en, dafs 
jedc gottesclien tli be wie jede Gerichtsbaudlung am rechten Tage 
vor sich gehe. Da i al o vor a.lien andern den Ueberbli_ck i.iber 
den ganzen Gottesdien t hatten, gino auch wo es notbig war, bei 
Ebe, Testament und Arrogation an sie die Vorfrage, ob das be-
absichtigte Geschaft nicht gegen das gottliche Recht ir 0 endwie 
verstofse, und giog von ihnen die Fe t tellung und Bekannt-
macbung cler allgemeinen exoteri chen Sacralvorscbriften a.us, 
die unter dem Na.men der Konigsgesetze bekannt sind. So ge-
wannen sie, wenn auch in voller Ausdehnuo 0 vermuthlich erst 
nach AbschaITung des Konigthums, die allgemeine Oberaufsicht 
i.iber den rornischen Gottesdien t und was damit zusammenhing 
- und washing nicht damit z~sammen J Sie selbst bezeichneten 
als den lubegriIT ihres Wissens die Kunde gottlicher und mensch-
licber Dingc '. In cler That sincl die Anfa.nge der geistlichen und \ 
i·eltlichen Rechtswissenschaft wie die der Geschichtsaufzeichnung 
a.us dem Schofs dieser Genossenscba.ft hervorgegangen. Denn 
wie alle Geschichtschreibung an den Ka.lender und cla Jabrzeit-
buch anlmi:tpft, mufste auch die Kunde des Prozesses und der 1 
Recbtssatze, da nach der Einrichtung der romiscben Gerichte in 
diesen selbst eine eberlieferung nicht ent tehen konnte, in elem 
Collegium der Pontifi s tradilionell werden, das i.iber Gerichts-
tage und religio e Recbtsfragen ein Gutachten zu geben allein com-
petent war. - Gewis ermafsen lafst diesen beiden altesten und Mi•'••· 
ansehnlichsten Genossenscbaften geistlicher Sachverstandigen das 

viclleicht waudelbarer 'amen eiugedrungeu oder es hedeutete urspriing-
licb, was sprachlicb munches for sicb bat, pons uicht Briicke, sondern 
'\>Veg iiberhaupt, ponW'.ex-also._<ieJJ \: e ehauer. - Die Angaben iiher die 
urspriingli be Zali nnmeotlicb der Augurn chwanken. Dal's die Zahl der-
selbeu ungerade sein mufste, widerlegt Cic. de Lege ag,r. 2, 35, 96; und 
aucb Livius 10, 6 sagt wohl nicbt dies, soudero nur, daf die Zahl der 
romiscben Augurn durch drei theilbar sein und insofern auf cine ungerade 
Grun<lzahl zuriick"chen miisse. acb Livius a. a. 0. war die Zahl his zum 
oguloi cbco Gesctz echs uod eben das sagt wobl auch Cicero de 1·ep. 2, 9. 
14, indem er Romulus vier, uma zwei Augurstellen einrichteu liifst. 
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Collegium der zwanzig taatsboten (fetiale , unaewi er Ahl itun") 
ich anreihen, bestimmt al lebendige A.rcbi da Audenk n an 

die Vertrage mit den benachbarten G meind n <lurch eberlie-
feruncr zu bewahren, iiber angebliche Yerlelzun n de v rtra-
gencn Rechts gutachtlich zu entscheiden uncl notbi enfall • d n 

(1hne,·er uch und die KriegserkJarung zu bewirken. ie waren 
durchaus fi.ir das Yiilkerrecht, ,vas die Pontifice fl:ir das Gottcr-
recht, und hatten daher auch wie diese die Befugnif' Hecht zwar 
nicht zu sprecben, aber doch zu ,rnisen. - Aber "ie boch-
ansebnlicb immer diese Genos enscbaften waren und wie wichti<>e 
und umfassende Befugnis e sic zugetheih erhiellen, nie vergal: 
man, und am wenigslen bei den am hoch ten ge telllen, daC ie 
nicbt zu befehJen, sondern sachverstandigen Rath zu erlheilen, 
die Antwort der Gotter nicht unmillelbar zu erbiltco, ·ondern 
die ertheille elem Frager auszulrgen batten. o teht auch der 
vornebmsle Priester nicht blofs im Rang dem Konicr nacb, on-
dern er darf ungefragt nicht einmal ibn bcrathen. Dem Konio-
tebt e zu zu bestimmen, ob und wann er die Vo0 el beobachten 

will; der Vogelscbauer steht nur dabei und verdolmel cht ibm, 
wenn e nothig ist, die Sµracbe der IIimmelsboten. Eben o kann 
der Fetialis uod der Pontifex in das Staal - und da Landrecht 
nicbt ander eingreifcn als wcnn die Beikommendco es voo ihrn 
begehren, und mit unerbittlicher tren"e bat man trolz all er 
Frommi<>keit fe t0 ebalten an elem Grund alz, daf in dem laat 
der Priester in vollkommener lachtlo icrkeit zu verb! iben und, 
von allem Befehlen ausge chlo en, gleich jedem andcrn Burger 
elem geringsten Beamten Geborsam zu leisten hat. 

Chm•••• Die Jatini che Gotte verehrung beruht wesentlich auf elem 
4•• 0 • 1•••· Behagen des i\'Irnschen am Irdischen uod our in untcrg ordoe-

ter Weise auf der Furcht vor den wilclen 'aturkriiftcn; ie be-
wegt ich clarum auch vorll'iegend in Acufserungen der Freude, 
in Liedern und Grsangen, in pielen und Tflnzen, vor allem aber 
in chmiiusen. Wie uberall bei den ackerbaueodcn re elmafsig 
von egetabilien ich nahrenden Volkerschaften war auch in 
Italien clas Vieh chlacbten zugleich Hau fe t u0tl Gotte dien t; 
das ch,-rnin ist den Gottern das wohlgeffulig te Opfer nur 
darum, ,mil es cler gewobnliche Fe tbraten ist. Aber alle Vcr-
schwencluno-wie alle eberschwaoglichkrit de Jubel ist elem 
gehaltenen romischen We en zuwider. Die parsamkcit egen 
die Gotter ist einer der hervortrctend ten Zflgc de iiltcstl'n la-
tinischen Culte ; und auch das freie Wallen der Phaota ie \\ir<l 
<lurch die ittliche Zucbt, in der die Nation icb selber halt, mit 
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und abzufinden. So ist die romische Gottesfurcbt wohl von ge-
waltiger Macht i.iber die Gemi.ither der Menge, aber keineswegs 
jenes Bangen vor der alh altenden atur oder der allmachtigen 
Gottheit, das den panthei tischen und monotheistischen An-
schauungen zu Grunde liegt, sondern sehr irdi cber Art und kaum 
we ntlich verschieden von demjenigen Zagen, mit dem der ro-
mische Scbuldner seinem gerechten, aber sehr 0 enauen und sehr 
miichtigen Glaubiger ich naht. Es ist einleuchtend, dafs eine 
solche Religion die kun Uerische und die speculative Auffassung 
vielmehr zu erdrucken als zu zeitigen geeignet war. lndem der 
Grieche die naiven Gedanken der rzeit mit menschlichem 
Fleisch und Blut umhtillte, wurden diese Gotierideen nicht blofs 
die Elemente der bildenden und der dichtenden Kunst, sondern 
sie erlangten auch die Universalitat und die Elasticitat, welche die 
tiefste Eigenthi:1mlichkeit der Menschennatur uncl eben darum 
der I(ern aller Weltreligionen i t. Durch sie konnte die einfacbe 
Naturanschauung zu kosmogoni cben, der chlichte l\loralbegriff 
zu allgemein bumanistisch n An chauungen sich vertiefen; und 
lange Zeit l1indurch vermochte die griechische Religion die phy-
siscben und metaphysischen Vorslellungen, die ganze ideale Ent-
wickelung der Nation in sich zu fassen und mit dem wachsenden 
Inhalt in Tiefe und Weite sich auszudebnen, bevor die Phantasie 
und die Speculation das Gefafs, das sie gehegt hatte, zerspreng-
ten. Aber in Latium blieb die Verkorperung der Gottheitsbe-
griffe so vollkommen durchsichtig, dafs weder der Ki.instler noch 
der Dichter daran sich heranzubilden vermochte und die latini-
sche Religion der Kunst stets fremd, ja feindlich gegeni:1ber 
stand. Da der Gott nichts war und nichts sein durfte als die 
"Vergeistigung einer irdischen Erscheinung, so fand er eben in 
diesem ird1 chen Gegenbild seine Statte (templiim) und sein Ab-
bild; Wande und ldole von Ienschenhand gemacht schienen die 
geistigen Vorslellungen nur zu tri:1ben und zu befangen. Darum 
war der ursprungliche romische Gottesdienst ohne Gottesbilder 
und Gotte bauser; und wenngleich auch in Latium, vermuthlich 
nach griechischem Vorbild, schon in fruher Zeit der Gott im Bilde 
verehrt und ihm ein Hiiuscben (aedicula) gebaut ward, so gait 
doch diese bildliche Darstellung al den Gesetzen Numas zuwider-
laufend und iiberhaupt als unrein und fremdlandisch. !\lit Aus-
nahme etwa des doppelkopfigen Janus bat die romische Religion 
kein ihr eigentbumliches Gotterbild aufzuweisen und noch Varro 
spottete uber die nach Puppen und Bilderchen verlangende 
Menge. Der l\Iangel aller zeugenden Kraft in der romischen 

:Mommsen, rcim. Gesch. I. 5. Aufl. 12 
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die Bedingunrr all er taatlicben Einigung i t. E ware darum wobl 
an der Zeit inmal abzula en von jener kind rhaft n e chi ht -
betrachtung, welche die Griechcn nur auf Ko t n der Horner od r 
die Romer nur auf Ko ten der Griecben pr i en zu konn n meint 
und wie man die Eiche neben der Ro e gelten la~ t, o au h die 
beiden grof ar(iO' ten Organi men, die das Alterthum bervor e-
bracht hat, nicht zu loben oder zu tadeln, ond rn e zu be-
gr. ifen,. dafs _ihre Vorzi.ige gegenseitig durch ihre Mangelbaftig-
ke1t bedmgt md. Der lief te und letzte Grund der er chieden-
beit beider Nationen liegt ohne Zweifel darin, daf Latium nicht, 
wohl aber IIeUa in seiner "erdez it mit dem Orient sich be-
ri.ibrt hat. Kein Volk stamm der Erde fi.ir ich allein war grof 
genug ,reeler das Wunder der helleni chen noch spaterhin da 
, under cler cbri tlichen Cultur zu erschaffen; die e ilb rbli ke 
hat die Ge chichte cla erzeu11t, wo aramai che Religion ideen in 
indogerrnani chen Boden sich eingesenkt haben. Aber wenn 
eben darum Ilellas das Prototyp der rein humanen, o i t La-
tium nicht minder fiir alle Zeiten das Prototyp cler nationalen 
Entwickelung; uncl \\ir achfahi-en haben beides zu verehren und 
von beiden zu Jernen. 

Fremdo Al O war und wirkte die romi cbe Reli ion in ihrer reinen 
G•

11
•· und un°ehemmten durchaus volk tbf1mlicben Entwickelung. Es 

thut ihrem nationalen Charakt r k inen Eintracr, daf eit iilte ter 
Zeit Wei e und We en der Gotte v rehrun11 au elem Au lande 
heri.ibergenommen wurd n; o wenicr al die chenkung de 
Burgerrechts an einzelne Fremde den romi chen taat denatio-
nalisirt hat. Dafs man von Alter her mit den Latinern die Got-
ter tauscbte wie die , aaren, ,,er teht ich; bemerken werther 
i t die Uebersiedelung von nicht stammverwandten Gottern und 
Gotte verehruogen. Von dem sabini chen ondercult der Titier 
i t bereits 0 esprochen worden (S. 170). Ob aucb au Etruri n 
Golterbegriffe entlebnt worden sind, ist zweifelhafler; denn die 
La en, die iiltere Bezeiehnung der Genien (von lascivus) und die 
Minerva, die Gottin de Gedachtnis e (mens, menervare), welche 
man wohl al ur pri.inglicb etru ki ch zu bezeichnen p0egt, ind 
nach sprachJichen Grunden vielmehr in Latiurn heimi ch. icher 
i t e auf jeden Fall, und pafst auch wohl zu allem wa wir on t 
vom romi chen Verkehr wi en, dafs fri.iher uod ausgeclebnter 
al irgend eio anclercr au landischer der griecbi che ult in Rom 
Berf1ck ichti0 un11 fancl. Den altesten Anlafs ab n die riechi-
chen Orakel. Di Sprache dcr romi chen Gotter be chriinkte 
ich im anzen auf Ja und 1ein und hochstens auf die Verktin-
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di ,, • r Willens durch da , wie es scheint, ursprunglich 
it rfeo der Loo e *) • wiihrend eit uralter Zeit, wenn 
g rie sc • • olrr der au dem O ten empfan-
g ung, die n Gri • • virkliche Wahr-
s 1eilten. th ch -rath zu haben 
,,·ar om r ga [1ht, i der Blatter 
der nden P1 lOllon cben ibylle 
def e hochg Gab d Ga tfreunde 
au ampanien. Zu1 und Au uberbu hes 
wurde in fruh t r Zeit ein eigene urn und Pon-
tifice im Rancre na nde o wei achver-

tiindigen (duoviri s ciwidis) auch fur da . elbe 
zwei d r griechi che rache kun n von Gememde-
werren anrr chafft • Orakelbewal • • • g man in zweifel-
haften Fallen ' , • h nheil abzuwen~en, 
eines gotte d c A rfte und man doch mcht 
wuf te w !cl o nd b ch ei. A~ r auch 
an den' delphi o and ten rii~ ich ~atb-
suchencle Romer· d rwiihot en ub r he en 
Verkehr ( . 143) a tbeiJ d abme de mit 
dem delphi cben e menhanrrende°: Wo_rt: the-
saurus in alle uns bekannte ital e pracben, the1l die alte te 
romisehe Form de Namen Apollon Aperta, der Eroflner, eine 
etymologi irende Entstellung des dori ~hen_ Apellon, dere? Alt~r 
eben ihre Barbarei verriith. Auch der 0 r1ech1sche II rakle 1st fruh 
al II rclu , II r oles, Ile in ltalien einheimi cb und dort in 
eirrenthi."imli • a 'l word ,n wie e cheint zunii hst 
als Golt de G und der aur erordcnUichen Ver-
mo h •ohl von d m F ldherrn d r Zehnte 
cl t i auch von dem l{aufmann cl r Zebnte d 
err G an cl m Ilauptaltar (ara maxima) auf dem 
Rindermarkt dar()'ebracht zu w rden pflerrte. Er mmle darum 
uberhaupt der Gott d r kaufmiinni chen Vertrage, die i_n al~e-
r r Zeit h[tUfi" an di em Altar n und n11t Eid-

hwur beluiiftigt wurden, und fi rnit elem alte_n 
lat" Gott de Worthall n (deu fidiu ) zu ammen. Die 

er d Hercule i t fruh eine der all rverbreitel l n ge-
wo1 r wurde, mit ein m al ten chrift teller zu reden, an 

•) ors, von se1·e1·e rciben. Es warcn "_ahrschc(nlich_an einer_ chonr 
""Crcihte llolzllifclchen, die ge" orfeu ver cb1cdcnart1gc F1guren b1ldcten; 
was ,Ln dio llunen erinncrt. 
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r g lmaf ig Weise der Cotterbefragung; aber die Titier schauten 
nach andern \'o.,.cln al die ramnischen Augurn. Ueberall wo 
wir v r leichen konncn, zei0 cn i h ahnlicbe Verhaltnisse; die 
Fas un der Gotter al Ab tra ti n n de lrdi chen und ihre 
unper onlich atur ind b iden tftmmen mein, Au druck und 
Ritual v ,--chicden. Oaf'' elem damalio n ultu di Abweichun-
g n ge, ichti rscbiencn, i t b greiflicb • "ir vermo en den cha-
rakt ri ti hen nter chi d, wcnn einer be tand, nicht mehr zu 
erfa en. 

Ab r au d .n Triimmcrn, di vom etru ki chen acralwe en Etm1<1,cho 

auf un ckomm n ind, r clet ein anderer Cei ·t. E • herr cht RoHgtoD. 

in ibn n ein dii t re und dennoch lan°weilige Mrtik, Zahlen-
spiel und Z ichendeut rei und j ne f ierliche lothronisirung de 
r inen Aberwitze , di zu all n Z iten ibr Publikum findet. Wir 
kennen zwar cl n etru ki hen Cult b i weitem nicbt in solcher 

oil tandi k it und I{ inheit wie den lalini chen • aber ma die 
spaler ri'tb lei auch man he er t hineinoetra0 en haben und 
mog n auch erad di clii t rn und phanta ti ch n, von elem la-
tinischen ult am mei ten i h ntfernend n atze un vorzug -
wei e iibcrlicfert in, \\a beid in der That nicht "ohl zu be-
zweifeln i t, o bleibt irnm r noch genug iibri" um die i\Jy tik 
und Barbarei die s Culte al im innersten We en de etruski-
schen Volke Legriindet zu bezeichnen. -Ein inoerlicher Cegen-
satz des sehr ungen[1gend bekannten etrnskischen Gottheits-
begriffs zu dem ilalischen laf'st sich nicht erfa sen; aber bestimmt 
treten unter den etruskischen Gottern die ho en und cbaden-
frohen in d n Vordergrund, wie denn auch cler Cult grau am i t 
uncl namentlich da Opfern dcr Gefangenen einschlief t - o 
chla ht l man in aere di gefaog ncn Phokae r, in Tarquinii 

die g fang n n Romer. tatt der tillen in den Riiumen der Tiefe 
friedlich chalt nclen \ elt der ab0 e cbiedenen ulen Gei ter', 
wie di Latiner i ich da ht n, er cheint bier eine "·ahre 
in die die arm n eel n zur Peini un° durch chlaoel und cblan-
geu abgeholt werden von dem Todtenfuhrer, einer wilden halb 
tbieri chen Grei n e tall mil Flu In und einern grof en Ham-
mer; einer Ge talt, die man pat r in Rom bei den Kampf pielen 
verwandle um den Mann zu co tumiren, der die Leichen der Er-
chlaoenen vom Kampfplatz weer chaffle. o fe t i-t mit die em 

Zu land d r chatten die Pein verbunden, dafs e sogar eine Er-
Jo-un darau giebt, die nach gewi sen geheimnin vollen Opfern 
di• arme eele vers tzt unt r die oberen Gotter. E i t mrrk-
wiirdig, daf um ihre Unterwelt zu bevolkern, die Etrusker friih 

, 
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Ackerbau, Gewerbe und Verkehr. 

Ackerbau und Verkebr sind so innig verwacb en mit der 
Verfas ung und der iiufseren Ge chichte der Staaten, daf chon 
bei deren Schilderung vielfach auf dieselben ROck icht genommen 
wenlen mufste. Hier soil es verucht werden, aoknOpfend an 
jene einzelnen Betrachtungen die italische, namentJich die romi-
sche Oekonomie zu ammenfa end und erganzend zu chiJdern. 

Acke,b••· Oaf der ebergang von dcr Weide- zur Ackerwirtb chaft 
jen eit der Einwand rung der ftaliker in die Halbin el fiillt, ward 
scbon bemerkt ( . 19). Der Feldbau blieb der Grundpfeiler aller 
itali chen Gemeioden, der abeUischen und der etruskiscben nicht 
minder aJs der latinischen; eigentlicbe I-Iirten tiimme hat e in 
Italien in geschichtlicher Zeit nicbt gegeben, obwoh1 nalllrlich 
die tamme uberall, je nach der Art der Oertlichkeit in gerin-
gerem oder stiirkerem Mafse, neben dem Ackerbau die Weide-
wirth _chaft betrieben. Wie innig man es empfand, dafs jedes 
Gemeill\\e en auf dem Ackerbau beruhe, zeigt die scbone Sitte 
die Anlage neuer Stadte damit zu beginnen, daf man dort, wo 
der kiinftige Mauerring sich erbeben sollte, mit dem POu<> eine 
Furcbe vorzeichnete. Oafs namentlich in Rom~ iioer de sen agra-
ri che Verbiiltnisse sich allein mit eioiger Be timmtbeit prechen 
lafst, nicht blofs der cbwerpunkt des taates ur prOnglich in 
der Bauerscbaft lag, ondern auch dahin gearbeitet ward die 
Ge ammtbeit der An ii igen immer fe tzubaHen al den Kern 
der Gemeinde, zeigt am klarsten die erviani che Reform. ach-
dem im Laufe der Zeit ein grofser Theil des romi chen Grund-
besitzes in die Hande von ichtbiirgern gelangt war und also die 
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Rechte und Pllichten der Biirgerscbaft nicht mehr auf der An- ' 
siissigkeit ruhten, be eitigte di reformirte Verfas ung dies Mifs-
verhiiltnif und di daraus drohendeo Gefahren nicht blofs fur 
einmal, ondero fiir aUe Fol ezeit, indem sie die GemeindegliedPr 
ohne Riick icht auf ihre politi che tellung eio fiir aJlemal schied 
in ,An ii sige' und ,Kind rerzieler' und auf jeoe die gemeinen 
La ten legte, denen di' g m in o ll.ecbte im naliirlichen Lauf der 
Eotwickeluog na hfol o muf'ten. Auch die aoze Krirg-- und 
Eroberuog politik d r Romer war beo o wie di Verfas uog 
basirt auf die An a i0 keit • wie im taat der an•a -io Mann 
alleio gait, so hatte der Kri den Zweck die Zahl der an ii i n 
Gemeindeglieder zu verrnebreo. Die Q.berwu.odeoe G rneinde 
ward entweder geoolhigt gaDz in der romi cheo Bauer cbaft auf-
zugeben, oder, weno es zu die m Aeuf ersteo nicht kam. wurde 
ihr doch nicht Krieg contribution oder fe t r Zin auferlegt, soo-
dern die Abtretuog eioc Thril , ~ewohoJich eines Dritt I ihrer 
Feldmark, wo dano re elmii~ i0 romi he Bau rhofe ent tanden. 
Viele Yolker hab 'II ge iegt uod ero ert w1e ie Romer; aber kei-
nes hat gleicb dem romi cheo den erkiimpflen Boden aJ o im 

chweir e s ioes Ange icht ich zu eigen gemacht uod was die 
Lanze gewonnen hatte, milder PJlugscbaar zum zweitenmal er-
worben. Was der Krieg gewinnt, kaon der Krieg wieder ent-
reifsen, aber nicbt also die Eroberuog, die der PO(iger macht; 
wenn die Romer viele Schlacbteo verloren, aber kaum je bei dem 
Frieden romiscben Boden abgetreten haben, so verdaokeo ie 
dies dem ziiben Festhalteo cler Bauern an ihrem Ack r uod 
Eigen. Io der Beberr cbuog d r Erde Jiegt die Kraft de Manne 
und des Staates; die GroLe Rom i 't gebaut auf die au gedehn-
teste und unmittelbarste Ilerrschaft der Biir0 er Ober den Boden 
und auf die geschlo ene Einheit dieser al ·o festgegr(mdeten 
Bauer cbaft. 

Oaf in alte ter Zeit das Ackerland gemein cbaftlich, wabr- Feldgemeln-

scheiolich nacb d n einzeloeo Ge chlecht genossen chaften be- ,cban. 

stellt und er t der Ertra 0 uoter di eiozelnen dem Ge chJecht 
angehorigen Hau er vertbeilt ward, i t b reit an ecleutet wor-
den ( . 37. 67); wie dean Feldgemeio chaft uod Ge cblechter-
gemeinde innerlicb zu ammenhiiogeo und auch paterhin in Rom 
noch da Zusammenwobnen uod Wirth chaften der 1itbe itzer 
sehr hauftg vorkam "'). elb ·t die romi che Recht iiberlieferung 

•) Die bei dcr deut chen Feld~cmein chaft vorkommende Verbindung 
gethciltcn Eigenthums der Genossen uud gemeiuschaftlicher Bestellung 
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weifs nocb zu beri htcn, dafs da Vermo0 en anfanglicb in Vieb 
und Bodenbenutzung be tand und er t paler da Land unler 
die Burger zu ondereigcnlhum aufgethcilt ward ). Be eres 
Zeugnir dafiir gewahrt die alte te Bezeicbnung de ermogen 
al , Vieh tand' oder , klaven- und Vieh tand' (pecunia, {amilia 
pecuniaque) und des ondergul der Hau kinder und klaven 
al , chafchen' (peculium); ferncr die alte te Form de Eigen-
thumserwerbs dw·ch flandangreifen (mancipatio), wa nur fur 
bmrnglicbe achen angeme en i t (S. 154) und vor all m da!l 
alte le Mar de , Eigcnlande ' (heredimn von herus, Herr) von 
2 Jugeren oder preu.h cben Morgen, das nur Garlenland, n icht 
llufe, gewe en sein kann"'*). Wann und wie die Auflbcilung 

durch die Genossenschaft hat in Jtalien schwerlich je be tand n. Ware 
hicr, wie bei den Dcutscben, jedcr Geno sc als Eigcnthiimer cines Einzel-
lleckes in jedem wirthschaftlich abgcgrenzten Theile der Gesammtmark 
betrachtet worden, so wurde doch wobl die spatcrc ondcrwirthschaft von 
:z.erstiickelten llufen ausgeben. AJlein es ist vielmehr das Gegenlhcil der 
Fall; die ludividualnamen der romiscbcn Hu fen (fundus Cornelianus) zei-
gcn deutlich, dafs der romische Grundbesitz vou Haus aus factisch ge-
schJ o sen war. 

•) Cicero (de rep. 2, 9. 14; vgl. Plutarch q. Rom. 15) bcrichtet: Tum 
(zur Zcit de llomulu ) e1·at res in pccore et loco1·um possessionibus, ex 
quo pccuniosi el locupletes vocabantur. - ( uma) primum a1rros, quos 
bello Jlomulus cepcmt, diuisit viritim civibus. Ebeoso ltifst Dionys den 
Ilomulus das Land in 30 Curicndi tricte theilen, den 'uma die Greoz-
sleine setzen und das Terminalienfest einftihrcn (I, 7. 2, 74; daraus Plu-
tarch 'uma 16). 

*•) Da die ·er Beh:rnptung fortw:ibrend noch widersprochen wird, so 
mogen die Zablen redeu. Die romiscben Laodwirthc der sptitereo Repu-
hlik. und der Kaiserzcit rechneu durchschoittlich fiir das Iugerum als Aus-
saat 5 romische Scbelfel \ eizeo, als Ertrag da fiinffacbe H.orn; der Er-
trag eines lleredium ist demnacb, elhst wenn man, von dem Haus- und 
Jlof'raum absebcod, es lediglich als Ackcrland bctrachtet und auf Brach-
jahre kcioe Riicksicbt nimmt, 50 oder uach Abzug des aatkorns 40 Schef-
fel. Auf den crwachseaen schwer arbeitcodcn k.laveo rcchnct Cato 
(c. 56) fiir das Jahr 51 Schelfcl \ eizeu. Die Frago, ob eine romi ·cho Fa-
milie voo dem llercdium lebcn kooule oder oicht, mag danach sich jeder 
.selber beaut\\ orteu. Es fal'st dies Ergebnifs sicb nucb wedcr dadurch cr-
schiittero, dal' man auf die Nebeooutzungeo hinweist, welche das cker-
land selbst uud die Gemeioweide an Feigcn, Gcmii e, lilcb, Fkisch (bc-
sonders durch die alte und intensive ch" einczu ht) u. d I. ab" irft, den a 
die romische \Yeidewirtbschaft war in der altcren Zeit zwar kcineswegs 
uobedeutend, aber docb vou uotergcordocter Bedeulung und die llaupt-
oabrung des Volkcs ootorisch das Getreide; noch dadurch, dafs man auf 
die lntensitlit dcr aJtcren Cultur pocbt. fan mag aonehmen, dafs durch-
scbnittlich nicbt da fiinftc, soodern <las zebnte 1-i.oro gewonncu ward, auch 
die ·acherote des Ackers und die Feigeoernte in Aoscblag bringeo: 



192 ERSTES DUCH. KAPJTEL xrn. 

worden ind, isl nicbt wabrscbeinlicb. Den Pflug zog der ti r, 
au h die Kuh; zum Tragen der Lasten dientcn Pt rde, E el und 
Maulthiere. Eine elbstslandige Yieh\\·irth chaft zur Gewinnung 
de Flei ches oder der Milch bestand wenig ten auf dem in Ge-
chl chtseicrentbum stebenden Land nicht od r nur in hr be-
cbranktcm mfang; wohl aber wurden au[ er d m Klein vi b, 

da man auf dir. gemeine Weide mil auflrieb, au£ dem Bauerhof 
chweine und Gefliigel, be onder Ganse gehalten. Im Alig m i-

nen ward man nicht miide zu pflucren und wiedcr zu pflf1aen -
der Acker gait als mangelbaft be tcllt, bei dem die Furchen nicbt 
so dicht gezogen waren, dafs das Ecroen entbebrt werclen konnte; 
aber der Betrieb war mehr inten iv al intelJiornt und der man-
gelhafte Pflug, da unvollkommene Ernt - und Dre chv rfahren 
blieben unverandert. Mehr als das hartniickige Fe thalt n d r 
Bauern an elem llcrgebrachten wirkte hiezu wahr cheinlicb die 
geringe Entwickelung der rationellen Mechanik; d nn dem prak-
ti chen ltaliener war die gemiilhliche Anhanglichk it an di mit 
der ererbten Scholle i1berkommene Bestellung wei e fremd, und 
einleuchtende Verbesserungen dcr Landwirlhschaft, wie zum Bei-
spiel cler Anbau von Futterkrautern und das Berie elung y tern 
der Wie en, mogcn schon friih von den achbarvolkern iiber-
nommen oder selbst tandig entwickelt worden sein; _beg_ann doch 
die romi che Litteratur selb t mit der theoreti cben Behan lung 
d Ackerbau . Der fleifsigen und ver tancligen Arbeit foJcrt die 
erfreuliche Rast; und auch bier macbt die Reli ion ilu Recht 
geltend die l\liih al des Leben auch elem 1iedrigen clurch Pausen 
d r Erholung uncl dcr freieren men chlicben Bewegung zu mil-
dern. Vienna! im Monat, also durch chnittlich jeden achten Tag 
(nonae) gcht der Bauer in die taclt, um zu verkaufen und zu 
kaufen und eine ubrigen Geschafte zu besorgen. Eigentliche 
A.rbeitsruhe bringen aber nur die einzelncn Festlage und vor allem 
der Feiermonat nach vollbrachter Wintersaat (feriae sementivae); 
wahrend die er Fristen rastete nach dem Gebote dcr Gotter der 
Pflug und e rubten in Feiertag mufse nicht blofs der Bauer, 
sondern auch der Knecht und der tier. - In olcher Wei twa 
ward die gewohnliche romi cbe Bauer telle in alt ter Zeit be-
wirthschaftet. Gegen scblechte Verwaltung crab e fiir die Anerben 
keincn anderen Schutz, als da Recht den lei ht innigcn Ver-
chleuderer ererbten \ rmogen leichsam al inen Wahn in-

nigen unter Vormund chaftstellen zu !assen ( . 154). Den Frauen 
war wrnrdie da eigenc Verffigung recht we entlicb entzogen, 
und wenn ie sich verheiratheten, gab man ihnen regelmaJsig 
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au theiH n wie d r Valer an die Kinder, • zu ziehen uncl 
wird ursprCm<>Jjch der ut 'be itzer den Theil •• 
d n r nicht elber zu bewirth chaften v rr 
ganze ut in kleinen Parzelen unt r abhanai<>e 
Jun<> v rlheilt haben, wie die noch jelzl in Ital 
·chfoht. Der Empfanger konnte Ha • e 
] iher ein; wenn er ein freier Mann Ya 
da jeni<>e, welcbe pater unt r dem n 
(precariwn) er cbeint. Der Empfan<>er bebielt n 
es dem Verleiher beliebte und halte kein ge etzlicbes i\littel um 
sicb gel)'en den elben im Be itz zu chutzen · • nt 
clieser ibn j derzeit nacb G fallen au wei en. I ng 
de Bodennutzer an den Bodenei0 eothumer alt-

• nif nicht nothwendig; ohne Zweifel aber tatt 
und ma<> wohl in d r Regel in dcr A.b<>ab • om 
Fruchtertr~g be tandeo bab n, wo daon da pa-
tcren Pacht sich niihert, immer abcr von ihr bl •ibt 
theil durch den Mangel einc feste our h 
den Man<>el der Klagbark it auf beid diglich 
durch da Au wei un<>srccht de rerp P ht -
chutz dcr Pachtforderun<>. Offenb ch eio 

Trcuverhiiltnif: und konnte oho • , • 0 -

ti t•n reli io eheili<>ten Herkom 
f bite au h nicht. Oa durchau 
-Clientel ruhl ohne Zw ifel im I 
sun° der Bodennutzun° n. Die clb wurcl 
dur h die Aufhrbung der F Jclgem in cbafl 
nach die er cler Einzclne, konnte rnrhcr da Ge chi chl die !Uit-
nutzung ciner )Jark abbiin<>i0 en Le tatlen und ebeo damil 
han°t ohne Zweifel zu ammen da e Client I ni ht 
per-onlich war, sondero ron IIau ient mit rin m 
Ge chlecht ich dem Patron und ilecbt zu chutz 
und Trcue anb fahl. Au die er ii t der rumi ch n 
(;ul wirth haft erklart e sich, we grof en Grund-
be itzcrn in Rom in Land-, kein el hen·or<>in . Da di,• 
venlerblich Jo titution ger i\Jittelmiinn r den Rumcrn fr mtl 
blieb, fa[l_d icb cler rumrticbc Gut herr nichl vi J we • ran den 
Grund be itz gcfe cit al der Pachter und der Bau r; ah Lib •r-
ail clb t zu und griff elb rein und auch dem r i he m r gall 
e al da hoch le Lob ein <>ulcr Landll'irlh zu h n. cin 
Hau war auf dcm Lande; in d r tacit hall er 11w· ein Quarli r 
um ein Ge chiiftc dort zu be orgen und twa wiibrend d r 
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• • in r Luft zu atbmen. Yor allem ab r 
• Zert dr n ein _ittlichc Grundlag fftr da 

r c 1 
• bercre tellt und da-

lt r ind •rt. Die freicn 
cl G 1men n Bau r-

Biltpachter, he ch ten die 
famili n, zu<> ,,. n em 

ro~ fa ·e de ter 
Crundher • ,· ffir 
d m ro bei 
den Herr die 

• ' .e 
d b -

kt e im te e-
uch i chen-

babt zu rluhn ijn ) 
I d bat i elnen 
" c bi i bi to-

t'der l{necht ab r war 
r vol ki chc abini.che 1 

1em IIerrn antler· ge0 D-
e . z ·t Ter und der Kelle. Dazu 

- n ei 1 
• d I tt t-u 1 er zll'ar nicht rechtl1ch, aher oc l 13 

h ,. , • • wie der G und 
iichlich _Lan? 'h i MurrJjchk f1 ei 
it e_me F_ em ~rof und-

zu arbc1lPn_ 1 
0 

war r we0 s 
r - d, vom 

JT na halt-
t i DZ er • rr re 

• r rw 
_ lit rundherren die 

in den rerhal · · ker-
1. 1 er 

nati:rr 1c 1en aber da 
bau n<I t~ u~ rl he ol 
rial fi:rr dre ro ,aa k • ,onnt 
nrmm r , . n der k auer 
. rroorr en Lan~, ben P0u<>schaar zu fubren. 
rt d . ~cl d r Landauftheilunrr nicht betrof- -we;d•wirth• 0 1d ,a1 von C h f d cboll. 

., ruchl die schl chi rrcno.s n c at, . r 
f n. E cl ' • ·cl b l1'achtel wird und the1l al Ei mernw I e ' 

13"' 
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eine eignen, fiir die Opfer und zu andern Zwe k n 
b timmt n und durch die i hbursen ·t l in an ehnli h rn 

lande ehalt nen IIeerd n benutzt theil den iebbe itzern cla 
Auftr ill n auf die elbe gen-en eine maf i e Alt abe ( criptura) 
ge laltet. Da Triftrecht am Gerneindean rer ma" ur priinrrliclt 
that achlich in einem o-ewi ·en V rhaltnif"· zum Grundbc itz e-
tanden haben, aliein cine r chtliche Verkniipfunrr der inz lnrn 

Ackerhufe mit eincr bcstimmten Thciloutzuo" der G meioweide 
kann in Rom chon def halb nie slalt"efunden habeo " ii da' 
Ei"enthum auch von elem In~a en erworben wrrdcn konntc, 
das ~ulzun srecht aber tel orrccht des Bi"u·aer blieb u11d 
dcm In a. en nur au nahm wei durch koniglich Goade 0 c-
wahrt ward. In di r Epocbc indef- cheint da rn in !eland 
in dcr \'olks11 irthschaft f1berhaupt nur eioe unter" ordn l Holle 
gc pielt zu haben, da die ur priinn-Jiche Gemeinweide wohl nicht 
ehr au,o-edebnt war, cla roberte Laocl aber wohl or0I: I ntheil 
"leich unter die Ge chlecbter oder pater unter die Eioz In n 

al .\ckcrJand wrtheiJt ward. 
0.,..,1.. Oaf der Ackerbau in Ilom wohl da er·te und au "Cdehn-

te le Gcwerbe war daneben aber anclere Zwei0 e dcr lndustrie 
nicht cfchlt habcn, foJc,t chon aus cler friihcn Entwickeluncr dl' 
tau ti chen L beo in die cm EmJJOrium clcr Latiner, und in der 

That wcrucn unter den In titutionen de l\iioia• N a, da heif·t 
unter den eit unvordenl<li h r Zeit in Rom be tchend n Ein-
richtuogen, acht Ilandwcrkerzi:infte auf"ezahlt: d r F!Ot nblii er 
der Gold cbmi de der K.upferschmicde, der Z.immcrJeute, der 
Walker der Farber, der TQ_Qfer, d r cbuster - womit fur di 
alte te Zeit, wo man da llrotbacken uod die 0 ew rbmal':,,irre 
Arzoeikun t noch nicht kannte und die Frau n de Uau die 
Wolle zu den Kleidern elber pannen, dcr Kreis d r auf Best 1-
Junrr fiir fremde Rechnung arbcitend n Gewerke wohl im W -

ntlichen er chopft sein wird. Mcrkwilrdig i t es, daf keine 
i ene Zunft der Ei enarbeiter er cheint. Es be tali t die aufr 
·cue, daf man in Latium er t verhallnil: man irr pat mit der 

Bearbeitunrr de Eisen be oonen hat; "ef halb denn au h im 
Ritual zum J3ei pie! fur den heilin-en Pflug nod da prie t rli he 

chcerme er bi in die pate te Zeit durcb,,flngi0 nur Kupfer 
verwandt werden durfte. Fiir da tadti cbc Leh n Rom nod 
ein • telluncr zu der latini chen Land cbaft mf1 en dic~e G -

w rk ·chaflen in der a.lle~len Periode v n °ror er lledeutung 0 c-
we en ei11. die nicht abrreme 'en werdl'n darf nach den pater n 
dw·ch die Mas e der ffir den Herrn oder auf eine Rechnung ar-
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• tei de Einfuhr von 
b •it nd n II le ror h n Handwerk . 
Luxu ht b den ·alti0 n 

• kund Wa chmied 
l • I alien en 

mieden 
nu er-

)· 
I 
n 

Jland • cit 
( 

i ·ar n· 0 -

a -
r 

e-
i b-

bl 
und 

uncr der 
11olili I auch im 
Z[1nfte . '" 111 in chaften: die achrer-
• a um die Tradition fe ler uod 
tan . D fs unk ut in irgend ei~ r 

,ich waluen. a . l • loch finden I h. • •urden I t wa 1 ( 
W~ 1 monopoli fendenzen ~och Yon 

11 'al _ freili h 10d auch 1 
• die 'a hrichten o n 

Toll di "lte t n f den 
Ia a . l Bh n••h••-

'
• I I riinkt ha t ·c11c l del. 

wohl z er en 
'". ch ,t n (nw_ i~d in 10 

• ch t an d1 t1 na-
Lat ic m ht vi llei l Rom ] ft um , . ,. 

n • I auf dem Ill er-• t 1n cem . . h 
1]1~1 cl )en. die Latiner d1 h1ez .. a rl ~ml 
)1n l· hlen di e Gel "' ucr e1c i 13. ,am o, mo. • R en und no-elcaenhe1ten in om z 
ben • k fen Aehnlichc un ht no h •11 rnzu au . d 
i ~e Lt fiir Etruri n die jahrliche Lan " r-ro 
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Kun tubun" <li firde i t, noch deutlich r zei.,en daf die Archi-
tektur wie di Pia tik in Thon und Metall da·ell, tin hr fruh r 
Zcit dur h "riechi ch n EinOuf eine machli0 Anre•un" em-
pfanoen haben, da heif t, daf die alle ten Werkz U"e und die 
alt sten Iu ter au Griechenland gekommen ind. 1n di eb •n 
rnabnten Grabkamrnern waren auf'er dem Gold cbmuck noch 

mil einoeJrgt Gefilf e von blaulichem chmelzgla od r orunlichem 
Thon, nach i\Jaterial und Stil wie nach den ein"edrucktcn Iliero-
gl ·phen zu schliefsen, aerrypti ch n rspruno ; alboefafs r n 
orientali chem Alaba ter, darunter mehrere al I·i creforrnt· 

trauf-eneier mil gemalten oder ein°e chnitzten phinxen urn] 
Greifen; Gia - und B rn teinperlen. Die letzten konnen aus elem 

orJen auf dern Landweg gek mmen ein · die ubriaen Ge n-
tande aber bewei·en die Einfubr Yon a!ben und chmu k a hen 

a!ler Art au· elem Orient. Eben daber kamen Linnen und Pur-
pur, Elfenbein und Weihrauch, wa eben o der fruhe Gebrau h 
der linnenen Binden, de purpurnen Konigsgewande , d elfen-
beinernen Konias cepter und de \~eibrauch b irn Opfer b -
wei t wie die uralten Lebnnamen (J.i'JJov linum; noecpvecc pur-
pura. <rdjni:eov axinwv Scipio' auch wow eUrpcc~ ebur. j,vo 
thus). Eben damn aehort die Entlehnung einer .\.nzalLI auf El: -
und Trinkwaarcn beziirrlicher Worter, namentlich die ll n nnunrr 
de·Oe! (,·al.'. 191),derKrii<>e(d,urpoeev amp[ltJoraampulla; 
zeccn;e crater a), de' chm au n ( xw,ua _ w comi ari), d 
L ckergerichts (o wnov op onittm), cl Teirre (pa_cc ma a) 
und ven,chicden r Kuchennamen (rJ..vxov lucun · n?..ccxov pla-
centa· -i-veou turunda), wooe en urngekehrt die lateini chen 1 'a-
men der chii- el (patina ncci:avr;) und de peck (arvina &e-
{Jiv ) in da • icili che Griechi ch Einoang oefunden J1aben. Di 
pftler • itte den Tod ten atti ch s, kerkyraei che und campa-

ni 'Che Luxu 0 eschirr in Grab zu te!len hew i t eben wie dies 
prachlicben Zeu0 ni e den fruben Yertrieb der gri chi cben 

Topferwaaren nach ltalien. Oaf di griechi ch Led rarbeit in 
Latium weni" ten bei der Armatw· Ein anrr fand zei"t die V r-
wendung de riechi'chen Worte fiir Leder (axv1:o bei d n 
Latinern fiir den child (scutum; wie lorica von lorum). Endlich 
geboren hieher die zahlreichen au d m ri chi ch n ntl lmten 
' hilferau dri"1cke, obwohl die Haupt chJacr11·orl r fur lie el-
cbilffahrt: r<>cl, llfa t und Haa <loch merkwiirdirrer ,Yci·e r in 

lateini h g bildct ind K); ferner die griechi che Benennung d 

·i Yclum ist sicher latinischcn rs prong ; eben o ma/us, znmal da 

d n iiberhaupt den Baum bczcicbu t; auch dies uicbt blor den last-, so/n er t ta1•1') und tendere = superte11 a 
k • ' (anhe are an es -

antenna nun von ava • .• 1:iscb o-ubcmarc tcnern x1:Pt(!'!'<"' a,~-
herkommen. Da C"Cll rnd 11dcc b .1 -n,, aiilustre cb1ffsb1ntcrtbe1l ,. ,, rora or crl e1 1C(!W,;«, ,, 
cora n~cr ayxu~a, P • R festbaltcnde 'trick ayxo,1,a, 11a11sea 
nql.acnov, anqutna der ?10 

1 aaeu. II-I pt"indc _ aquilo der Adler-
cckraukbeit v«u'!fa. Die a ten :Vie~t ,-.::us (unsichcrer Ableitun ,_icl-

"ind die nordo thcbe Tramo.?tana,;st~r der au dorrcnd iid"c l\und, 
Jeicht dcr Gcicrn in~) der u_~o t_; ·om l ,rrbenischcn )leer bernchende 
der ' irocco • facomus dcr _gun. 11. c . \t auf rhifffahrt beziiglicbe 

ordw l\\ ind - habcn . c~nhhe1m1s,c,,.endnna1~11en abcr sind riechisch (" ic • II •• b .·,..en lat misc en I • ' , , 
amen. a e u 11 • • b iib r elzl (z. B. so/anus= an111.tWT1J,, eurus notus) od r au r1ech1 c en 

Africus = UJ/1). 
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lll a r s u ll d c b r i f t, 

n untern·irft dem Menchen die Welt; 
tlur h die Kuo t d cbreiben hort ine Erkenntnifs auf so 
v raanalich zu ein wie er selbst i t; ie beide geben dem Men-

hen, was die atur ibro versagle, Allmacht und Ewigkeit. Es 
ist cl r Ge chichte Recht und POicht den Volkern auch auf diesen 
Balmen zu folgen. 

m mcssen zu koonen, miissen vor alien Dingen die Be- 1t,H,ch• 

grifi'e cler zeitlichen riiumlichen und Gewicht einheit und des aus Mar, •• 

glei hen Theilen be tehenclen Ganzen, da beifst die Zahl und 
da Zablen y tern ent1Yickelt werden. Dazu bietet die Natur al 
oach le Anhalt punkt fiir die Zeit die Wiederkehr der onne 
uncl de l\londe· oder Ta0 und Monat -fiir d n Raum die Lange 
de Maoo fuf e , dcr lei hter mif t al der rm, fiir die ch were 
diej La t, w I he d r 1aon mit au rr slrecktem Arm chwe-
beod auf der llaod zu wiegen (librare) vermag oder da ,Gewicht' 
(Libra). I Anhalt fiir die Vor tellung ioe au gleichen Theilen 
be lchenden Ganzen lie0 t nicht so nahe aJ di lland mit ibren 
fi'mf oder di IHinde mit ihrcn zehn Fin ro, uod bierauf beruht 
da Decimal y tern. Es ist cbon hem rkt worden, daf die e 
El m ot alles Ziihlen uod le en nicht blof iiber die Tren-
nun" cl • ricchi chen und lateioi chen tamme , sonclern bis in 
<lief rn ·te Urzeit zuriickreichen. Wie alt namentlich die Jes ung 
cler Zeit na h elem l\loocle i t, b ,,. i t die prache ( . 1 ) ; selbst 
<li \ ei die zwi chen den einzelncn Mondpha en verfiiefsenden 
Tag ni ht von d r zuletzt eingetretenen vorwiirts, sondern von 
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barkeit de Jahr anfaocr und d r Mooatsoam n ind kleioer 
A~weichuncren in den Ordnuog oummern uod d o Beoenouo en 
~1t der Annahme einer gemein chafllichen Crundlacre w hJ ver-
_mbar; ebeo o konnlen bei jenem Ka lender chema da that a h-

)ich von dem ~Iondumlaufe ganz absieht, di Latin r I icht zu 
1hr n ganz willkiirlichen, etwa nach Jahrfesten abo-(' r nzt n 
Monatlangen kommen, wie dean hci pie] wei e in d n albani-
che~ ~ie Monate zwi chen 16 unrl 36 Tagen chwankeo. Wahr-
cheml1ch also i t die gri chische Trieteri • von nteritalien au, 

~rii~zeitig wenig tens nach Latium, vielleicht auch zu andern 
1tah chen Stam men gclao t und hat dann in den einz lnen tadt-
kalenclern weitere unter0 rorrlnete mo-e tallun n erfaltr n. _ 
Zur_ le u:°g mehrjahri0 er Zeitraume konnte man i h cl •r 
Reg1~rung Jahre cler Konicre b dicnen; cloch i t e zwpifclbart, 
~b d1_e e_ elem Orie~t gelaulige Datiruog in CriechenJaod und Ita-
h~n.!n ~lte ter Ze1t ~org kommen i t. Darreg n chcint an die 
v1erJ3hnge chaltpenode und die damit verbund oc chatzuo 
u~d Siihnung der Gemciode eine der griechi chen Olympiaden-
zahlung dcr ~nl_age na~b gleichr Ziililuog cler Lu treo aogrknf1pft 
zu haben, die_ rn~efs ID Folge cler bald in der Abbaltung cl r 

cbatzuncren ~rnre_1f: endc_n nrerreJmaf: i keit ihre chronofogi ch 
B cl utun fruh "1 cl r mrrebftl"st hat. 

Relleo.hcbe . Junrrer al di 1ef kun ·t i t di Kun t d r Lau I hrift. Di • lpbabete Itah k h b • • d. 11 
oacb lt&lleo. _er a en O II' IlfO' w1e I lien D von ich au ein olcb 

~ntw1ckelt, o~w~hl in cl n itali chenZahlzeicheo ( .20 ), twa auch 
m elem uralt 1tali chen uncl nicht au helleni chem Eiolluf h rvor-
gecraorr nen Cebrauch des Loo ziehen mit Uolztiifelch n di An-
satze_ z~ein~r olchenEntwickelunggefunden werd n kon~ o. \Vie 
~?hw1er1g die erstelndil'iduali irung der in o mallllichfalticrpn Yer-
bmdung~n auftretendcn Laute gewe en sein muf , bcwei t am 
b ten die That ache, dafs fur die ge ammtearamaeische ind is he 
griechi 'Ch-riimi he und heutige Ci viii ation ein einzig ' von Volk 
zu olk_und von Ge chlecht zu Ge ch.lechtfortgepllanzt Alphabet 
au gere1cht hat und hrutenoch au reicht; uodauchdi e b deut-
ame Erzeugnif de l\J n cheng i le isl gemeio ame chOpfuorr 

cler Ara~aeer und der foclocrermanen. Der miti che . prach-
, tamm, I? dem der Vocal untergeorclneter 'atur i t und ni ein 
'· ort b grnnrn kano, erlei ht rt ben den halb die Indfriduali-
1run der Con onanten • wefshalb dean auch hier da er te d r 

Vocale_ aber noch entb hr nde AJphabet erfundrn word1·n i,t. 
Er t _die Inder uocl die Gricch n habcn, jede • Yolk clh t lfindi 
und m hiich t abweich nd r Wei· , au der dur h den Handel 
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ihn n zu efiihrten aramaei chen Co onanten cbrift da voll tan-
dicr Alphab t er chaO'en dur h Uinzuff1gung der ocale, welche 
erfol t dw·cb die Verwendung vier fiir die Griechen al Con o-
nanl ,nz ichen Wlbrauchbarer Bu h taben fur die vier Vocale a 
e i o und durch eubildung cl Zeichen ffir u, al o durch Ein-
ffihruncr der ilb in die chrift tatt de blof en Con onanten, 
oder wi Palamede bei Euripide agt: 

llcilmittel also ordnend d heit 
Fiigt' ich Iautlos' u d lau en ein . 

nd fond des 'chreibens den terbhchen. 
• amaei ch-hellenische Al den ltalikern 

t word n und zwar d er itali chen 
icht aber durch die ·iechenland , 

h die Kaufleut vo , von denen 
h den uralt n \' internatio-
in Latium und m und aere 
·d. Oa Alphab Halik r empflngen, i t 

ke altc le hell ni alle chon m hrfache 
I erfabren, nam Zu atz der drei Iluch-

nd die Abanderung der Zeichen ffir 1, r ), *). Auch 
•) Die Ge cbichle des Alphabet bci den llcllenen besteht im \ cse_nt-

lichcn darin, dafs gcgeniiber dem ralpbabct von 2~ ~uchstahe~, das hc1~st 
dern vocalisirten und mit dem u vermehrlen phocn1k1schco, die versch1c-
denarli Len or chltige znr Ergliozung und erh~- scrui~g des_ elben ge-
machl wordcn sind und dafs jeder dieser orschla~~ se1~e e1gene_ G~-
scbichlc gcbabt bal. Die wicl1tigsten die er Vor chJagc, die auch for ~•e 
Ge cbicble der ilali chen ch rift im Auge zu b hallcn \ on lnteresse 1 t, 
sind die folgcnden. - I. Eiufubruo eig n r Zeichen fur die La_ul~ f./J X· 
Die er Vorschlag i l so alt dal"s mit einzigcr usnahm_e dcsJemgeu der 
In eln Thera und telo alle riechi cheu und schtechlcrd1ng alle aus dem 
gri cbiscbeo ab"eleileleo lpbab te unler d m Eiollul" d ·selben stehen. 

r~priinglich giog er wohl dahin die Zcichcn X = F, <I> = er• und 't' = x• 
dem lphabct am chlufs anzuftigen und in di •scr G_csl_alt hat er auf den~ 
Feslland von llclla mit usnahme von Alben und Korrnlh und ebcnso be1 
den siciliscbeo und itati cben Griecheo nnahme gefundcn. Die IJciua iati-
scbeo Gri chco dagegcn uod die 'Krelas and der lnseln de rchipc!s, ferner 
auf dcm Festlaod die Iiorinlher schcinen als dieser Vorschlag ~u_ihncn ge-
langle, fur den Laut F bereil das ftiufzchule Zcichen des pboenik1scben Al-
phab L ( amecb) = im Gebrauch gehabl zu babeo; sic\ en, cndclcn defshalb 
\ on den dr i neuen Zeichen zwar das <I> nucb fur er,, abcr da X nichl fur 
F, sondcrn fur 7.,. Das dritle ursp~iin li~b f~r l' erfundcne ~eicben liefs 
man "obi meistcntheils fallen; nur die klc1nas1al1scbc11 loner h1ellcn e fe t, 

aben ihm aber den Werth lJ,1. Der l..leioa iati chcn chrcibwei~ef~lgleauch 
then our dal's bier nicht blol"s das 1/11, sondern auch da f, 111cbt ange-

nommen sondern daftir "ic friihcr der Uoppelconso11a11t gcscbrieben 
\\3rd. _.: II. Ebenso friib, \\Con nichl noch friihcr hat man sich bemiiht, 
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Weine voll auf den traf en ich h rumzutreibcn. Wenn al oder 
Tanz al ehrenvolle Verri htun", da pie I al untergeordoele, 
aber nothwendig Thatigkeit auftritt und darum offentliche Ge-
no enschaftcn ff1r bcide be t lit sind, o rs heint die Dichtung 
m hr al in Zufiillig und ewi, Pr mar en leichgirltige , 
mocbte ie nun ffrr i h ent I hen oder drrn Tanzer zur Ile-
gleitung s iner prung dicnen. - Oen Romern gait al da- Reugin,. 
alte te da jenigc Li d da in der "runen Walde einsamkeit die L,.,,.,. 
Blatter ich lber inoen. \V;i der _,"un ·ti" Gci t' (/am1us, 
von favere) im Haine 0C1stert und 0otet cla rerkftnden di , 
denen crerr hen i t ihm zu lau cl1en, den Men hen wieder in 
rh ·tbmi ch geme ener R d (ca men, piiter carmen von ca-
nere). Di sen wei ag nden Ge aorrcn der ,·on Gott er riff•nen 
Manner uod Frauen (vale rerwandt ind die i"cntlichen Zauber-
priiche, die Be µrechun form In gegen l{rankheiten und ande-

re ng ma h und die ho en Lieder, dur h welche man elem 
R o wehrt uod cl n Blitz b rabruft od r au h die aal von 
einern F ld auf cla and re lo kt· our daf' in dir·en wohl voo 
Hau au nebeo den Wort- auch r ine Klanrrformeln erschei-
oen '"). l• e ter ftberliefort und gleicb uralt ind die relirrio-en 
Litaneieo, wi die ]lfinger und andrre Prie ter'chaften sie an-
gen und tanzten uncl von droen die eiozirre bi auf un ge-
kommene, ein wahrscheiolich als Wecb elge ang gedichtete 
Tanzlied der Ackerbri:1der zum Prei e des Mars, wohl auch hier 
eine telle verdien t. 

Enos, Lases, iuvate ! 
Neve lue rue, .lfarmar, sins incurrere in plcores ! 
Satm· fu, {ere 1'fars ! limcn sali! sta! berber! 
Semu11is altc-rnci aduocapit conctos ! 
Enos, Marmar, iuvatol 
Triumpe ! .. ) 

*) So giebt der :iltcrc Cato (de 1·. r. 160) als krtlftig !fCgcn crrcnkun-
gen den Spruch: hauat lwuat haual i la pis/a sis/a da111ia bodannausfra, 
der vermulhlich seinem Erfindcr ebeo o dunkcl "ar, "ie er c uns ist. 

atiirlich fiodco sich daneben auch \ ortforfttelo; o z. B. bilft es gegen 
Gicht, wcno man niicht rn oincs aoclern gcdcukt und drcimal ueuomol, die 
Erde beriihrend und aus puckrnd, die \ orle s~ritht: ,Jch dcok dein. hilf 
meincu Fiif"scn. Die Erd empfange da nhcil, Gesundheit ci mcin Th.eil 
(terra pcstem tcncto so/us hie 1110110/0. Varro de 1·. 1·. I, 2, 2i). 

*') Nos Lares, iuvate! 'e luem 1·ue111 (= 1·uinam), Mamc1·s sina.s 
incurrere i11. plures! , a/111• esto, {ere lfars! in li111e11 insili! sla! t:erbera 
(/i111c11 ?) ; 1m1011es alterni adrocale cuncl(Js ! os, .l(amers, i111·alo ! Tri-
p11.dia ! Die erslcn fiinf Zcilco werdcn je dreimal, der 'thlul"sruf fiinfmal 
wiedcrbolt. - Bie ebcr elzuog isl viclfach no ichcr, bcsonders der dril-
tco Zeile. 

:?donuntren, l'Om. Ol! ch. I. 5. Aufl. 15 
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sche Lyrik und Tragodie au ahnlichen Gesangen erwachsen, 
wie das romische Festlied sie darbot, enthielt das Abnenlied die 
Keime d s Epos, die Ma kenpo e die Keime der Komodie; und 
aucb bier mangelte griechi che Einwirkung nicht. - Um so 
merk wurcliger ist es, clafs aJle die e amenkorn •r nicht auf-
gingen oder verkiimmert n. Die korperlich Erziehung cler la-
tiniscben Jug ncl blieb cl rb uncl tiichtia, aber fern von dem Ge-
danken einer kun tleri chen Au bi]dung cl Korper , wie die 
helleni che Gymna tik ie v rfolgte. Die offentlichen Wettkampfe 
der Hellenen verandert n in Italien nicht gerade ibre atzungen, 
aber ihr We en. Wahrend ie Wettkampt d r Bi,rger sein oil-
ten und oboe Zweifel anfang auch in Rom waren, wurden ie 
Wettkampfe von Kun tr it rn und Kun tfechtern; und wenn der 
Beweis freier und hell ni cher Ab tammull'7 die r te Bedingung 
der Theilnahme an den griechi chen Fe t pielen war, o kamen 
die romi chen bald in die Hande von freigelassenen und frem-
den, ja selbst voo unfrei n Leut o. Folgewei e v rwandelte sich 

• der m tand der lit treiter in in Zu chauerpublicum uncl von 
elem Kranz d Wett iegers, d n man mit Recht da Wahr-
zeichen von HeUa genannt hat, i t in Latium paterhin kaum 
die Hede. - Aehnlich erging e cler Poesie uncl ibren , chwe-
stern. ur die Griechen und die Deutschen besitzeo den frei-
willig hervorsprudelnden Liederquell; au der goldenen ch ale der 
Musen sind auf ltaliens grunen Boden eben nur wenige Tropfen 
gefallen. Zur eigentlichen Sagenbildung kam es nicht. Die itali-
scben Gotter sind Abstractionen gewe en und geblieben und 
haben nie zu rechter personlicher Gestaltung ich ge t igert oder, 
wenn man wiU, vercl110kelt. Eben o sind die I n chen, auch 
die grofsten und herrli hsten, d m llaliker ohne Au nahme 
Sterbliche g blieben und wurden nicht wie in Griechcnland in 
ehn i.ichtiger Eriooerung und liebevoll g pfl gter eberlieferung 

in der Vor telluna d r Meng zu gottergl i hen Hero n erhoben. 
Vor allem aber kam e in Latium nicht zur Entwickelung einer 

ationalpoe ie. E i t die tief te und b rrlich te Wirkuog der 
musischen Kun te upd vor all m der Poe ie, dafs ie die chran-
ken der bOrgerlichen Gemeind o aufh ben und au den tammen 
ein Volk, aus den Volkern eine Welt er chaffen. Wie beutzutage 
in un er r und durch unsere Weltlitteratur die Gegen iitze der 
civili irten ationeo aufgehoben ind, o hat die griechi che 
Dichtkun t da di.irfti0 e uncl egoi ti che tammgefi.ihl zum helle-
nischen olk bewur ts in und dieses zum Rumanismu umge-
wandelt. Aber in Latium trat nicht.s Aebnliches eio; es mochte 
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Dichler in Alba und in Rom geben, aber e ent taod kein latini-
ch Epo , nicht iomal wa eher noch denkbar ware, ein lati-

ni cher Bauernkatechismu von der Art wic die he iodi chen 
Werke und Tage. E konnte wohl das lalinische Bundesfo t ein 
musi che I alionalfest werden wie die Olympirn und I tbmien 
d r Criechen. E koonte wohl an Albas Fall ein a enkrci ich 
an~ohlien en, wie er um Ilions Eroberung sich pann, und jt>de 
C mcinde und jedes edle Ge~chlecht Latium seine eigeneo An-
fan e darin wiederfinden oder hineinlecren. Aber weder da 
Eine noch da Andere c cbah und Italicn blieb ohne nationale 
Poe ie und J(unst. - Wa hierau mit 'othw ndigkeit fol t, 
daf die Entwickelung der mu.i chcn Kun te in Latium mehr 
ein Eintrocknen al ein Aufbli.ihon war, da be taticrt. auch fiir 
un noch unrerkennbar, die eberlieferun . Die Anfiincre der 
Poe ie ei nen wohl iiberall mehr den Frau n als den Mannern; 
Zaub r aw, und Todtcnlied gehor n vorzug wei e jenen und 
ni ht ohnc Grund sind die Liedesgeister, die Casmenen oder 
Camenen und die Carmenti Latium_ wie die Mu en von Hellas 
weihlich gefan t worden. Aber in flellas kam die Zeit, wo d 1'. 
Dichtcr di • angfrau ablo le und Apollon an die pitze der Mu en 
tral; ·um .baL.ke.inen nalionalcu Gou de Gesaoges und die 
altere latcioische 'prache kcine Bczeicbnung fur den Oi<;htcr . 
Die Liede macht i t hi r uover altoifsmafsig schw[1cher au~ e-
tret n und ra ch verknmmert. Di Uebun mu i her Kun te 
hat .ich hicr fruh theil auf Frauen unc\ Kind r, th ii auf 
ziinfti e uorl unzi"infti e Handwerker be chrankt. Daf die 
Kia elieder rnn den Frau o, die Ti chli der von den Koa-
bcn gesungen wurden, i t chon erwahot worden; auch die 
reli iiisen Litaneien wurden rnrzug wei c von Kindern au ge-
fuhrt. Die piclleute bildeten ein zunftiges, die Tanzer uod 
die Kfa"'efrauen (praeficae) unzi"inftige Gewerbe. Wcnn Tanz, 

pie! uod Cc an.,. in Bella let blieben, was ie auch in Latium 
ur pri"inglich {!'ewe co waren, ehreovolle und dem Biir er wie 
ciner GPm inde zur Zier ereicbcodc Bcschaftigun en, o zocr 
ich in Latium dcr he~ ere Theil dcr Borger chaft m •br und 

mcbr von dit> co citlcn Kiin ten zuri"1ck, und um o ent cbiede-

•) l'oln ist wobl zunach t der Yor an ('r (deun so wird der Voles 
der a lier zu fas Pn eiu) uod oahcrt sich daon im iiltercn . prachgebrauch 
dern gric.-!1ischc11 11(!"({ ~,,,;; cs ist ciu dem rcligioscn Hitual angehiiren-
dcs \\'ort unrl bat, auch als cs spiiter vom Dicbter gebraucht ward 
immer Jen -ebenbe l'ilf de gotterfiillten auger , de Musonprie ters 
bchaltcn. 
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ner, je mehr die Kun t sich olfcntlich dar tellte und je mehr ie 
von den bclcb 'Oden Aore0 ungen de· Auslande durcbdrungen 
war. Oie einheimi ch F'Jot, lid man ich gefalleo, aber die 
Lyra blie - ; urnl wcnn da' nationale pie! zuge-

w, • n da au laodi ch Rio nicht blofs 
i:1lt • han llich. "abrl'nd die hen Kunste 

in Gricch r mehr G meinaut eine inzelnen 
r z mmen werdcn uod dam ilrncn eine 
n 1 DL11 i kelt • ie in Latium all-

allcrcmcin u \'o und indem ic 
zu in ji-d ocr g rin17cn Ha inken, kommt 
hier ni ht i' (dee ciner d th ilenden all-
g mein nationalen Bildun<> auf. -z· Jieb 
durchau bcfan«en in cl n 'chran n • it. 
Der Knabe wich d m Yat r oicht v ihn 
nicbt blof- mit elem Pnu und de F ern 
auch in da Hau de Freu11des n o 
d r \' at r zu a te od r in r. -
Ii b Erziehun<> war wohl he 1 
Ilaus und ganz elem taal 1· der daucrnd o 
Leb ein chaft zwi che o n und auf dcr e n-
eiti hcu de wcrdend cheo vor dem ferLicren uml 

cle reifen Mannes vor der Id der Jugend beruhte die 
Festigkcit der hauslichcn un atlichcn Tradition, die ln11igkeit 
de Familieobaodes, uberhaupt da ern le Ge11icht (gravitas) und 
der ittliche und wurdi° Charakter de· romi chcn Leben . , obl 
war au h die e Jucrend rziehun" eioe jener Io ·titutiooen chlich-
ter und ihr r lb t kaum be11 ufsler Wei bcit, rlie eben o ein-
fach ind wie lief; abcr Ober d ·r Bewunderung, die sic rweckt, 
darf oi ·ht ub r·ehco wcrd n, daf ie our dur fllbrt w r-
d n konnte und nur durchn-efuhrt ward dur h di fopferuo" 
der • tlichen individuelleo Uild " durch r- n \'erzicht 
auf o r iz wi efahrli der )Iuseo. 

er d twicl elun17 I en .K(insl bci den Tan•, sp1e1 

Etru n un ellcrn maor,e t wie jed Kunde~ . 0 " d o .... , 
E kann hoch crll'iihnt wc1 uch io Etrurieo di :~ ;:;~;.~;:~ 
Tanzer (histri ione ) und di ler ( ubulones) fri"1h 
und wahr cbeinlich noch fri:1her us ihrer Kon~t ein 

') Dafs die At llaaen uad Fe ccnninen nicht d r cam1,ani chon und 
ctrusl.ischen sondel'n dcr latiuiscben Kunst an"chiiren, wird cincr Zcit 

ezci t "crdcn. 
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Gewerb machten und nicht blor in der Heimath, onrl rn auch 
in Rom um gerin" n Lohn und keioe Ehre ich olfentlich pro-
ducirten. Bemerkrnswerther ist es, <la rs an dem etrusk i chen 

ationalf t, welche die sammtlichen Zwolfstadt durch eincn 
Dundesprie t r au richtcten, "picle wie die de· romi chen 'tadt-
fe te groeben "urden; inde~ die Jadurch oahe gelegte Fra0 , 

in wi weit die Etrusker mehr als die Latiner zu einrr nationa-
len uber den einzelnen Gemeindeo strhenden mu ·i ch n Kuo t 
gelangt inJ, ind wir zu bcaotworlen oicht mehr im land . 
Andr r eits mag wohl in Etrurien schoo in frilher Zeit der Grond 
gelegt ein zu der geisllosen Ansammlung gelehrten, namentlich 
theolo11i cben unrl a trologi chen Plunders. dur h den di Tu -
ker paterbin, als in elem all0 rmrinrn Verfall die Zopf•1el hr am-
keit zur Bluthe kam, mit den Juden, Chaldiiern und Ae0 ypt rn 
die Ehre theilten als Urquell gottlicher W •i heit angeslaunt zu 
werden. - Wo moglich noch wenig•r wissen wir von sabelli cher 
Kunst; woraus naturlich noch keioe weg~ fol0 t, dafs i d r der 

achbarstamme nachge tanden hat. Vielmehr liH L ich nach 
dem sonst bekannten Charakter der drri itali chen llaupt trimme 
vermuthen, dafs an kunstleriscber Be0 abung die amoiten Jen 
Hellenen am nach ten, die Etru ker ihnen am ferns ten g tan-
den habeo moo n; und eine ge" isse B lfiti0 ung dieser Annahme 
gewahrt die That ache, dafs die bedeuteod t n und ei0 roartig-
sten unter den romi chen Poet o, wie 'a •vius. Enniu , Lu iliu , 
Horatiu' den amniti chen Land chaftcn angehoreo, wo0 eoen 
Etrurien in der rcnniscben Litteratur fa t keine anderen V rtr •t r 
hat als den Arretioer Maecena , den unleidlich ten aller h rz-
vertrockoet n uod ,Yortererkrau t>lndpo IJofpo ten, und den 
Volaterraoer Persius, da rechte Ideal eines holfartigen uod matt-
herzigen der Poesie belli enen Jungen . 

.Aoheote Die Elemente der Baukuo t sind, "ie dies sehon anged ulet 
h• 11•cb• ward, uraltes Gemeiugul der Lamme. Den An fan" all r Tek-11•••••••· tonik macht das Wohnhau • e ist da selbe bei Griechen uncl Ita-

likero. Von Holz gebaut uod mit inem spitzen lroh- oder 
Schindeldach bedeckt, bildet e eineo ri reckigeo Wohoraum, 
welcber durcb die mit dem Regenloch im R den orre poncli-
rende Deckenolfnung (cavum aediwn) den Rau h rntlal" l und 
das Licht einfuhrt. otcr die er , hwarzen D eke' (atrium) 
werden die pei en bereitrt und verzchrt; hit>r werdrn die Hau -
gotter verehrt und da Ehebetl wi die Babrc auf0 e t lit; l1ier 
empfao t der Mann di Caste uOLI sitzt die F'rau pinnrnd im 
Krei e ibrer L\1agde. Da Hau balle keine Flur, in'ofern man 
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nicht den unbedccktcn Raum zwi chen der Hausthur uod der 
Strafse dafllr nehml'Il II ill, welcher ~cinen 'amen vestibulum, 
das i~t dcr Aokleitkplatz, davon rhiclt, dafs man im Hause im 
Untergewand zu geh n pflcgt • und our wenn man hioau trat, 
die To11a umwarf'. Au h eine Zimmerl'intb iluna man°elte, aufser 
daf' urn d ,n \\'oboraum hcrum chlaf- und orrathskammern 
aogchracht werden !wont n; und an Treppen uod anf •esetzte 

toclmcrke i t noch wcoirr r zu denk o. - Ob und wie weit 
au di ,;en Aofan<•l'O in national-italische Tektooik b rvor"in°, 
ist kaum zu ent ·h ·ideo, da die rir hi chc Einwirkuoo chon 
in der frClhest n Zeit hier i,b,rmachti" einrrrgrilf n und die etwa •c1ie11. h,t. 

vorhandt·ncn volk thumlich n Anfaooc fa t ganz i:1berwuchert 1 
•

1
~;::.:.••· 

bat. 'chon di iilte l italis he llaukun t. w lch un bekannt 
ist, t •ht nicht vi I wenigPr unter dem Eio0uf's der gri chi chen 
als die Tektonik d •r augu tcischen Zeit. Die uralteo Graber von 
Caer und Alsion o wi "ahr chL"inli ·h auch da alte'te unter 
cl n ki1rzlich auf••edcckteo praeoe tini ·chen iod anz wie die 
The aur n von ·Orchomcoo und M k,,nae durch iib reinander 
geschobene allrnahlich cin prinoeod und mit einem grofsen 
D ck tein ges hlo ene t!'inlairen uberuacht g wesrn. lo der-
elben Weise i t in s •hr altcrthf1mlicbe Gebflude ao der tadt-

mauer von Tu culum gedeckl uod eben o gedeckt war ur priing-
licb das Q11ellhau ( tulliannm) a111 Fufse des Capitol , bi des 
darauf ge etztm Gel,[rndcs wegen die Spilze abgetrn°en ward. 
Die oach demsPlben Sy tern angelegten Thore glcichen ich vollig 
in Arpioum uod in Mykcnae. Der Emissar des Albancrser ( •. 39) 
hat die grofste Aebnliehkcit mit dem des kopais hen. Die so-
genannt n kyklopiscbenRin"mauero kornmen io ltalien, vorzu -
wei e in Etrurien, Umbrien, Latium und dcr 'ahina haufi0 vor 
und gehoren der Anlage oach entschieden zu den alte ten 13au-
werk •n ltalien , obwohl der orof' l Thl'il der jelzt vorhand oen 
wabr hciolich er t vie! spat r, einzclne icher er-t im i ·b •oten 
Jahrhundert der tadt auf•effttlrt worden sind. ie ·iod cben 
wie die griechischen bald anz roh au rof~en uobearbciteten 
Fcl blocken mil dazwi chen ein Pschobcnen kleinereo teinen, 
bald quadratisch in horizontal n Lagen *), bald au vieleckig zu-

•) Oicser Art sind die servianischen Mauern gewesen. dereo kiirzlich 
am Avent in, sr"'ohl an der "cite nach . Paolo zu iu dcr igoa ,'lfaccarana 
"ic an drr Tibc1·scil• untcrhalb . abioa aufgedecklc Uebe1Tcslc in dee 
Annalen d,• • romischco losliluts J 55 Taf. XXI-/X . . i fg. abgebil-
tlet oder bes hricbcn sin!!. Die Tu[fblorke sind irn Hinglicheo Recblcck 
behaueu und an eioigeu tellcn, grorserer Feslii;k.eit wcgeo, ab\, echselud 
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von Tirynth, o teht ho hst wahrscheinlicb in ibnen noch un' 
eincs der Mus • rr an d •m die lta\iker den Mauerbau 
lernten. r ' • • • der tuscani-
sche hie nd n Tempel-
bauten di owohl im 
Ganzen n viereckiger 
ummau • R aulen das 
chrage Oach Einzt>lnrn 

vor allem in cl hen Detail, 
dur bau abbii i ·t na h 
allern diesem wahrscheinJich wie auch a • die 
italische Bauk vo - run n auf 
Holzhiillen, ck d b -
schriinkte cl tio kam 
durch da u \ hen. 
Kaum zu b at d n 
G-ebrauch n u rtel-
bereitung (cal[e]x, c i{), di bine (machina 
fl'l]Xav1), da Ri htman (gr orben WfUl)V r11w,ua) 
urn] den kiin tlichen V r ch]ufs ( clatliri (}(!nv) iiberkamen. 
Demnach kann von eioer igenlhi.imlich itali chen Ar hitcktur 
kaum grsprochen werden, aufser in ofem in dem HoJzbau de 
italischen Wohnbau e neben den durh griechi chen EinOuf 
auch bier bervorgerufenen Abaoderungen duch man h Eio n-
tbiimliche festgehalten oder 11uch erst entwickelt ward und die 
dann wieder auf den Bau der italischen Gotterhauser zurii k-
wirkte. Die arcbitektoniscbe Entwickeluncr de llau'e aber crincr 
in ltalienausvon_ den Efru kern. Tier Latiner und elb-t d r 
Sabiiller bielten -noch fe t ~n der ererbt n Oolzhiilte uod der 
guten alten itt dem Gotte wi i t nicht in' • 
Wohnung, ondern nur einen rr w aum anzuw 
der Etru ker schon b goon n halt ohn H 
umzubild n und nach d m Mu·ter h 'o 
aucb dem Gotte ein n Tempel un e· r a 

zu errichten. Dan man in Latium z e b t 
unter etruskischem EinOuf vor chri ·ei e 
des alte ten Tcmpelbau- und de al II ii -
canischer*). Was den Cbarakt r di e O g aolangt, 
so ahrnt der gricchische Tempel wohl die allo-meinen m-
risse deli Zcltes oder de Wohnhau e nach • aber er i't we ent-

•) Ratio Tuscamca; cavum aedium Tuscanicum. 
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lich von Quadern gebaut und mit Ziegeln gedeckt und in den 
durch den tein und den gebranntcn Thon bestimmlen Vcrhalt-
ni en haben sich fftr ihn die Ge etze der olhwendigkeit und 
der chonheit entwickelt. Dem Etrusker clagegen blieb der charfe 
griechi che Gegensatz zwischen der nothweuclig von Holz her-
gerichteten Menschen - und der nothwenclig steinernen Gotter-
wohnung fremd; die Eigenthiimlichkeiten des tu cani chen Tem-
pels: der mehr dem Quadrat sich nahernde Grundrifs, der hohere 
Giebel, die grofsere Weite der Zwischenraume zwischen den 

aulen, vor allem die gesteigerte Schragung und das aulfallende 
Vortreten der Dachbalkenkopfe iiber die tragenden Saulen gehen 
sammtlich aui. der grofseren Annaherung des Tempel an das 
Wohnhaus und aus denEigenthiimlicbkeiten desHolzbaues hervor. 

Die bildenden und zeichnenden Kiinste sind jiing r als die 
Architektur; das Haus mufs erst gebaut ein ehe man daran geht 
Giebel und Wande zu scbmiicken. Es i t nicht wahrscheinlich, 
dafs diese Kiinste in Ilalien schon wahrend der romi chen Konigs-
zeit recht in Aufnahme gekommen sind; our in Etrurien, wo 
Handel und Seeraub friih grofse Reichthiimer csncentrirten, wird 
die Kunst oder wenn man lieber will, das Handwerk in friihester 
Zeit Fufs gefafst haben. Die griechische Kunst, wie sie auf Etru-
rien gewirkt hat, stand, wie ihr Abbild beweist, noch auf einer 
sebr primitiven tufe und es miigen wohl die Etrusker in nicht 
vie! spaterer Zeit von den Griecben gelernt baben in Thon und 
Metal! zu arbeiten, als diejenige war, in der ie das Alphabet von 
ihnen entlehnten. Von etruski cher Kun tfertigkeit die er Epocbe 
geben die ilbermiinzen von Populonia, fast die einzigen mit 
einiger icberbeit dieser Epoche zuzuwei enden Arbeiten, eben 
keinen hohen BegrilT; doch rniigen von den etru kischen Ilronze-
werken, welche die spateren Kunstkritiker so hoch slellten, die 
be ten eben dieser Urzeit angehort haben und auch die etruski-
schen Terracotten kiinnen nicht ganz gcring gewescn sein, da die 
altesten in den riimischen Tempeln aufgestellten Werke aus ge-
brannter Erde, die Bihlsaule des capitolini cben Jupiter und das 
Vierge pann auf seinem Dache, in Veii bestellt worden waren und 
die grofsen derarti 0 en Aufsatze auf den Temprldiichern Ober-
baupt bei den spateren Romero als ,tuscani che Werke' gingen. 
- D.igegen war bci den Italikern, nicht blofs bei den abclli cben 

tammen, sonderR selbst bei den Latinrro da eir•eMe llildcn 
und Zeichnen in die. er Zeit noch er t im Ent tehen. Die b deu-
tend ten Kua twerke cheinen im Au ·landc gearbeitet worden zu 
sein. Der angeblich in Yeii verfertigten Thonbilder wurde chon 
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Ein dritter Gegen alz i t noch allgemeinerer Art: der der 
crmocrenden und cler Armen, in besondere der au dem Be itz 

g dran"ten oder in demselben gefahrdeten Ilesitzer. Die rccht-
lichcn und politi chen Verhaltni e Roms veranlaf ten die Ent-
t hung zahlTeicher llauerwirtbschaften theils kleiner Eigen-

thum r, die von dcr Gnade de Capital-, theils kleiner Zeitpachter, 
die von der Goade des Grundherrn abhingen, und beraubten viel-
fach Einzelne wie "anze Gemeinden des Grundbesitze , ohne die 
per·onliche Freiheit anzugreifcn. Dadurcb ward da ackerbauende 
Proletariat scbon frOh o roach tier, dal: e we entlich in die 

chick ale der Gemeinde eingreifcn konnte. Da tad ti che Pro-
letariat gewann CI"t in ,reit paterer Zeit politi ch Bedeutung. 

bechaffuog In die en Geo n atzen bewegte icb die inn re Ge chichte 
~::0\;:::: Rom und yermuthlich nicht minder die un <>anzlich verlorene 
oemei•d•-der Obrigen itali chen Gemeindcn. Die politis ·he Bewerun° inner-
.. ::~

1:r~~ halb dcr voJlberechtjgtcn Bllrger--cbaft, der l~ieg der Au 0 e cblo -
sen n und der Au schliefsenden, die socialen ConJlicte der B -
sitzenden und der Be itzloseo, o mannichfaltig i ich durcb-
kreuzen und in einander scblingen und oft elt ·ame Allianz n 
berbeifuhren, siod dennoch "e entlich und yon Grund au ver-
schieden. - Da die errianische Reform, ,relche den In a en 
in militari cher Ilin i ht elem Burg r oleichstellte, mehr au ad-
mini trativen Rf1ck·ichten al au in r Jloliti ch n Parleitend nz 
herrorgegang n zu in cbeint, o darf al· der e1"l di rr Ge0 n-
atze, der zu inneren liri ·en und , erfa uo0 iioderunrren fiihrte, 

derjenige betracht t werden, der au( die Be chriinkun<> der la-
g!stratur hinarbeitet. Der frf1be te Erfolg die r alte·t n romi-
scben Oppo ition be teht in der Ab cha!Tuog der Leben lan°lich-
keit der Gem indevo1"'te enShaft, das heil:-t in der Ab cha1Tun° 
de '"R.oni<>llium •. 1e nothwendig cliese in der natllrlichen 
Entwicke uog der Dinge lag, dafeir ist der chlagend te Bewei , 
dal: die elbe Verfa ung anderung in elem ganzen Krei e cl r 
itali ch-griechi chen Welt in analoger Wei e vor i h gegan"en 
i t. 'icbt blofs in Rom, ondern gerad eben o bei cl n i'tbricren 
Latinern so wie bei den abellern, Etru k rn und pul rn, 
fiberhaupt in sammtlichen itali ·chen Gemein<len find en wir, wie 
in den griecbi hen, in spaterer Zcit die alten leben langlich n 
<lurch Jabre hcrrscher ersetzt. Fur den lucani chen Gau i t 
bezeucrt, daf er im Frieden sich demokrati ch regierte und nur 
fur den Krieg die Magistrate cine ' - irr, da hei(·t einen dem 
,[Ami Dictator abnlicben B amten be tell ten; di abelli ch n 

tadtgemeinden, zum Beispiel die von apua und P9mpeii, ge-
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horchten gleichfalls paterhin einem jahrlich wecb elnden ,Ge-
meindebe orger' (medix tuticn ) und abnlicheln ·tilutionen mogen 
wir auch bei cl n Obri<>en T1olk - und 'tadtcremeinden Italien, 
voraussetzen. E bedarf hierna h k iner ErkWrun , au welchen 
GrOnden in Rom di Con uln an di telle der Konioe cretreten 
sind • der Organi mu cl 'f alt o riechi • h n und itali chenPolitie 
entwickelt vielmehr die B, chrankun<> d r I b n lanrrlichen Ge-
meindevor tandscbaft auf ein kurz re mei tenth ii jahrige Fri ·t 
mit einer gewi en 1aturnotbw ndi<>keit au i h lber. o 
einfach indef die r a he die r \'eramlerunrr i t, o mannich-
faltig konnten die Anla e in: man mochte na h cl 'm Tode d 
lebenslanglichen llerro be bli f en k inen ol h n ·wied r zu 
erwahlen, wie nach Romulu Tod, cl r romi ·h nat Yer'ucht 
haben soil; oder der lierr mo bte fr i11illirr abdankcn, wa an-
geblich Konig Serviu· Tulliu beab i htigt hat" oder da Yolk 
mochte gegen eioen t ranni·ch n H rrent n auf then und ilm 
vertrciben , wic die das End cl, romi chen Konirrthum war. 
Denn mag die G ·hi bte der Vertreibung de letzten Tarquinius \'ertnlbuog 

, des Oebermf1thig n', auch noch O elu· in An kdot n Ill- i:md dor Tuqui• 

zur ovelle ausge ponnen scin, o i t do h an den Grundzii<>en "'"' '" t<om. 

nicht zu zweifeln. Dafs der Koni<> e unterlief- den enat zu be-
fragen und zu erganzen, dafs er Todesurtheile und Con.fi cationen 
ohne Zuziehung von Rathmannern aussprach, da( er in seinen 
Speichern ungehew·e Kornvorri:itbe aufhaufte uod den Bur ern 
Kriegsarbeit und Haoddienste uber die Gebuhr an ann, bezeichnet 
die Oeberlieferuog in glaublicher Weise al di 1"achen der 
Emporung; von der Erbitteruog des Yolke zeucrt da formliche 
Gelobnifs das da selbe Mann for Jann fur ich und eine 1ach-
kommen ablegte, fort.an kcinen "Konig mehr zu dulden und d r 
blindellafs der eitdem an den amen des Kuni ich anknupfte, 
vor allem aber die Verfllgml", dafs der , Op(erkonig ', den man 
creiren zu miissen glaubte, damit nicht die Gott r den gewohnten 
Vermittler vermif ten, kein wciter Amt olle b kleiden konnen 
und also dieser zwar der erste, aber auch cl r ohnmachticr te aller 
romischen Beamten ward. Mit d m letzten Kooi" wurde ein 
ganzes Geschlecht verbannt - ein Bewei , welcbe Ge chlo en-
heit damals noch die gentilicischen , erbinduogen batten. Die 
Tarquinier siedelten darauf iiber nacb Caere, vielleicbt ibrer alten 
Heim a th ( S. 127 ), wo ihr Ge chi cht orab kurzlich aufcredeckt 
worden ist. An die Stelle aber de eine~ leben Jiinolichen traten 
~jahrige Ilerrscher an die pitzeder romi chen Gemeinde. -

1es ist alles, was hi tori ch iiber die wicbtigeEreignifs als icher 
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ange eben w 'fden kann *). Oafs in einer grofs n weitberrs hen-
den Gemeiode, "·ie die rtimische waT, di kuoicrlicbe Gewalt 
namentlich w on sie durch rnebrere Generationen bei elem elben 
Ge hlecbte ge~l'csen, wi~er tan<lsfahicrer und der Kampf al o leb-
haft r war als m den klemeren taaten, i t bccrr iflich • abcr auf 
eine Eiomi chung auswiirtiger Staaten io deos 

0
Jb n deut t kein 

ichere pm. Der gron e Krieg mil Etrurien, der iibrio'Cil wohl 
nur durch cbronolo0 ische Verwirrung in cl n riimi cheo Jahr-
biicheri: o nab~ an die Vert~eibung clcr Tarquinier ger[1 kt i t, 
kann rncbt al eme Interrent100 EtruTien zu Guo ten eioe in 
Rom beeintrii btigten Land manoe ancre eheo werden au dem 
ehr zureicheoden Grunde, dal: die Etru ker trotz de voU tiindi -

sten iege doch weder das rtimi cheKtioiathum wi der her"e tellt 
nocb auch nm die Tarquinier zUTiickcrefllhrt baben. 

Comlarioche ind wir iiher den hi tori cben Z~sammenbancr die \\"i 11-
o., ... i,. tigen Ereigni e im Dunkelo, o lieot dacrecren zum" ![1cke klarer 

vor, wo_rin die Verfassun°si:ind~run° bestaod. Die Konicr _gewalt 
~ne we". ab0 e chafJt w1e schon da bewei t, daJ in der 

aca~z nae wie v~r der ,Zwi chenktioig' eiotrat; e traten our 
a_n die telle de emen lebeosli:inglichen zwei Jahre ktinicre, die 
1ch Feldherren (praetores) od r Richter (iudices) oder auch blof 

CQUegen (con ule ) *") nannt n. Da Priocip derCollegialit.at, dem 
cter letzte paferiiio an°har te Name der Jahr konirre entlehnt 
war, er cheint hi r in eioer anz ei0 entbf1mli hen Ge talt. Nicht 
den beiclen Beamten zusammen ward die htich te Macht uh r-
tra en, soodern e hatte urnl f1bte ie j der Consul fur ich o 

. *)_ Die_ bckanot~ Fabel ric~tet griirstentheils sich selb t; zum guteo 
Theil 1st s1e aos Bernameaerklaruo~ (B1°utus, Poplicola, caecola) heraus-
ge poanen. Aber sogar die scheiobar ge cbichllichea Be taodlheilc dcr-
selben zeigcn ?ci gcoaoerer Er,~ aguog sich als erfunden. Dahin gehort, 
dafs Brutus Re,terhaoptmaoo (trzbunus celerum) gewesen und als olcher 
den Volksschlufs iiber die Vcrtrciboog der Tarquioicr beaatragt haben 
soil; ~coo es ist "?ch der altcsten romischen erfassung ganz uomugli h, 
dafs cm blofser Tr1buo das Recht chabt die Carico zu berufen, , iihrend 
dasselbe _dem. Alter Ego des Kooigs, dem tadtvogt mangclte ( . 76). 
Olfenbar 1st d1cse ganze Angabe zom Zwcck dcr llerstellunw cine Rechts-
bodens fiir die romische Republik crsonoco uod recht schlecht ersooneo 
iodcm dabci dcr tribunus celerum mit de~ gaaz " rschiedencn ma•·isle; 
equ_itum vcrwecbselt (S. 73) oad daan das dem lctztcren kraft s in •s pra-
tor1 chea Ran e zustcheode Recht die Ccnturien zu bcrufeo auf di 
Curieaversarnmlun" bezogca ward. 

.. ) Consules siad die zusamrnen priaweoden oder Taazendea wie 
praesul der Yor prioger, exul dcr Aus prioger (o bmtGwv) insula der 
Einspro.ag, zunach t der ins lllcer gcfalleoe Fel block. ' 
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voll und ganz wie d r Konig sie gchabt uncl gei.ibt batte • und 
w on auch ioe Competenztheilun wohl voo Anfao0 an stattfan?, 
bei pi Jswei e der eine Con ul den Heerbefehl, _clrr ~ndcre. ?IC 
nccht p!lcge Obernahm, o halte die elbe doch m k mer \\ e_1 e 
eioe binclende Kraft und land e j cl m cl r Colle en recbtl1 h 
fr i io deo Amt krci de anderrn zu jecler Z it Oberzu reifen. 
Wo al o die huch le Gewalt d r bti h l o ewalt entgc entrat I' 
uncl der eioe Collecre da verbot wa der anderc befahl, boben 
die con ulari chcn fachtwort einander auf. Die. c i eotbOmlich \ 
wenn nicbt rumi b , o do h latini h In titutioo. con UTrirencler 
hoch tcr Gewalt n die im romi h n emeioll' en icb im ao-

1 
zcn gcnommcn J)r~kti·ch bewi:ihrt hat z~ der e aber hwer ein 
wird in eioern aoclern rtif er n taat me Parall le zu fincleo, 
i t offenbar h n'orn gancren au elem Be tr ben die kOni Ii be 
Macht in rechtli h ung cbrnal rter Fiille fe lzu~alteo un? ~arum 
cla Jiooicr amt ni ht twa zu theilen oder von 10cm Iodmduum 
auf ein Coll crium zu iib rtraaen, oodern lediglich e zu v r-
clopp In und 

0
damit ,, -thig wa~-,. d~r h ich el_b r zu. 

vernichlen. A hnli verfuhr mao hms1chtl1ch der Befn tun", 
fur die ubrio o cla [dtere flinftfi i"e Zwi chenkonigthum eioen 
recbtlicben Anhalt gab. Die ordentlichen Gemeindevorsteher 
wunlen verp!lichtet nicht liioger al ein Jahr _von elem '.1'a0 ~ ih:e 
Amtsantritts an crerechnet ~), im Amte zu ble1ben; allem ie hor-
ten auf Beamte :u sein nicht etwa, wenn diese Fri t abgelaufen 
war sondern wenn ie ihr Amt offentlich und feierlich nied r-
gele'gt bait n o claf , fall sie c wagten di~s zu unterlassen uncl 
uber das Jahr hinau ihr Arnt fortzufiihren, 1hre Amt handlun°en 
darum nicht wenit1er giilticr war n und ie in [ulester Zeit 0°ar 
kaum eine andere" al eio~ sittliche Verantwortli hkeit traf. D r 
Wider pruch der vollen Gemeindeh rr chaft u~d d r e :zlic_ben 
Befristun" ward so lebhaft mpfuoden, dafs die Leben lao.crhch-
keit cioz~ durch die eicrene in er wi em inne f~·eie \\ illen -
erkli:iruog des Beamten be, iti<Yt und der 8 amte mcht geradezu 

*) Der Antrill tag fie! mit dem Jahrc a_nfang (~ . .llliirz)_ nicht zu_~m-
men und "ar iiberhaupt nich't fest. ach d,c ~-m ~1chtcte s1ch. dcr Ruck-
trittsta~ au wcnommcn wean cio Consul ausdruckl1 h anstatt eroc ausge-
falle 11e,tgc" tililt war (consul su(f'ectus) wo er i_n die_ Rech le und also au~h 
in die ~'ri t des usgefallencn cintrat. Doch srnd die e Er atzcoasula 111 
alterer Zeit nur \'Or •ckommco wcnn blof's der cine der Cousuln wegwefal-
Jen war; Collegicn Yon ErsaLz~ou ·uln bcgc(,nco ~rt ia dcr spaterea Re-
JlUblik. Regclmiifsig bcstaod al o das mt ~ahr crne Coo uls aus den u11-
glcichco lliilfLcn Z\\ eier biirgerlicher Jahrc. 
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/ dw·ch das Gesetz beschrii.nkt, sondern nur durch dasselbe ver-
anlafs~ ,,-ard s_ich selber zu bescbriinken. Nichtsdestowenjger 
war d1ese Befnstung des hochsten Amtes, die dessen Inhaber 
kaum ein oder das andere Mal zu iiberschreiten crewacrt habeo 
von der tiefsten Bedeutung. Es ging in Folge ders~lben° die that~ 
siicbliche Unverantwortlichkeit des Konigs for den Consul ver-
loren. Zwar hatte aucb der Konio-von jeher in dem romischen 
Gemeinwesen unter, nicht iiber de

0
m Gesetz crestanden · allein da 

nach romischer Auffassung der hochste Ric
0
hter nicht bei sich 

selbst belangt werden durfte, hatte der Konig wohl ein Verbrechen 
b~gehen konnen, aber ein Gericht und eine Strafe gab es for ibn 
mcht. Den Consul dagegen scbiitzte, wenn er Mord oder Landes-
verrath beging, sein Amt auch, aber nw·, so Janrre es walu-te · 
nach seinem Riicktritt unterlao- er dem gewohnlicbe; Strafoericbt . . 0 C 
wie Jeder andere Biirger. 

Zu dieser hauptsachlichen und principiellen Aenderun11 
kamen andere untergeordnete und mehr aufserlicbe aber docb. 
aucb tbeilweise tief eingreifende Beschriinkunoen binzu. Das 
Recht des Konigs seine Aecker durcb Biirgerfroh;den zu bestellen 
und das besondere Schutzverhaltnifs, in welcbem die Insassen-
scbaft zu dem Konig gestanden haben mufs, fielen mit der Lebens-
liinglichkeit des Amtes von selber. - Hatte ferner im CrimjnaJ-
prozefs so wie bei Bufsen und Leibesstrafen bisber dem Konirr 
nicht blofs ntersuchung und Entscheidung der ache zucrestan~ 
den, sondern aucb die Entscbeidung dariiber, ob der Veru~tbeilte 
den Gnad_enweg betreten chirfe oder nicbt, so bestimmte jetzt 

o09 das valenscbe Gesetz (J. 245 Roms), dafs der Consul der Pro-
vocation des Verurtbeilten stattoeben miisse wenn auf Todes-
oder Leibesstrafe nicbt nach Kri~gsrecbt erka~nt war· was dmcb 

••1 ein spateres Gesetz (unbestimrnter Zeit, aber vor de~ Jahre 303 
erl~ssen) auf schwere ".ermogensbufsen ausgedebnt ward. Zurn 
Ze1cben dessen legten die consulariscben Lictoren wo der Consul 
als Richter, nicbt als Feldherr auftrat, die Beile ab, die sie bi her 
kraft des ibrem Herrn zustehenden Blutbannes gefi.ibrt batten. 
lndefs drohte dem Beamten, der der Provocation nicht ibren 
Lauf liefs, das Gesetz nicbts anderes als die lnfamie die nach da-
maligen Verbiiltnissen im Wesentlicben nichts war' als eine sitt-
liche l\Iakel_ und hocbstens zw· Folge hatte, dafs das Zeugnifs des 
Ehrlosen mcht mehr gait: Auch hjer liegt dieselbe Anschauung 
zu Grunde, dafs es rechtl1ch unmoglicb ist die alte Konirrsrrewalt 
zu schmalern und die in Folge der Revolution dem Inh~b~r der 
hochsten Gemeindegewalt gesetzten Schranken strena crenommen ob 
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nur einen that achlichen und sittlichen Werth haben. Wenn also 
der Consul iooerhalb der alten kooiglichen Competenz handelt, 
so kann er damit wohl ein Unrccht, aber kein Verbrechen begehen 
und unterliegt al o defs,Yegen dem trafrichter nicht. - Eine 
in der Tendenz ahnliche Beschriinkuog faml statt in der Civil-
gerichtsbarkeit; denn wahr cheinlich gebort die Yerwandlung des 
Rechtes cler Beam ten, nach festge tellter Sache einem Privatmann 
die ntersucbuog des Sachverbalt zu i'1bertragen, in eine POicbt 
dieser Epocbe an. \ ermutblich ward dies erreicht durch eine 
allgemeine Anordnung binsichtlicb der ebertragung der Amts-
gewalt auf tellvertretcr oder 1achfolger. Hatte dem Konig die 
Ernennung von Stellvertretern uobescbrankt frei, aber nie fiir 
ihn ein Zwang dazu bestanclen o scheint dem Consul das Recht 
der Gewalti:lbertragung in zwiefacher Wei e begrenzt und recht-
lich beschrankt worclen zu sein. Einmal borten jene umfassenden 
und an dem Glanze, der den Konig um gab, selber theilnehmenden 
mandirten Gewalten, wie die des Stadtvogts fur die RechtspOege 
und wohl auch der stellvertretende Heerbefehl gewesen waren 
(S. 65), mit der Einfiihrung des Jahrkooigthums im Wesentlichen 
auf: dean dafs, wenn beide Consuln die Stadt verliefsen um an 
dem latinischen Feste theilzunehmen, ff1r die werugen Stunden 
ihrer Abwesenheit auch jetzt noch ein Stadtvogt bestellt wurde, 
war eine leere Form und wurcle in diesem Sinne gebandhabt. 
Vielmehr war es einer der Zwecke, die durch die Collegialitat des 
hochsten Amtes erreicht wurden, dafs nur in seltenen Ausnahme-
fallen es fiir die Rechtspllege eines stellvertretenden Beamten 
bedurfte; und obwohl im Kriege dem Obcrfeldherrn nicht ge-
wehrt werden konnte das Commando selbst iiber die ganze 
Heeresmacht auf einen Andern zu iiberlragen, so trat doch em 
solcher Stellvertreter jetzt auf als einfacher Adjutant (legatus) des 
Feldherrn. Die neue Republik litt so wenig den Konig wie den 
Stellvertreter mit kooiglicher Vollge,rnlt. Dagegen war dem Consul 
freigestellt, namentlich wenn ein schwerer Krieg die Wiederher-
stellung der urspriinglichen Einbeit der 1agistratm zu erfordern 
schien die colle i li che Gleicbberecbti 0 ung zu sus endiren und 
einen • ts enos en m 't..deln Ti tel em ,jctalors u er-
nennen, dem sowobl der ernennendc Consul wie sein gleich-
gestellter College als dem hohereo Ileamtcn zu gchorchen batten 
und in dessen Person aufserordentlicher und vortibergehender 
Weise die alte konigliche Gewalt wiederum in ihrem vollcn Umfang 
zur Geltuog Imm. - Die zwcite viclleicht noch folgenreichere 
Beschriinkung des Mandirungsrechts der Gewalt bestand darin, 
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dafs der Consul zwar als Oberfeldherr das freie Uebertragungs-
recht aller oder einzelner ihm obliegenden Ge chiifte ungeschmii-
lert bebielt, dagegen in seiner bauplstadtischen Wirksamkeit ihm 
das l\landiren for bestimmte Fiille vorgescluieben, for alle Falle 
dagegeu, wo dies nicht geschehen war, untersagt ward. Zu jenen 
Fallen, wo der Gemeindevorsland zwar der Idee nacb competent, 
aber zugleich verpOichtet war nicht anders zu harideln als durcb. 
- freilicb. von ib.m bes1cllte - Vertreter, gehi.iren aufs r elem 
Civilprozefs auch diejenigen Criminalsachen ,relche die b id n 
l\lordspurer ( quaestores) als Gehulfen dcr Consuln wie fruher 
des Roni gs ( S. 65. 152) zu erledigen hat ten, ferner die wich-
tige Verwaltung des Staalsschatzes urn! des Staats<.1rchivs, ,rnlche 
dieselben zu ihren bisherigen Functionen i:ibernahmen. Al o 
wurden die Quaestoren, was sie Hingst wohl that 5chlich cbon 
gewesen waren, jetzt gesetzlich standige Beamte, die iibrigen , 
da der Consul sie ernannte wie bisher der Konig, folgerecht 
auch mit ihm zugleich nach Ablauf eines Jahres abtraten. W o 
clagegen solche Vorscbriften nicbt bestanden, mufste der Ge-
meinclevorstarid in der IJauptstadt personlich eingreifen; wie 
denn zum Beispiel bei der Einleitung des Prozesses er sich 
uriter keinen Umstanden vertreten ]assen kann. Diese ver-
schiedene Bebandlung der burgerlichen und der militari cben 
Gewaltiibertragung ist die Ursache geworden, we.I: hall innerhalb 
des eigentlicben romischen Gemeinderegiments dur haus keine 
stellvertretende Arntsgewalt (pro magislratu) moglich i tun l rein 
stadtische Beamte nie durch icbtbeamte er etzt, die militiiri cben 
Stellvertreter aber (pro consule, pro praetore, pro quae tore) 
von aller Thatigkeit innerhalb der eigentlichen Gemeinde aus-
geschlossen werden. - Das Recht ferner den Nachfolger zu er-
nennen, das der Konig unbeschriinkt geubt bane, ward auch elem 
jetzigen Gemeindevorsteher keineswegs entzogen; aber er wurde 
yerpllichtet denjenigen zu ernennen, den die Gemeinde ib.m be-
zeichnet hahen ww:de. Durch dieses bindende Vorscblag recht 
ging wohl in gewissem Sinne ~rnennu.ng der ord ntlic.b.en 
hochsten Beamten materiel] auf die Gem~indLJiber; doch b tand 
auch praktisch noch ein sehr bedeutender nterschied zwi cben 
jenem Vorscblags- und elem formlichen Ernennung r cht. Der 
wahlleiteride Consul war duxchaus nicht blofser Wahldirigent, 
sondern konnte, kraft seines wescntJich dem k0niglicben gleicberi 
Recbts, zum Beispiel einzelne Candidalen zuriickweisen und die 
auf sie fallenden Stimmen unbeachtet la sen, anfang auch nocb. 
die Wahl auf eine von ihm entworfene Candidatenlisle beschran-
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ken; und wa noch wichtiger war, es erhielt die Gemeinde <lurch 
ihr Vor chlag re ht durchau nicbt dasilecht denBeamten wieder 
ahzu etz n, wie sic cs nothw nclig bi.itte erhalten miissen, wenn 
ie ihn wirkli h eingeselzt hatte. Vielmehr blieb, da der Nach-

folg r auch in dieser Zeit ledi0 lich von seinem Vorganger ernannt 
ward uncl al o nie in wirkli her Beamter ein Recht von einem 
zw· Zcit noch vorhand n n B am ten ableitete, der alte und wich-
tige Grund atz cl ' romi 'Chen taat re ht , daf' der bochste Ge-
m iodeb 'amte cblcchlhin unab etzuar i t, au b 111 der Con ular-

. periocle unverbri'i Ltlichinl{raft.-En llichdiePrie terernennung, 
die den Koni0 n zuge tanden hatt ( . o4), ging nicht tiber auf 
die Consulri, ondern e trat dafor bei den Mannercollegien die 
S_elb ter"i.inztlllg, b i den V talinnen und den Einzelpriestern 
die Ernennun° dw·ch da Pontifi alcollegium ein, an welches 
aucb die Au iiliung der gleicb am hau b rrlichen Gerichtsbarkeit 
der Gcmeinde tilier die Prie terinnen der Vesta kam. Um diese 
foglich nicht anders als von eioem Einzelnen • vorzunebmenden 
Handlungen vollzieben zu k0nncn, etzte das Collegium sich, ver-
mutblich ect um diesc Zeit, einen Vor tand, den Pontifex maxi-
mus. Diese Ablrennung der acralen Obergewalt von der buro-er-
lichen, wabrend auf den schon erwabnten ,Opferkonig' \\'ede1~ die 
biirgerliche noch die sacrale Macht des Ronigthums, sondern 
lediglich der Titel iiberging, so wie die aus dem sonstigeu Cba-
rakter des romiscben Priesterthums entscb.ieden heraustretende 
halb magistratische Stellung des neuen Oberpriesters ist eine der 
bezeicbnendsten und folgenreichsten Eigenthumlicbkeiten dieser 
auf Beschrankung der Beamtengewalt hauptsachlicb. im aristo-
kratischen Interesse hinzielenden Staatsumwalzurig. -Oafs auch 
im aufseren Auftreten der Consul weit zuruckstand hinter elem 
mit Ehrfurch.t und Scbrecken umgebenen k0niglichen Amte, dafs 
d~rKonigsname und die prie terliche Weibe ihm entzogen, seinen 
Dienern das. Beil gen_ommen wurde, ist schon ge agt word en; 
es _kommt hrnzu, dals der Consul stat de koniglicben Purpur-
kle1des nur durch den Purpursaum eine Obero-effandes von 
dem gewi.ihnlichen Burger sich unterscbied, und dafs, wahrend 
der Konig i.ilientlich vielleicht regelmafsio-irn Wagen erschien 

• . 0 ' ?er Consul der allgemernen Ordnung s1cb zu fugen und gleich 
Jedem anderen Burger in1;1erhalb der Stadt zu Fufs zu geben ge-
halten war. - lndefs diese Bescbriinkuoaen der Fulle wie der 
Zeichen der Amtsgewalt karnen im Wese~tlichen nw· zur An-
wendung gegen den ordentlichen Gemeindevorstand. Aufser- n,ctator. 

ordentlicher Weise trat, wie gesagt, anstatt der beiden von der 
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Gemcinde gcwahlten Yor tehcr ein einzi0 er ein, der Hcermci t r 
( magister populi) oder Gebieter (dictator). Auf di \V ahl zum 
Di lalor i"1lit di Gemcinde keineclei Einilul: , ondcrn ic ging 
Jedi lich au von rincm der zeitiacn Con ulo; gegen ihn °alt die 
Pror cation uur wie 0 egen den Konig, wenn er freiwilli0 ihr 
wich; so wie er ernannt war, waren alle i"ibrigen .Beam ten von 
Recht wegeu ibm uutcrthan. Dao-egen ,~·ru· dcr Zeit nach di Amt -
daucr des Dictator z1~icfach berrrcnzt: einmal in of-rn er al 
Amt genosse derjenirrcn Con uln, dercn eincr ihn ernannt hatte, 
nicht i"iber deren gesetzliche Amtszeit hinau im Amle bl ib n 
durfte; sorlann war al ab o!ute Maximum der Amt daucr elem 
Di tator cine ech monatlicl1e Fri t ge tzt. Eine der Dic-
tatur ei0 enthC1m11che Einrichtunrr war ferner, dal: der ,Tleer-
mei ter' gehalten war ich ofort einen ,Reitcrmei ter' (magi ter 
equitum) zu erncnnen, welcher al abbangi0 er Gehii!fe nebcn ihm, 
etwa wie der Qua tor neben elem Consul, fungirte und mit ihm 
vom Amt ablrat - cine Einrichtung, die ohne Zw ifcl darn it 
zu ammenbangt, daf e elem Ilecrmei tcr, vermuthlich als d m 
FC1hrer des Ful: volkes, verfa ungsmafsig untersagt war zu 
Pferde zu teig n. Die en Be timmungen zufolge i t di Dictatur 
wohl aufzufa en al cine mit dem on ulat zugleich ent tandooe 
Einrichlunrr, die den Zweck hatte in be ondere fiir d n Krie fall 
die "acf1tb ile der getb ilten Gewalt zeitwciJi" zu b itigen und 
die konirrliche Gewalt vorubergeh nd wi der io Leben zu rufcn; 
denn im Krie0 e vor all m mul: te die I i hberechli ung dcr 

on uln bedeoklich er cheincn und ni ht blof0 be timml Zeug-
ni e, sondcrn vor all em die al le. le Ben nnung d s £learnt n 
elb t und eines G bulfcn wie auch die ll grenzung auf di 

Dauer cine ommcrfeldzurrs und der Au chlur der Provocation 
pr chen fur die iiberwiegend militarische Ile timmuno der ur-
priinglichen Dictatur. - Im Ganzen also blieben auch die on-
uln, was die Konige gewesen waren, ober te Yerwalter, Richter 

und Feldh rren uod auch in relirrio er Hin icht war e nicht cl r 
Opferkoni , cler nur, dam it der ame vorhanden ei, crnannt 
ward, sondcrn der Consul, dC'r for di G m inde bet l und 
01 fcrte und in ihrem amrn den Willen der Cotter mit milfo 
der acl11-cr tiindigen rfor chte. Fur den ·othfoll hi It man 
sich iiberdi die ~lorrlirhkeit offi n die Yolle unum chrankte 
l(onig ge11alt ohne vorhcricre Dcfraoung d1•r ,em iode jed n 
Au<>Pnblick wiedcr ins Leben zu rufen rnit Be Piti1rung dcr durch 
die ollcgialiliil und clurch die he ondercn Compctcnzmind -
runcren gezogcnen chranken. o ww·de die Auf.,al.Je die koni0 -
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~ie uricn~rdnung war auch dur.ch. die Verfa un iinderung 
10 ofern gle1ch am entwurzelt, al 1e Ja auf der Ce chlccht rord-
nun" beruht , di e ab r in ilu-er vollen Reinl1cit au chli f lich 
bei .dem AltbOrgcrthum zu finden war. lndcm die Plebcjcr in die 

unen aufgenommen wurden, ge lallete man allerdincr auch 
ihnen rechtlich, was frt1ber nur facti ch bei ihnen vorcrekomm n 
ein konnte ( . 9), ich al Familien und Ge chlecbter zu con ti-

tuiren, abcr es ist bestimmt i.iberliefert und au h an ·i h hr 
be0 rrifiich, daf nur ein Theil der Pl hej r zur crentili ·i ch n 
~on tj~uirw1° vorscl~rit.t und al o die_n_euc uri n~• r ammlung 
1m \\ 1dcrspruch m1t 1hrcm ur pri"iocrlichen We en zahlreicbc 
~!i_t0 lied ·r zahlte. die keinem Ce ·chlecht an<>ehiirtcn. - All po-
lit1 chen Befu"lll e tier Gemcindever ammlung, owohl di Ent-
_ cheid~ng auf P1:ovocation in dem Criminalverfahr n, da ja 
ubcrn1cgend pol1t1 ch r Prozefs war, als die Ernennun<> d r Ia-
gislratc und die Annahme oder Verwerfuo<> der Ce etze, wurden 
auf da ver ammelte Aufgebot der Walfenpllichti"en i-.JJCrtra en. 
oder ihm neu erworben, o dar die Centurien zu den cm in n 
La ten j .tz~ auch die .ge'.neinen !lechte empfin<>en. Damit ge-
lan<>lcn die JD der serviani chen \ erfa ung gcgeb n n <>rrincren 
Anfiinge, wie namentlich da dem Heer iihcrwie enc Zu,t~n-
~un.,•rccht bei de1: Erklarung ein norilf·krie<>e ( . 96), zu 
mPr solchen Entw1ckelun dafs die w·icn durch di entwien-

versammluncr vollig und auf immer rerdunke1t ww·den und man 
ich gc\\ohnt das ouveriine olk in dcr letzl ren zu rhlicken. 

Drbatte fan I aucb in die er blof dann tatt w nn der vor-
si~zendc Bcamte ri:eiwillig selb t pra h od r ;\.ncler, prech n 
h~efs, our daf be1 drr _Pr~1•ocation naturlich beide Tbeile ge-
horl wenlen muf ten; die emfache Majorilat der Centurien nt-
chi.ed. - OJTenbar wunle die ·er Wcg gewahlt, wcil in der 

Cu~1eover ammluog die iibcrhaupt timmberecbligten ich volli • 
gl.e1chst~nden, al o. nach Aufnabmc der ftmmtlichen Plcbej r in 
die unen man be1 dcr au crebildeten D mokralie an"elanot ein 
wOrde, wenn die politischen Ab timmunoen en uricn <>ebli -
hen .11aren; die ~cnt~rie~ver ammluna dacre<>cn legte da hw r-
gew1cht zwar mcht JO die Uancle dcr Adlichen, ab r doch in die 
der Ycrmogenden, und da wichti0 e , or timmrecht, welch oft 
that iichlich die Wahl enl chied, in di der Ritter, da i t dcr 
Hcichen. 

i\'ichl in °lei her\ ci e wie die Gemeinde wurd der enat 
dm:ch die llrform der \'erfo sun" bclrolfen. Da bi hcrige Col-
Jegmm cl r .\.cite ten blieh nicht blofs au chliefilich palrici ch, 
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ondern b haupl t • ·e entlichen Befugni e, da n .- enko - von der emcindr "C-
f e • rerfa,sung 11·idri c 
z c efugni se wurclen 
d 1 • m fortan 
a n Ider c-

·ici hen 
l[tlirrmw, 
bier um 
von der 
11anirren 

s in konnte. -
i!!thum die rer-

her cremcbrt 
, war de ,I) r-

it cler Ab um 
hcitrn, di i r ·a he 

kamen u • ·n fr icr Brhan Er-
weiteruo at· auf, di au h Plrbrjl'r in drnbelben brachte 
uod uie rn 11ren • olgen eine voll taodi e m dcr rre-
ammten l{orper chafl herbeigefi.'1hrt hat. ei eit hatte 

der enat oicbt allein und nicbt l'Orzug we e, aber doch auch al 
Sl:aafsralh fungirL; uod wcnn e wabr cbe Jich chon in der !{o-
n!gszeit mc t als vcrfa ungswidrig angesehen ward, clan in 
die em Fall auch icht enatoren an der Ve 1mluncr theilnab-
men ( . 2), o wurdc jetzt die Ein • tu etroIT'n, daf fllr 
dergleichcn Verhandlungen dcm pair· chr rnat (patre ) eine 
Anzahl nicht patricischer , ' ch )en cripti) bei-
gcgeben wurcl n. • • i un<> 1, ar iii ch in kei-
ner Weise: di i at wur t cnatoren 
soodern bliebe rr tande n ni ht Va-
ter', ondern , cl hatt e ht auf die 
Abzeich n d ,r rde d n I um und den 
rot hen chuh • eben fern er nicht blo n-
beclin"t aus<>e er der elem at 
zustebeoden ol ni oritas), ond ie 
mufst n au h 1 ein n Rath ao 
(consilium) hand al en der an die Pa-
tricier gerichtetPn ·ci izu11olmcn und our 
bei dcm Aus innoderlrctcn zur Abmebruncr ihrc Meinuocr zu 
erkenn n zu 0 cben, mit den Fllfsen zu stimmen (pedi-
bus in sententiam ire, pedarii), wi der stolze Adel agte. 

17• 
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wi ·e war und zwar wurd n au b die Zuge chriebenen in die-
• • ora n wohl auch auf da numeri che 

de • • at zu cblief en bercchti t 
j 1i chen Gemein- Con,crvaUnr 

' in die c:;::~~C:u~~r 
umwf • • ·( 
we 1 

d . 
d e1 "· 
Di F n 
tie von Mit-
lei de a 
Werk zw i r der ti-
gen I• ortdau r olit r 
Parleien d r Alt ie li-
schen Torie und i e 
Gefahr da Gome e llerrn 
sich umwandeln z ni0'l wur-
den, um dann of Die ltbur r-
scbaft konnte ohn er de Koniatbum sich nicht 
entledigen; aber die euburger waren bei weitem nicht miichticr 
genug, um jener mit einem Schlacr da Ilefl au den llrtnden zu 
winden. Solche Transactionen beschriinken ich noth,\"endicrer 
Weise auf das geringste Mafs gegcn eitiger durch rnf1h ames Ab-
dingen gewonnener Concessioncn und ir Zukunft n -
scheiden, wie das Schwergewicht d irrn El e 
weiter sich stcllcn, wie ie in inander r rinanc -
gegenwirkcn werden. Darum verkennt man die Tniow r 
ersten romi chen Revolution dur h n man in ihr blof 
die unmittelbaren cuerun n, t, ine Vcriind runrr in 
der Dauer der ho h ten l\Ia i tratur mitt I bar n Folaen 
waren auch hi r bei weitem die Hau nd wohl oewaltig r 
al selbst ihr rheb r ie ahnt n. 

Dies war die Zeit, wo, um e mit incm Worte zu ag n, Ncuo 

die romische Bf1rger chaft im patcren inn d ' \ rte nt- OemciD d O. 

*) Dafs die rst n Coosnln J 64 Plebcjcr in den coat oa]nnco, i t 
kaum als cschicbtliebe Thatsacb zu bctracbtrn, sondern eher cin Zeug-
oifs darur dal' die patcreo romiscben Arcbtiologcn nicbt mcbr als 
l 36 romiscbe dcl gc chlcchtcr nachzu" eiseo vcrmocbten (Rom. Forsch. 
I, 121). 



262 ZWEITE DUCH. K,IPITEL I. 

tancl. Die Pleb jer wai·en bi her Ia a, en gewe en, welcl1e man 
"ohl zu den teuern und La ten mit heranzog, die aber dennoch 
in d n Augen de Ce etzes wesenlli h nichts wai·en als gcduld te 
Frcmdlinge uod der n Kreis gegen die ei0 enUichen Au land r 
charf abzu l ken kaum nothig scbeinen mocbte. Jetzt wurden 

. ie al lli:1r0 er eiogescbrirb n in die Curienverzeichni e; uod wcnn 
sie auch lier Ile ht gleichhcil noch fern tanden, immcr noch die 

lthiir0 er zu den dem Hath der Allen l"erfassung rn[1fsio zu tehen-
dcn Autorilal liandlun"cn aus cbli f lich bcfuirt uncl zu den bii.r-
gerlicben Acmtcrn und Prie tcrlhiimern aus cblief lich wahlbar, 
ja sogar dcr b(irgerlicben NutzunO'en, zum ll i pie! de Anthcil 
an dcr cmein\\eide, au schli £·1icb theilbafl blieb n, o war 
doch d r crste und schwcr te Schritt zur ,·oilier n Au irlei hung 
ge chcb n, eil die Plebejer nicbt blof im Gem indeaufuebot 
dienteo, ondern au h in der Cemeindel'er arnmlun° und im 

erncinderath br.i des en gutachtlicher llefra unO' timmt n und 
Haupt und R(icken aucb des armstcn Jnsa en o cut wi d 
yornebmsten Altbi"1rger CJescbi"1lzt ward durcb da Prol'o ation -
recht. - Eine Folo-e die er Yer chmelzung der Palricier uod 

lebcjcr zu der neuen rremeinrn romi chen Bur erschaft war die 
mwandlun" dcr Altbiirrrer chafl in cinen cblechts,idel, wel-

cher, da die Adel chafl nicbt melu da Recht be ar in "emeincr 
Yersammlunrr zu be chJief en und di Aufnahme n uer Famili n 
in den Adel dw· ·h Cemcindebc cbluf, noch wcnirrcr zulii sia r-
schil'n • edcr crar cl r clb ·te.rganzu.o0 unfahi" war. nt r 
den Konicrrn war derirleichen Ab0 e chlo enh it d •rn riimi ch n 
Adel fr m<I und die .\ufoahme neuer Ce hlcchter nicht allzu 
clten gewe en; jctzt lellte di rechle Kenoz ichen de Jun-

k rthum sicb eio al der si ·here Yorbote de nahe h vor lehen-
den Yerlustes eincr politi ch n Vorrechte und einer .Bedeutung 
in der Cemeindc. Die Ausschliefsutl"' der Pleb jer von all n 
Cemeindeiirutcrn und G meindepricsterthiimern, wiihrend i 
<loch zu Offizier - und Rath herrn tcllen zu ela en wurden, 
und die mit Y rkebrter Ilartniickigkeit fe •trrehalten rccbtliche 

nmoglichkeit einrr Ebe zwi chen AJLbiirrrern und Pl bejern 
dri"1ckten \\Citer dem Palriciat von vorn herein d n temp I de 
exclusirnn und "idersinnig pririle"irtcD Ad ltbum auf. - Eine 
zweite Folne der n ueD l.,(irrrerlichen Eini!!llll" mufs die fe t re 
Il gulirunrr des iederla sung r cbt owohl cl D latini ch 'Il 
£idgcno~ en al· audero taatrn g,men0b •r g we en sein. Weni-
grr des timmrecht· in den Centurien '"'gen, da ja doch nur 
dcm Au ii ig •n zukam, al wegen des Pro\'ocationsrecht , da 

263 
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), E_ t~llte ~ich fc t, dars der Felclherr und da Ileer al olchc 
die e1.-rcntlich tadt regelmaf i.-r n.icbl betr ten dw'ft n. Daf 
organi ·che und auf die Dauer wirksamc Be timmun11en our untcr 
dcr r~err'?hafl der burgerlichen Gewalt getro[en werd n konnten, 
]arr nrcht 1111 Buch tabeo, aber im Geiste der Vcrfa una· kam 
freilich vor da~ gelegentlich die em zuwider der Feldherr 
Jann ~ha~l im Lager zw· ll(irgenersammlung beri fund r 

heh n1cht1g war ein solcher lleschlufs nicht allein die ilte 
mifsl,i1Ji0 te die es Verfahreo und e unterblieb bald al war 
,·erboten. Der Gegensatz der Quiriten und oldaten wurzelte 
allmahlich fe t und fester in den Gemuthern der Blir"er. 

,,.,;meot d.. _Ind um die e Folge atze de neuen Republikanj mu Zll 
~•tilciata. cnl\nckeln beclurfte C der Zeit; \\"iC ]cbendicr di 1achwclt ic 

empfand drr Jitwelt mochte die R volutioo zuoach tin ein 111 
and em Lich~e erscheinen. W obi g 1~annen di ichlburger da-
durch da Bur errecht und 0 ewann die neue Bur er cbafl in der 
G meindever ammlung weitgreif ode Befugni e; aber cla er-
werfung recht des patrici ·chen coats, der gleich am wie ein 
Oberhau jenen Comitien in fe ter Ge cblo rnheit rrccrcnuber-
tand, ~ob rechtlic~ die freie llewegung derselben gcracle in den 

ent cbe1dend ·ten Dm0 en auf und war that achlich zwar nicht im 
land? cl n ern !lichen Willen cler Gesammtheil zu br cb n, aber 

doch 1bn zu v rzogern uocl zu verki1mmern. chien di Aclel-
ch~ft, incl m ie e auf0 ab allein die Gem inde zu cin, ni ht alJ-

zunel vcrl reo zu haben, o hatte sic in and rn B ziehuno-eu 
ent hi d n rrewonneo. Der Konirr war fr iii h Patricicr "ie der 
Con ul uncl die Ernennung zu)litcrli dern de enats Lehl die em 
wie _j~nem_ zu • ~ber we~n j nen eine Au nahm tellung uh r 
Patn?1er ~11cht m1~der me iiber Pl bejer hinausruckt und w nn 
er le1?ht Ill den Pall kommen konnte ebcn ge en den Adel ich 
auf die )len"e liltzen zu mf1 • en, o land der Con ul, llerr-
chcr auf kurze Fri t, vorher und nachher aber uicht als iner 

au dem Adel und dem adlichen litbiirger, wclchrm er hcutc 
befabl, rnor0 en gehorchend, keinesweg aur erhalb ein tande 
und mufstc der Aclliche in ihm wcit miichtio-r cin al d •r Be-
amte. \ eon ja dennoch inmal ausnahm "ci e ein der Adel -
herr chaft abgeneigter PalJ·icier ans Re0 iment "Crufen ward 0 
ward sein Amtsge1~'alt theil dw·ch die vom chrofTen Ad J gei te 
durchdrunrrenen Pne ler rhaflen, theil durch den olleocn rrc-
Ja~1mt_ und leicht durch die Diclatur u pcndirt; und \\a noch 
w1cht1ger. w~r . fehlte ihm da er te Element der polili rhen 
lacht, die Ze1t. D r Vor Leher eine Gcmeinwesen , we! he 
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adJi her Janner; ab r da sie der Bekleidun° Yon Aemlern ja 
ogar der Th ilnahme an d r Debatte unfiibig, al o von jrd m 

prakli ch n A nth ii am llr"iment au ere cblos n piclt n 
i notl111 endi" r \ ci e au him enat eioe unl rgeordn l Rolle 

und "urd n iib rdie I.lurch da okonomi~cb wi b1i0 e Nulzungs-
rechl der Cemrill\rnide in pccuniiirer Abhiin°i"k it ,·on d r Cor-
poration gehalten. Das allmiihlich sicb hild nd Recht dcr palri-
ci cben Con uln wenig tens jcde vierle Jahr die Rath h rrnli le 
zu revidiren und zu modili iren, nichti" e verrnntbJi h cl r 

del chaft gegenf1ber war, konnte doch sehr wohl in ibr m Int r-
es e gPbraucht uncl cler mil' liebige Plebrjer mittel l d elb n. 
au elem enal C rn gehalten und ogar \lieder au ge chi den 

»tepteb,Jt werden. - Es i t darum clurchaus wahr, daf die unmill •11.,are 
ocb•.~~~0

•
1• Folge der R volulion die Fe tstcUuug cler Jdclsll •rr chafl cre-

WC'('Il i l; nur i t e nicht di gauze Wahrhcit. Wenn di I ·hr-
zahl der ;\litlebenden mcioen mochlc, dafs die R rolution d n 
Pleb jern nur rine tarrere Dcspotie grbra ht bab , o ch n 
wir piitereu in die er elb t chon di Kuo J)CO dcr n Frei-
heit. Was die Palri ier gcwannen, gin° ni ht der Gem inde vcr-
loren, onclern der die Gcmeincle ewann Z\\ar 
nur wenige engbeschriinkte Rech le, welche w it minder prakti b 
und handrrreiflicb war n al' die Errunrrenschaflen de Ad J und 
wel h nicht einer von tau end zu chalz n wi en mochlc, aber 
in ilrn n Ja0 di Burg haft d r Zukunft. Bi b r war p liti ch 
die ln'a sen cbafl nicht di Altbf1rgerschaft alle " w n; in-
d m j tzl jrne zur Gemeinde ward "ar di Altbiirger haft iil.Jcr-
wundcn; denn wie vie! aucb noch zu der voll n burcr rlicb n 
Glei bheit mangeln m chte, e i t die er l Dr ·ch , ni bl di 
Ile etzunrr de letzlen Po tens, die den F;ill d r Fe lung nt-
scheidet. Darum datirt die rumi ch Ccrneind mil Recht ihre 
politische Exi lcnz YOU dcm Ileginn d Con ulat '. - Iodef 
wenn die rrpublikanis h Jlerolution trolz der dw· h ic zuni.ich ·t 
begr[ind ten Junkrrherr chaft mit Recht ein 'ieg dcr bisberig n 
Insa sen chaft oder der Pl b genannl werden kann o trug 
doch ;iuch in dcr Ietzleren Ileziehuog die Revolution k in weg 
den barakter, cl n "ir beulzutag als drn dcmokrali chen zu 
b zeicbnen g wolml ind. Da rein JlCr i.\nli be V rJi n t hne 

nt r,llltzung der Gehurl und dr' R i hthum mo ht w hl 
unter der Kuni" herrschafl leichter aL uot r derjcni" n des Pa-
tricia! zu Einflus und An elH'n grlangen. Damals war cler Ein-
trill in den Patriciat rcchtlich kt-inern rerschloss ,n; j lzl war 
da hocb t Ziel d plebcji cben Ehrgeiz die Aufnahme in den 
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• ort die cbon erwab1 cbrift • • tlich der Yer-
1 fs n ( '. 2 2), die ni s in inen dem ge-
f- Dru hrecht d r B an ·auk zen bestimmt, 
s u ·h in bezeicboender orzu uf den chutz 
d n Ma war. Denn wenn d m Beamt n 

ward ' m m hr als 
z fe un mit Gestat-
t ro1 • die r e\t-

alz daf fur den 
kl r i e xirnum 
no hien i t eine 
Ru nah r b n, von 
der neuere G leroeo Ord-
nungen halte - he omung geht 
vielmehr nae t rfa -
sun <lerun lie i Y r-
hal en H umf· R t Da 
Ko egiment halte wahr <l ipiell 
keinen Vor chub gethan uod di rr a ellen 
nach Krafteo gefordert; dill neue Adels e eint 
von voTn herein auf die Zer torun de , narnentlich 
des mittJeren und klein o Grund be itzes, und auf die Entwicke-
!ung einer eits einer Ilerrschaft der Grund - und Gelclherren, 
andrerseits eines ackerbauendenProletariat • au gegangen zu sein. 

Schon die Minderung cler Ilafenzolle, obwoh! im All emeinen ~lelgende 

eine populare Mafsregel, kam vorzu swei e dem Grof han<lel zu 0~;~~:1,:.; •. 
Gute. Aber in n • I grofs rcr Vor hub ge chah der Capi-
talmacht durcb de m cl r indirccten Fioanzverwaltun . E 
ist chw r zu agen, worauf cl be in ioen letzten Grund n 
beruht; mag an bi in die • zeit zuri:ick-. 
reicben, o mu eit d fiibrung u!at th i1 
der chnelle ,,, ro n mt eil ie Er-
streckung der final Th it Ae chiifte, 
wie der Ein- und erkauf 1·011 Korn und lz, h eit d r 
vermittelnd n Privaltbiitio-keit lei n und damit den d zu 
jene at piicbtersy tern le en, in iner Entwic g fur 
da cbe Gem inw en so fo r i h wie v rdcrblich e- , 
word t. Der taat gab na h uncl nach alle cine indirectcn 
llebuno-en und alle cornplicirter n Zahluorren uod Yerrichtun en 
in die Jliindc von Mittel rnftnn rn, die cine Pau ch umme rraben 
oder empfingen und dann fur ihre R hDLrng wirlhschafteten. 

aturlich konnten our bedeut nde apitali ten und, <la der taat 
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zu Gun t n d r fl ichen vorzuoeh ; allein ie wurden seltener 
• • • und an i a ve ·b • e Occupation -

• di u r D 5 uter ni bt zum 
m D t < b mmt Zeitfri t, 
• , an n trn Oc upanten 

a die H0cknahme 
a i zehnle Garbe oder Yon 
I rlra die laal ka e 
i ode da fruher b -

Pr rr , dt a at domanen und 
nrncr, nanwnllich ri bi zur Durch-
fiihruna d r A • cboo bei dem Gem in-
land' vor ekon ur upation -
be itz nicbt bl d gr • natur-
licb, nur die privilerrirt d r .,.e zu 
und der Zebnte und - der it ein-
g trieben wi da II n dein n 
Grundb itz ein dreifa m zun en 
gingen ihm verloren; da Doma-
nialgefiille nicbt rn hr e ge 0o en; 
und die Landau Jcgunge , fiir rol la-
riat, etwa wie heutzutage ein orofsartige un s Erni-
grationssy tern es thun wf1rde, eioen dauernden Abzug kanal 
gebildet hatlen. Dazu kam die wahrscheinlich cho • t b in-
nende Grofswirth chafl, "·elche die kleinen A • • trieb 
und statt deren durch Feldsklar n da Cut n , cler / 
schwerer a n r • j ne 
polilischen )a 1 en ere 
zum Theil u ·Ii i du un-
er chwin°li ri h ri0 e, 
um d n Iles en n ihn 
zum l n cht n la e dherrn 
zu machen, • i u i h zum 
Zeitpf1chler einer rf1 tali ten, 
clencn hier ein ne her und rnuhe- und e-
fahrloser peculat mehrt n tbeil auf di m 
Wege ihr Grundei • en ie dem Bauer, de n 
Per on und Gut r chl ihnrn io die Uiinde gab, den 

amen de Eioen nd den fa ti·chen B itz. Da letz-
tere war wohJ da ich le wie da \'erderblich te; denn 
mo hle lamit fur den Eiozelncn der au~ e1"t Ruin ah wandt 
sein, o drohte dag " n die e precare von der Gnad de Glau-
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bigers jederzeit abhiingige tellung des Bauern, bei der der elb 
vom Eigenthum nicht als die Last n trug, d n ganzen Bauern-
land zu dcmorali iren und politi~ch zu vcrnichten. Die Ab icht 

d Ge lzgeber , als er statl der hypothekariscben chuld den 
sofortirr n ebergaug des Eigenthum auf den Gliiubi er anord-
n te, der eberschuldung zuvorzukommen und die La ten d 
'taat den wirklichen Inhabcrn des Grunde und Boden' aufzu-

\1 alzen (S. 161), ward um aogen durcb da strenae per onliche 
Creditsy tern, das fi"tr KauOeute sehr zwcckmiifsig ein mochl , die 
Bauern aber ruinirte. Batte die freie Theilbarkeit des Boden 
chon imrner die Cefalu· cine iiber chuld t n Ackcrbauproleta-

riat nahe gelegt, o mur te unter olcben Y rhaltoi en, wo alle 
La ten ti gen, all AbhiHfen ich versperrleo, die 'oth und die 
Hoffmrn losiakeit unter der hauerlichen lilt lkla e mil eat-
s tzlicher Ha ·chheit um ich greifen. 

Bulehungen Der Cegensatz der Il.eichen und Armen, der au die n ::•d.;:~!:':,: Yerhf1ltnis en brf\'orging, ffillt keine wegs zu am men mild m 
••h•• "'° •· der Ge chlechter und Plebcjcr. War aucb der b i w item rof te 

Theil dcr Patricier reich b gutert, so fehlte es doch naturli h 
auch unter den Plebejern nicht an r ichen und ansehnlichen Fa-
milien und da der enat, tier schon damals viellei ht zur grofseren 
lliilfte au Plebejern b land, elbst mit u chlier ung d r pa-
trici hen Magistral die fioanzielle Ob rleituog an i h g nom-
m n hat le, o i t e bcgreiOich, daf- alle j ne okonomi ch n 
Vortheile, zu denen die politi cben orrechle des Ad I mi( -
braucht wurden, den Reichco in ammt zu ut kamen und 
der Druck auf elem gem inen Mann um o schwerer la tele, al 
durch den Eintritt in den coat die tiichti st n uod wider-tancl -
frlhig ten Per onen au der Klasse cler nterclri1ckleo iibertralen 
in die cler Unterdriicker. - Iliedurch ab r ward die polili che 

telluna des Adels auf die Dauer unhaltbar. Hiilte er es iiher 
ich vermocht gerecht zu r gieren und den Mittel land ge chiitzt, 

"i e einzelnc on uln aus einer Mitte ver u ·hten ohne bei 
der gedriickten t lluog der ~fagi tratur damit durchdring n zu 
koonen, so konol er sich noch lange im Allciobe itz der Aem-
ter bebauplen. Ilatte er e ,,ermocht die r ichen uod an ehn-
lichen Plebejer zu voller Hecht gleicbheit zuzula en, ctwa an den 
Eintritt in d n enat die G winnuog de Palriciat zu koiipfen, 
o mochlen b ide noch Janae un°e traft rcaier n und peculir n. 

A llein e' ge chah keine Yon bcidem: di Engherzi0 keit und 
Kurzsicbti0 keil, di eigcnlli b o und umerlierbar n Privile0 i n 
all a hlcn Junkerthum , verleugnelen ich auch in Rom nicht 
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ma hte in die em fruchtbar:,ten Theil de· romi chen Stadtrrebiet 
ein ncue Plrbejer ladt zu grOoden. Dieser Ahmarsch that .elb t 
den harlniickirr:,lcn auf eine handgreifli ·he .\st dar, daf· 
cin sol her lliirgerkrieg auch mit ihrcm okonomisC'hcn Huin 
end en mi,~ e; <ler e11al gab nach. On Dictator rermiltelte da 
YPrtrf,gnif ; die llt1rger lu•hrten zurf,ck in die . ladtmauern • die 
iiufserlichc EinheiL ward "icJcrhrrgcslcllt. Da Yolk nanntc d n 
Maniu \"alerius seitdrm ,den Grof'sen' (maximu ) nod den Berg 
Jen cit des Anio ,den hciligen'. Wohl Jarr ct"a Gcwalli<>e und 
Erhcbendes in die er ohnc feslc Leitung unlrr den zuf,illirr c-
gchcncn Frldherrrn von drr )lcnrre selh 'L brrronnencn und oho 
lllutrergicfsen durch0 Pf0hrlen Hcrnlution uod rm und . tolz 
rrinnertPn ich ihrer die lhirgcr. Empfunden "urcleo ihrc Fol-
«rn <lurch Yiele Jahrlmnderle; ihr rnl prang da Yolk trihuna . 

vo1k,Mbu•• Auf~er den transilorischen Be limmun11cn, namcntli h zur 
u::d~:~~•-Abstcllung der clri"ickcndsten C'hulclnoth und zur Yer orgun 

ciner Anzahl Laodleule durch GrOndunrr rerscbicdcner Colonien 
brachle der DictalQr rerfassung miifsi0 ein Ge elz durch, " lche' 
er tiherdi(' noch, ohne Zweifel um den BOrgern ,regcn ihre 11 -
hrorhenenFahneneide .\mneslic zu sicbern vonjedcm einzelnen 
(~pmeindecr)ied hcschwur n und sodann in cinrm Colle hau 
niederJcoren liefs untcrAut-i ht und \'erwahrun<• Zllri r bc·oml , .. 
dazu aus der .PJcb b I •ill eamten der beiden Hau h rr n' 
(aedile .). Die!, e!,elz lellle den zwei patrici chcn on uln zwei 
plclieji che Tribun zur 'cite, die die nach urien rer ammeltcn 
Plrhejer zu wfthlen halten. Gcg n das militiirischr Imperium, da 
heir t grcrrn <la der Oictatoren dur hau und "C n tla der Con uln 
aufserha b dcr 'tacit, 1·crmochtc die lribunici ·chc Cewall nicht ; 
der biircrcrlichPn ordenllichen Amtsgewallaber, wiedi Con uln ie 
Obtrn trat die lribuniciscbc unabhiin°iggrgeniihcr, ohncdaf d ch 
eine ThrilungderCcwallen stallgefunden hiille. Die Tribune crhiel-
ten theil da H cht jeden von cincm Beamten crla ·enen Bef hi 
<lurch den der b lroITenc Borger icb verlelzt hiell dur h ihren 
rechlzciti•'tmd personlich eingclcgtcn Pro le tzu vcrnicht n, th ii 
crhielten si oder nahmen sie sich die Befu0 oil: riminalw·tbeile 
unbe chriinkt auszu prechen und die elben, "enn Provocation 
erfolgte, ror den \'Cr ammeltcn Plehcjern zu verlh idiaen • woran 
sich dann ehr bald die wcitere llefugnif dcr Tribunen ;in chlol: 
Obcrhaupt zum Yolk zu r den undBc chluLfa un" zub wirken. 

E la" al o in der tribunicischeo Gewalt zuniichst da Jl cht 
Jnlercmlon die Ycrwallunrr nod die Recht roll treckung willl,Orlich zu h m-

men d m Militiirpflichtirren c mocrlich zu macbcn ich traOo 
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orien bin geiibt Ju tizpOe e chon an ich den 
Willkii: f~ t um~ rmeidlic~ an ·i h tru". eit nun ab r gar in 
d n land, e~ K_ampfen ~• ldee de R cht ich elb r etrfibt 
hatte u~t! s 1t die setzh hen Parteif(1hrer beidcr cit mit iner 
concurnr n_dcn Gen ht ·barkcit au r taltel wurd n, muf-tc di 'C 

hr u~d 1mmer_ mebr der r inen Willkt1rpolizci ,ich niihern. 
arnen_tli _h traf die clbe den Bearntcn. An sich unterlarr d r elb 

~a~h ~om•:.chem t~~Lr chi o Janrre er Ueamte~ war, ub rhaupt 
½e1ne1 e, •~htsbarke1t und war au.h nachhcr mcht verantwort-
~: h, o wc1t er al Bea1_nt r, al o innerhalb ein r Compctenz 
~bandelt halte; n ch be, E10ffihrun1r dcr ProYocation hatte man 

ru ht cwarr~ ro~ die :e~ rund iitz n abzU11cichen ( '. 252). Jetzt 
abr~ ward die tn~urnc1 chc Gericht barkcit that ii blich zu incr 
theil ofor~, theils piilcrhin eintretcnden Control ub r jrd n 
Bcamte_n, die um dri"1ckendcr 11,ir, al· weder da Ycrbr ch u 
noch die tra'.e ge ctzli~h formulirt II urden. D r ach na h 
11ard, durch die con_cumrende Ccrichtsbarkeit de.r Tribune Ulld 
der_ on uln Gut, ~eib und Lei.Jen der 1![1rrrer elem willkurlichen 
Bcli~hen dcr P~rt_e11:er ammlunoen prei~gcgebcn. -An di con-
cw-nrende :fun d1ct1on c:hloL. siclt 11eiter die Concurrenz ind r 

;;:~;. ~e ctz0 ell~n cu_e~ lnit_iative .. Da ?ie Tribune im peiolichco Pro-
z fl al terthe,~lw r 1hre Crthed • vor dem olke zu pre h n 
ball o !arr iboeu nab auch zu aodern Zw cken Yersamm-
luno-n de Yolke anzu'ctzen unct zu ihm zu pr chen dl'J' 
pre hen zu la en; w lchc Re ht danu dur h da i ilische C -

•
11

i tz (2~2 n? h be onder· 0 ewiihrl i I t und jcdem dcr dabci 
de?' Tr1~un m Wort fall oder da Yolk au'einand r er •h n 
~e~f- , e1_n chwer trafe gedroht ward. Oa~ d mnach cl m 
fnb~n mcht wohl ewehrt wcrden konnte aucb anclere Antrftoc 
al. die Ile tiitigung ciner rtheil pruchc zur Ab timmuncr Zll 
brrn_0 en, leuchtet ein. GLiltige Yolk chWs ·e waren dcrarti e 
,B •l1ebuno-cn der )Jenge' (plebi scita) zwar eioentlich nicht on-
d rn anfann-lich nicht viel mehr al die Be hlu e un erer h uti-
gen yolk_ ~f'rsammlunaen; alJein da der nler chi d Zlli rhen 
den Com1t1en de ~VoJke und den oncilien der Mencr dean d h 
m~hr 1:onn~le~· :\~tur war ward wenio-·ten von plebt•ji cher 

cit d1 _Gultwke1t clerselb n als aut nomi ·chrr Fe tselzu1wcn 
de1: Geme1?~. ofort in An pruch en mm n und zum 13 i picl 
I 1ch d~· 1~1l_nhc Ge etz auf die.em \Yecrc durchoe ctzt. _ 0 

war n die 'I r1bune de Yolk b -1cllt d m Einz lncn zu chirm 
und ...'cbutz, alien zur Leituncr uncl FC1hrnn 1·er eh n mit un-
be chrankter richterlicher walt im pcinlichen Verfahren, um 
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al o ihr m B f bl hdru • " zu konnrn, endlicb elb t 
p r-onli h fur um zli b nett) rkliirt, indem da Yolk 
lann fur Mann fii h uncl "jnd r g or n batte den 

Trib , • • h an ih1 riIT, nicht biol: 
den au h lea cben als 
V 

i plebi) ind h ega VerhKltnif• 

au n ,·on di sen ~a ::: 
r u ihnen keiner ic 
Viel • ' • ne tuHI die 
ul an den Tribun 

und d n on ·ul i t 
dw· an d n on ul 
und and rn 
bcic 
atz 

de, 
bald 
Tribun 
etzbark 

die ein-enth(imli he ollecrial' " 
uod in jedc cinzelncn Tri 
Amie legt und bei Colli io 
die timmen ziihlt, sonder - , , 
we~ halb, wo der Tri bun I en 
trotz des Wider pruch der n-
klacrt, er dur h jcden ein ann. 
Consuln uod Tribune bah e ri-
minaljuri dicti a· wi j oen di en 
die b illen A di! n bi rin z noth-

•) Dafs die plchcjiscb o edil n in der elbcn \ ise den patrici cbco 
Quacsloren nachgcbildct siod "ie die plcbcji chcn Tribune d n palrici-
scben Consolo, isl dcutlicb sowobl ftir di riminalpOc c wo nor die T u-
dcuz der bciden Ma istraturen, nichl di ompelenz Hr cbieden gewesen 
zu scin scheiot "ie for da rcbi, e chlift. F'iir die Aedilen i t der eres-
tcmpel "as drr Tempel de aturnus fur die Quacstoreo und voo jenem 
habcn sic auch den Namco. Bezcichnend ist die Vorscbrift de Gesetze 
, on 30~ (Liv. 3, 55), daf"s di cnal be rhlii e dorthio ao die edileo ab-
geliefcrl "erden olleo , . 2 9), "tihrend die clbco bdaontlich oach altPm 
und ptilcr "icder nach Beilrgung des laode~ampfes aus cblief licb fe t e-
balten ,n Gebrau(·be dro Quac Loren zur Autbcwabrung in dcm atarnus-
trmpel zugcsl Ill wurden. Dars die Plebs cine Zeitlaog auch eioe ei enc 
Ii.a e ehabt uud die A dilcn die e verwaltet babco, ist moglicb und nach 



PoHU1chrr 
Werth 4H 
Tribanau. 
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wendi0 Patricier, die Tribune notlrn-endia Plebejcr. J n baben 
die volJer )Iacht, die die unum chranktcre, d on ihrcm Verbol 
und ihrem Gcricht fi:igt sich der on ul, nicbt aber d •m oo~ul 
i h der Tribun. o i t di• tribunici ·che Gewalt da Abliild dcr 

con ulari' hen· sie i t aber nicht minder ihr aeobild. Di 
lacht der Con ulo i l we entlich po itiv, die der Tribun ,, c cnt-

lich nr 0 ativ. Darum ind mu· <lie Con uln Mar•i ·tra(e urs romi-
cbcn \'olke , nicbt di Tribun ; dean jene crnf1hlt di c-
ammtc Bi.'1r0 rrschaft, die e nur die plc.h ji chc A ociation. 

Zum Zeichen de sen er cheint der on ul olfcntlich mil dcm 
den Gcmeindcbcamten zukommendcn 'cbmuck und Gefol"e 
cl r Tribun aber itzt auf dcm 'clwmcl an tatt de \\'arreu-tubl' 
und ermanae]L der Amt cliener de Purpursaumes uncl ribcr-
liaupt jcde- bzeicbcn der Ma0 i tratur • orrar im em ind rath 
bat cl 'f Tribun wcder den Yor itz noch auch nur cl •n llei itz. 
'o i tin die er merlrni.'irdigcn In titution d m ab olutcn B fch-

Jen da absolute Verbieten in dcr chiirf: ten uod scbrofr-tcn 
Wei e ge enubl'rge tcllt; das war die chlichtuna de Hader 
dafs die Zwietracht der 11eichcn und der Arm n "C etzlich 
fc t0 cslcilt und rreordnet ward. 

Aber wa war crreicbt dam it daf: man die Einheit dcr Ge-
mcind brach, daf die Bea mt n ciner un tel n und voo allr•n 
Lciden·chaftcn de Au en!Jli k abhiin irr n ontrol bebord 
uoterworft•n wurden daf auf d n Wink inc einz •lncn d r auf 
d n e en1luon ebob 'ncn ppo itioo ch f: di rn al tuner im 
efahrlicb·ten Auer nblick zum 'to ken ebracht w rd o koontr 

dar man die riminalrecht plll'rrc, indem man all B amte dazu 
concurrirend bevollmiichtigt , rrlri h am " etzli h au dem H. ht 
in die Politik wrn ie und i ftir alle Zeiten verdarb? E i t wohl 
wahr, _dafs da Tribunal wenn ni ht unmittelbar zur p lilisch n 

u, rrJe1chuna cler tiiode bei0 etragcn, o doch al cine 111[1 hti e 
\~'affe in clPr Hand der Plebejer gcdicnt hat, al die e bnld darauf 
die Zula· ung zu den Gemcindeiimtern berrchrtcn. Ab •r di 
ei cntli he Be timmung de Tribunal war die c nicht. Ni ht 
dem polili ch pririlegirten Lande ward es abcrrrun rn nd m 
den reich n Grund- und apitalherren; ollte elem em inl'n 
Iano billirre Recht p0P" ich rn und cine Z\\ ckmiilsirr •r Fi-

nanzvernallunrr hcrbeifiihren. Die en Z11 eek bat e nicbt rfull 

der rt, \\ie die letztcrrn uber die an sic erle ten Inlteo verfu~co elbst 
wabr rhcinlic.h, jedocb oic.ht mit icberheil zu erweiseo. ' 
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und ko • erfftllrn. Orr Tribun mochte einzelnen 
• • hrei nd. n lirtrt n lcuern • abcr der F Wer 

da man fl.r ht hi r-, sondern im Re bte, 
• • konnl • drr Tribun die ordeot-

wm m n '? hall ekonnt, 
eholfrn, ,,eon ni Qu •lien 
dir veri-ehrt ll o , da 

• lo • cupalion d1•r Doman n. 
Aber hieran ,,a t, off•nbar 1Hil dir reicben Pl -
bcjrr sel!J~t an rn kei~1 mindrre Intere_ e hat-
ten al die Patri I sam ~la<>1 ·tratur, 
d ren bandrrrei e n einleuchtel 
und di• do h die notlrnendi"'r o • -rr ich 
dur b rtz n konnte. ~t kei r eit, 
ond rn ein schl ·hte 11proo ci de! 

und drr ffthrcrlo en . )lat I oat 
babe Hom ,·order T1 r b ,,a r nle 

weni, b d •utcn; di cleru t ffir 
ein \' olk kt-in Dhcil, und fur d, ·i in 

•• di • z t Er-
ph d {riifle d r Nation. E 
im wi h ,, ei I, daf die ita-
eb ii[ irr ohne Tyrarrnen "Cblieben ·ind 
he gelm- • uf landen. D r Grund 
arin, TT all die Folge de all-

gerneinc nlrc d tali!-. - 1: al die 
Gri h •n t en n d 111der r-
am m lun c ab0 ing blieb auch 

die Mona 1 IQ an da • tribunici che 
Amt. Da o a indem der 
Opp iti Ii V_ rk brtheit 
ab11 •hr II ird Nicmand verkenn enirr, dal: wo 
e i h Ii ·i -1r ga rauchl ward 
al ,, o t ba ' ·periment 
den F.. J ein ·eto in-
z •" 1 )la It nd zu 

z in 1\ taat poli-
ti n und de <lurch 
n lia pt hat. 

ma t rkri "or"ani irt • er 0 ing cinen 
Ganer. Zl I o di Part ien i h gegenub r, 
j d ibr n Fiihr hrankunrr der consularischen, 

1/ 

Weitere.r 
llade.r. 
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gror r chritt vorwart zu der vollcn politi cl1en GI ichbere h-
ti una uod er war nicht zu theuer dam it erkauft, dan da Volk -
tribunal o wi da Provocationsrecht fur di Dau r de D rm-
viral u p ndirt und die Zehnmaoner nur verplli htet wurd n 
di beEchworen n Freiheiten dcr Gemeinde ni ht anzuta ten. 

rher inde[ wurcle noch cine Ge anclt cbaft nach ri chenlancl 
e bickt um die oloni chen und anderc ricchi he etze 

heimzubrin n und er"t nach drr n Tiiickkehr ww·d n fur da 
••• Jahr 303 di Zchnmiinner "ewiihH. Olmohl c frei land auch 

Plehejer zu erncnoen, o traf doch die Wahl auf lauter Pa-
tricier - o miichtirr war <.Jamal noch der Adel - und cr'l al 
die er le Commi ion ihr Geschflft nicbt zu End bracht und 

•ro cl f halh ein abcrmalirre Wahl fur 3 4 nutbicr ward wurd n 
auch einirre Pl hejer gewahlt - die er ten ni ht adli hen Bram-
trn, die die romi ch Gemeinde gchabt hat. - Erwii rt man di 
laf-reg In in ihrem Zu ammenhaug, o kann kaum in and r r 

Zw ck ihoeo untergelc l werdeo al die B cbrflnkuorr der coo-
ulari cb n ewalt durch da gc hricb ne Ge etz an die . telle 

der tribunici ch o Iliilfr zu etzeo. ron bcid n eiten mur t 
man ich tiberzeucrt haben, daf- nicbt so bleihen koont wi 
e war, und die Permanenzerkliiruorr der A oar J1ie wohl di Ge-
meind zu Grund richtete aber in cl r That und Wahrh it da-
b i ftir i\'iemand twa ber~u kam. Ero tbaft L 'Ute mun lea 
eio eh n, claf da Eincrreif n der Tribune in die Ad mini tration 
o wie ihre nklii"erthiiti k it hl chterdin hiiclli h \\irkt n 

uod der inzelo wirkliche Cewino den da Tril.Junat dem g -
meinenMann ebracbt hatte, cl r chutz ere n parteii hefl ht -
pOecre war, ind em al Art Ca ali n rrericbt di Willkiir 
de fa i lrat bescbriinkte. hoe Zweifel ward, al die 11 b j r 
ein g schrieben Landre ht brgehrten Yon den Patriciern er-
wiedert dan dano der tribunicische Recht cbutz tib rllu ig 
w rde • hierauf cheiot beid n eiteo nach e eh n zu 
ein. E i t nicht klar vielleicht fib rbaupt ni be, timmt 

au, c word n, wie es werden ollte nach Abfa. una d 
Landre bl ; di dcr Pleb gegebene Zu acre, daf ibr b bwo-
r n n Freiheiten nicht an eta t l werd ollt n kaon all rdinrr 
wohl our den ion haben daf da Yolkstribunat und die iibri-
en plebeji ch n Grundrinrichtun°eo dw· h di b 1'or t b nd 
odifi ation ni ht ab0 e chaITL werden clur~ n, wi di s 

au h nicht ge bah; dam it ab r i t di b i ht wobl vereinbar 
daf di bei ihr m Rucktritt d m Yolk vor ·hla n 
ollteo auf di tribunici che ewalt zu Y rzichten und die jetzt 
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• I ,-..·llklr ond rn na b e chriebeoem R ht DI ht 1 " I L ' 
• • I '"thr •n zu la sen. 

w·tb fl ll ' • S kam darauf an, z,.alflnMge• \\ tancl, II ar II I -1 ,eugebung. 
• I ittert o Crmiither bub n und c ru ~en 

o? d1 rn " annehrnen II tird •o. Di O cem, i_rn 
en , , von d1 - , .. r lz ,, 

• • • 1 k n. 
u an-auf dem Markt , o 

ge chla•r Da och 
ernaontc man a JZirre 
z11 • •In au 
.- Lan . · m 

mpr -
d LI 
hina e 

ohl nth -
11eiter )lildrrun mit 

• • 0 P w -
ch z r 

b-
in l'elli-

Ull d 

• crt 
- ·a z 

ar -

DI 
cl n 

nd die an dje en-
- claf die 

tw-ie in der 
die 

d D 
ab-

, . tuna 
n. Di 

11 
jrtzt 

dem lnb? ach di en 
c Prpf11 . h n und 

d I• H I . )I cc ' rmen un c 1 11 c 
II 

odurcb die 
1•ntli hen A tellu it unterworf •n und R rwaltuncr de ontr 
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drr on ul rrenutbirrt ward alien gleiche und wabrbaft gemcine 
Recht zu prechcn. 

Der Au rran de Deccmvirats liegt in tiefem Dunkrl. E 
blieb - o II ml berichlcl - den Zi>hnmi\nn rn nur noch Clbrirr 
die briden letzten Tafeln zu publiciren und al daon drr ord •nt-
lich n ;\lagi tratur Platz zu machen. ic zogcrten indel' ; unl r 
dcm Yorwande, dafs da Cc~elz noch immcr nicht fcrli0 i 
ffihrlcn sie sclh l nach Ycrlauf de Amt·jahres ihr Amt wcil r 
,rn nach romi'chem Staatsrecht moglich war cla ;iucb der auf 
Zeit be tcllle Il ,amte erst clurrh furrnlicbc Xicderlegun° de Am-
tes Bcamler zu seio aufhorle. Die gemirn i<>tc Fraclinn clrr Ari to-
kratie, die Y;iJerier und Hora lier an ihrer 'pilzc, oil r ·rsu ht 
hab n, im enal die Abdankung cler Dccemrirn zu erzwincren • 
allein da Haupt der Zehnmf111ncr ppiu Claucliu , von Hau au 
cm tarrer· Ari tokral, aber jetzt um chlagend zum D ma0 ocr n 
und zum Tp-annen, gc11·ann da ebercrewicbt im .'cnat uncl auch 
das Yolk fllgte ich. Uic Au hebung cincs doppell n Ile res ward 
ohnr Widerspruch rnJlzogen und der J\ricg gr en die Yolsk r 
11ic gegrn die abincr bcgonnen. Da wurde dcr" we en• Volk -
tribun Lucius ~icciu Den ta tu , der tapfei te ~Jann in Hom, der 
in hundert und zwaozirr chlachlcn gefochtcn und fuof uod rier-
zi" chrrorolle 'arbcn aufzuzeirr n halte, tocll vor dem La0 er 
gefunclen rncu bJcrisch rmorclet wir es hief auf o tiftcn d r 
Z hnmiinner. Di R rolution gabJ·t in d n G muth rn: zum 
Au bruch bra ht i cler uo0 crcchte "'ahrspru h de Ap] iu in 
elem Prozcr um die Freiheit dcr Tochler de Centuri n n Luciu 
Y rginiu , cler Braut de gewescnen Yolkstribun Lu iu IciJiu , 
wclcher pruch da Madchcn den lhri.-.en entrir , um siP unfrei 
und reclltlo zu machen und den Yater bewocr iner To hter 
auf offencrn Markt das Mes er sclbcr in die Bru t zu tor en, um 
sie der ewis en cbande zu entrei~ en. Wi\lu·rnd da Volk er-
·tarrl ob der unrrhorten That die Lciche cle schonen ;\liid hen 
urn land, befahl cler Decennir einen Ilutteln den Yater uncl al -
dann den Ilriiutignrn vor ioen tuhl zu fiihr o, um ihm, von 
de en pruch keine Berufung gall, soforl I\. de zu l b n w gen 
ihrer Autlehnun egen eine Gewalt. ·un war das Jar voll. 

e chiHzt rnn den brausrnden Yolk ma en ntzi hen cl r Valer 
und dcr Briiuti am de Miiclchens ich den Uii chern drs G walt-
hcrrn, und 1riihrend in Hom clcr eoat zitterl uml chwankt, er-
schcinen die b iclen mil zahlreichen Zrugen dcr furcbtbarcn That 
in den beiden Lagern. Da l1nerhurte wird berichlel; Yor allen 

urren i>ffnel icll die Kluft, die der mangelnde tribunici che 
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kratie an dcr pitze ilu·e tande d n Kampf gegen den Ge-
schJecht adcl auCnahm, o bi It i in d m Tribunat den Burger-
krie0 ge etzlich in der Iland uod konot mit d m ociaJen oth-
tand die hlachteo chl W11 d m Ad I die Fri den bedin-
ung n zu di tir n und al nnittl r zwi ·ch n beideo Parteien 

fiir sich cl n Zutritt zu den tern zu erzw· Ein solcher 
Wend punkt in der cl r Partei n in nach elem 

turz de De emvirat war j rden, 
<lafs da Volk tribun ni ht • ch 
Aristokratie konnte Bes ~-al-
tigen Il bel zu bemachtigen un ung 
der politisch n Zurtick • 

Wie wehrlo de Pleb Eb•· •• A .. 

gegenubcr tand, zcigt af der "::--~•· 
Fundamental a1z dcr c i d r Ebe 
zwischcn Adlich n un ach der 
Decemviralrevolution auf den cl. Im Jahre I 
309 wurde dw·ch da canul verordnet, daf .. s 
die Ehe zwi chen Adlichen ur als ine re hte - -
riimi che gellen und die daraus erz uoten Kinder dem tande 
des Yater folgen sollten. GI ichzeitig wurde ferner durch- Kr,egmibu 

gesetzt, daf statt der Con uln Kriegstribune - regel- •:!,:::c:;;•-
mafsig wie es scheint sech , soviel al Tribune auf die Le- oewa1t. 

gion kamen - mit consularischer GewaJt *) uocl consularis her 

') Die Annahmc, dafs rechtlich dcu palricischen Coo orlatribuoen da 
volle, den plebejischen nor das miliUirisch lmpcrium zugcstaoden babe, 
ruft nicht blols rnanche Fragco h rvor, auf di• e keiuc nt\\ort giebt, 
zum Beispiel was denn ge cbab, wean, wie die c ctzli h miiglich war, 
die WaJtl auf lautcr Plebejer ficl, sond rn er tort vor allem gcgen den 
Fundamcotalsatz des riimischen taat rccbl dais da 11 c ium da heifst l< 
da Hecht dem Biir~er im 'amen der G m •iodr zu ll I n qualitativ un-
theilbar und iibcrhaupt keiuer and rn als einer rliumlicbeo bgreozuog 
f'iihig ist. Es giebt eioeo Laodrechtsbczirk und ciocn Kricgsrccht bczirk, 
in welchcm lelzt rcn die Provocation und andcrc landrechlliche Bestim-
mun en ni ht mafsgcbcnd siod; es giebt Beamte, "ie zum Beispicl die Pro-
coo ·ulo, welchc lcdiglicb in dem lelztercn zu fuoclioniren vermiigeo; a her 
e • gicbt im slr ugco Recht siuu keine Beamten mit blol" juri dicliooellem 
"ie keine rnit blofs milit:iri chem lmp rium. Der Proconsul ist in eioem 
Bezirk cbeo "ie der Consul zuglcich Obcrfcldherr und Oberrichter nod 
befugt nicht blof uoter ichtbiir crn und oldatco, soodero auch oater 
Biirgcro den Prozcfs zu iostruirco. clbst als mit dcr Eio etzuog der 
Practur dcr Begrilf dcr Compcteoz fiir di 111a;ristralus maiores aufkommt, 
hat er mchr thalsachliche als cigentlich rechllicbc Geltung: der stadtische 
Praetor ist zwar zuntich tObcrrichler, aber er kaoo aucb wcnigstens fiir ge-
wisse Fa.Ile die Ceolurieo berufen uod kann eio lleer befchligeo; dem Consol 

19 * 
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g~rschafL verbiodlichen Ab timmunrren nicbt einmal mehr ·t-
timmte. " mi 

_;>~-;.;:.~1
:.:. ~er Kaihpf z~l'i _chen den rOmiscb n Ge chlechtern und 

Gemei~en war dam1t 1m We entlichen zu Ende. Wenn der Adel 
von_ emen _umfa senden Vorrecbten nocb d n that ·a hJich n 
Be 1tz der emen Con-ul- und der einen en or tclle bewahrl, 
o war_ ~r da~egcn vom Tri}lunat, dcr plebeji chen A dilitiit, vo~ 

der zweiten ~on ul- ~d Cen ·or telle und von der Theiloahme 
an d~n rechtlich den Burger cbaftsab Limmuogen glcich •t henden 
~- l1mm_ungen dcr Pl b gcse~zlich_ au <>e chJo en• in ger ht r 
_t1 afe se10~ verkel:U:L~n und e111en woigen "ider tr beo batten 

c~e e~em~1gen patnc1 chen orrechte ich ft1r ihn in eb O 0 v1ele Zuruck ~tzun ren vcrwandelt. lndel: der rOmi che _ 
schlecht adel 0 mg naliii-lich clarum k ine-wecr unter, "eil er zum 
Jee:en am n geword_en war. Je weniger der Adel bedeutete und 
vern~ochte, cl to ~emer uod aus chliefslicber entwickelt i h 
?er Junkerhafte ~e1~t. Die HoITabrt der ,Ramner hat da J tzte 
1hrer tandespnviJeg1en um Jahrhunderte iiherlebt; nachdem man 
standhaft gerungen h_atte ,da Con ulat aus dem plebeji chen Ko-
th~ z~ z1ebcn_' und 1>1ch endhcb wiclerwilli von der nmo,,lich-
ke1t die er Lei tung hatte ilberzeucren mC1 en tru man wcnio-
ten • . chroIT ~ncl vcrbissc~ cin AdeJthum zm-' chau. fan darf, 

u_m ~ie Ge cl11cbte Rom 1m fiinft n und echsten Jahrhundcrt 
ncht117 zu ver tehcn, die chmollcodc Junkcrthum oicht ver-
. e en; e verm?chte zwar nichts weiter al ich und And re zu 
ai:g~rn, aber die hat es denn auch nach Vcrmorren aethan 

296 E1!11ae Jahre nae~ de~n ogulni chen Ce etz ( 45 ) kam in be~ 
ze1c~nender Auftntl dieser Art vor: eine patrici che Frau, welch 
an emen vorne~meo und zu den hoch ten Wiirdeo der Gemeinde 
gelangten PJ~beJer vermahlt war, wurde dieser illifsheirath we en 
von d m adl1chen Damenkrei e ausge tofsen und zu der rremein-
amen Keu c~heit f_eier nicht zugela en; wa denn z~ FoJcre 

hatte, daf_ e1t~em m Rom eine be ondere adlich und ein b _ 
·ondere burgerhc~e_Kcusc~1hcits<>ottin verelut ward. Oho Zwei-
fel kam auf VeJJ_e1taten die'er Art ehr wenio an und hat auch 
de~ be_ sere_ The1! _der Ge chlechter ich die er tnib eligen Vrr-
d~rnf: hchke1t 1~oht1~ cllll'chaus entbalteo; aber ein Cefubl de 
Iif: behagen lief: 1c ~loch auf beiden eiten zuriick, und wenn 

der_ ~arnpf der Geme1nde gegen die Ge chlechter an i h ine 
polit1 che ~ud elb·t cine. itllicbe 'othwendi<>keit war o haben 
dagegen _d1e'e lan°e nachzillernden 'clrningungen de elb n, 
sowohl die zwecklo en 1achhutgefechte nach der ent chiedenen 
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Schlacht als auch die leeren Han"'- und tandeszaokereien da 
ollentliche und private Leben der rorni chen Gemeinde ohne oth 
durchkreuzt und zerriittet. 

Jndefs nicht de to weni er ward d r cine Zweck de von Der ao<i&le 

den beiden Theilen der Pleb im Jahr 3 7 chlo en n Com- s::t:.::•~. 
promisses die Be eitit1uno de Patriciat im ' e ntlichen voll- Vmucbe •• 

standig e1:reicht. E fracrt ich weit f, inwiefern die auch YOO belfeu. 

den beiden po itiven Tend nz n de elb n " sa0 t w rden kann 
und ob die neue Ordnuog dcr Din in d r That der social n 
Noth gesteuert und die politi che Gleicbheit h r e tellt hat. 
Beides bing eng mit einander zu amm n; denn w no di okono-
mische Bedran"'nifs den 111ittel land aufzehrtc und die BCirg r-
schaft in eine 

0
111ind rzahl von Hcichen und ein nothl idendes 

Proletariat aufloste, so war die bfir rlich GI ichheit damit zu-
gleich vernichtet und das republikani ch Gemcinwesen d r 
Sache nach zer !Ort. Die Erhaltung uncl 111ehrun de fitt 1-
standes, namentlich der Bauerschaft war darum fllr jeden patrio-
tischen Staatsmann Rom nicht blof: ine wichtigc, ·ondern von 
alien die wichtigste Aufgabe. Die ncu zum Regiment berufenen 
Plebejer aber waren iiberdies noch, da ie zum 1mtcn The~ ihre 
neuen politischen Rechte dem nothleidenden und von 1hoen 
Hiilfe erhofTenden Proletariat verdankten, politi ch und sittlich 
besonders verpOichtet demselben, so weit e iiberhaupt auf die-
sem Wege moglich war' durch Regierung ma[ regeln zu helfen. Die ll~iolacb 

- Betrachten wir zuni,chst, inwiefern in Jem hieher gehoreoden •~•:~:~::.• 
Theil der Gesetzgebung von 3 7 eine ern iliche Abhill ent- m 
halten war. Oafs die Bestimmung zu Gunsten der freien Ta e-
lohner ihren Zweck: der Grof - und 'klavenwirthschaft zu 
steuern und den freien Proletariern wenig ten einen Theil der 
Arbeit zu sichern, unmoglich erreichen konnte, I •uchtet ein; 
aber hier konnte auch die Ge etza buno ni ht helf n, ohne an 
den Fundamenten der biirgerli hen Ordnung jener Zeit in iner 
Weise zu riitteln, die iiber den Uorizont cl r elben weit hinau -
ging. 1n der Domanialfrage da"'e n ware es cl n etzg bern 
moglich gewesen Wandel zu chaffi n; ab r wa e chah, reichte 
dazu oITenbar nicht aus. Indem di neu Domanenordnuna die 
Betreibung der gemeinen Weid mit cbon ehr an ehnlichen 
Heerden und die Occupation de nicht zur Weide ausgele0 ten 
Domanialbesitzes bi zu einem hoch 0 egriITenen faximalsatz 
gestattete, riiumtc ie den Vermogenden einen ehr bedeutenden 
und vielleicht schon unvcrhaltnifsmar igen Vorantheil an dem 
Domanenertrag ein und verlieh durch die letztere Anordnung 
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von der 1'"iedertrachtiokeit nie ohne Erfolg gepredigt wird, aber 
darum nicht minder unverstandig. Eher lie[ e ich umoekehrt 
fragen, ob nicht die schlcchte Oemagogie sich damals chon die r 
Ang le enheit b machtigt gehabt und ob es wirklich o g wait a-
mer und 0 eflihrlicher 1'1ittel bedurft habe, "i zum Bei pie) di 
Kurzun der gezahltenZin en am Capitalist. Unsere A ten reichen 
nicht au , um hier iiber Recht und nrecht zu entscheidcn; allein 
klar genug erkennen wir, dars der an a ige MilteHand immer 
noch in einer bedrohlen und bcdenklichen okonomi chen La0 e 
sich befand, dafs man von oben hcrab vielfach, aber naliirlich 
vercreblich sich bemiihte, ihm durch Prohibitivge elze und Mora-
torien zu helfen, daf abcr das ari tokrati che Re iment fort-
dauernd gecren eine eigenen Gliedcr zu chwa h uod zu hr in 
egoi tischen lande intere sen befangen war, um dw· h da io-
zi e wirksame l\Iittel, da der Regicruog zu Gebote taod, dur h 
die vollige uod riickhalllo e Be eitigung des Occupation y tem 
der taat laodercien, dem 1'1ittelstaode aufzuh lfen und vor alien 
Din°en die Regieruog von dem Vorwurf zu befrei n, daf ie 
die oedriickte Lage der Rrgicrten zu ihrem eigenen Vorthcil au -

Et.nur. der bcut . - Eioe wirksamcre Abhiilfe, als die Regierung sic g -/"•:::::=~" wiihren wollte oder ·onnte, brachten den 1'1ittelkla sen die po-
-.;;, .. ,b.r, litis hen Erfolcre dcr romi chen Gem inde una die allroahlich Icfi 
:;!«d;.,0;~. befe ticrende Herr· chaft cler RcHner iiber !tali n. Die vi !en und 

mlochen crro[ en Colonien, die zu clcren icheruncr cregriindet werd 0 
Douerocbon. uf d d di H • r- f J h h d m ten un von enen e -auptma e 1m uo ten a r un ert 

au gefuhrt ww·de, ver cha[ten__ dem ackerbauenden Proletariat 
theil ei en.e Baucrstellen, theiJs durch d :n Ab Our auch den 
Zuriickbleibeodcn Erlei htcrung daheim. Die Zunahme der in-
direct n und auf erordentlichen Einnahmen, iiberhaupt die glan-
zende Lage der romisch n Finanzen fiihrte nur selten noch die 

othwencligkeit hcrbei von der Bauer chaft in Form dcr 0 e-
z, ungencn Anleihe Contribution zu erheben. War auch der ehe-
mali e K.leinbe itz wahrscheinlich unrettbar Yerloren, o mu[ le 
der teigende Durch chnitts atz de romi chen Wohl ·tande die 
bishcrigen grof eren Grnndbe itzer in Bauern verwandeln und 
auch ioso£ rn dcm 1'1ittel land neue Glieder zufi:ihren. Die Occu-
pationen dcr Yornehmcn warfen ich vorwiegend auf die gron en 
neuge"onnenen Land triche; di Reichthiimer, die durch den 
Krieg und den Yerkelir ma sen haft nach Rom stromten, miis 'Il 
den Zinsfuf hcrabgcdrii kt haben; die tei ende Bevolkerun" 
der Ilaupt tadt l,am dem ckerbau r in ganz Latium zu Gute; 
ein \\<ei es Incorporation ystem vcreinigte eine nzal1l angrcn-
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dem reich ten Junker da Con ulat nicht von elber zuficl 
und ein armer Bauer mann au der abioa, Maniu Curiu den 
Konig P rrhu in der Feld cl1lacht i.iberwind n und au Halien 
verjagen konnt , ohne darum aufzuhoren einfacher abini ch r 

tellbe itzer zu ein und ein llrotkorn clber zu bau n. -
. Indefs darf es i"1ber die er imponirenden republikani cben 
Gleichheit nicht llbersehen werdcn, dafs die e zum 0 uten 
Theil nur formaler Art war und aus clerselben eine sehr eot-
chieden ausgepragte Ari tokratie nicht o sehr hervoroinrr al 

vielmehr darin rnn vorn b r in enthalten war. chon Jan° t bat-
ten die reichen und an°e ehenen nichtpatrici chen Familien von 
der Menge ich au ge chieden uod im Mitg nur der enatori chen 
Jlechle,indcrVerfolgungeinenonderdcr J •n eunter chi denen 
und sehr oft ihr cntgcr,enwirkenden Politik i h mit elem Patri iat 
verbi.indct. Die licini ch- exti chen Ge etze hoben die ere etz-
li hen nter chiede innerhalb der Aristokrati auf und verwao-
delten die den gcmcinen Mann vom Regiment au chJief encl 

chranke au einem uoabaoclerlichen Recht - in cin nicht un-
iiberstciglichc , abcr doch schwer zu i.ibersteigendes that ach-
liche Uindernir . Auf elem einen wie dem andern ,, ege kam 
fri cbc Blut in den riimischen Ilerren tand; aber an sich .blieh 
nach wi vor da Jl gimcnt ari tokrali ch und au h in di s r 
Hin icht die riimi ch eioe recht Bauemgemcind , in welcher 
der reiche YollhuD ncr zwar aur- rlich von elem armen [n ten 
ich wenig unter cheidet und auf rrleich uncl gl ich mil ihm ver-

kehrt, aber nicht de toweniger die Ari tokratie o allmachtirr 
r giert, dafs der nbemittelte weit eher in der tacit BOr0 er-
meister al in seinem Dorfe chulze wird. E war wi htirr uncl 
segensreich, dafs nach cler neuen Gcsetz0 ebung auch dcr arm le 
BHrgcr das hiich le Gemeindeamt bekleiden durfte • aber !arum 
war e nicht de towcniger nicht blofs cine eltene Ausnahme, 
daf ein )Iann au den unlercn chichten dcr Hcl'iilkerung dazu 
gelangte '), ondern cs war weni ten egen den chluf die er 

') Die Armuth der Co11sulare dicser Epocho, welcbe in den mo-
ralischen uckdolenbiichcrn dcr sptilcrcn Zcit eine grol'se l\olle spiclt, 
beruht grol'seothcils auf Mil'sverstandnifs theils drs altcn sparsamcn 
\\-1rthschaflens, welchc • sich recht gut mit an ehnlichem \: ohlstand ver-
triigt, lhcils der alten scboncn itte ,,crdicnlc tanner aus dcm Ertrag 
voo Pfennigcollectcu zu bestallen, was durchans I.cine Armcnbcerdigung 
ist. Auch die auloschediaslischc Bcinamenerkttirung die so viol Platt-
hcite11 in die riimi che Gcscbichte gebracht hat, hat hiezu ihrcn Beitrag e-
licfert (Serranus). 
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Re iment ich con tituirte uod wie nach der poljti cben Be 1li-
gung der Adel chaft die drei El~mente d republikani chen G -
m •iowe en , Burger chaft, Iagistratur und cnat o-eaen inand r 
sicb tellten. 

0 

011r,mch..r,. Die BCu·o-erscbaft in ihren ordentlichen V r ammluo n l,li b 
nach wie vor die hoch le Autoritat im Gem inwc en uod d r I•-
gale omeran; nur wurde ge etzlich fe t estellt, da[ abcr ben 
von den ein fur allcmal den Centurien iiberwie ent•n Ent ch i-

z ... mm••· dungen, nameotlich den Wahlen d r Con uln und en or n, die 
•••:;;:/••· Ab timmung nach Di tricten eben o giiltia eio olle wie die na h 

C •nturien, was fi.ir die palricisch-plebejischc Yer ammlunrr da, 
«9 valeri ch-horalische Ge etz von 305 eioff1hrte ( . 2 ) und da 
••9 publj]i che von 415 erweiterte, fur die plebeji che onderv r-
m ammlung aber das horteosi che um 467 rerorclnele t . 30 I). 

Oa~ im Ganzen diesclben Incliriduen io beiden Yer ammluo" o 
stimmbercchtirrt waren , i t chon hervorgehoben worden abcr 
auch, dafs, abge ehen von elem Aus chlufs der Patrici r in 
der plebejischen Sonderversammlung, auch in der all emein o 
Di trict versammluncr alle timmbere hti()'ten durcb"iiO<Ti()' ich 
glejchstaodeo, in den Centuriatcomitien aber die Wirk amkeit 
d timmrecllls nach elem Vermogeo des timm •nden ich ah-
tufte, al o in ofern allerdin° die er terc cine oivelJir nd uod 

demokrati che N uerung war. \'on weit grM crer Bed utuocr 
ware·, dar ge••en da Ende die er Period die uralte Bcdinrruncr 
de timmrecht , die An ii i keit zum r ten Mal in e-
stellt zu werd o anfino-. Appiu Claudius, der kC1host • N uerer 

112 den di rumi che Ge chichte kenot, lc0 te in cin r n ur 442, 
ohne den enat oder das olk zu fragen, die Burgerli'te o an 
claf der nicht grundsa ige 1\lann in die ihm bcliebige Tribu und 
ahlann nach einem \"ermogen in die entsprechend Ccnturie 
aufgenommen ward. AUein dicse Aenclerung riff zu s hr elem 
G i te der Zeit vor um voll tandi Be land zu habrn. Einer der 
nach ten Nachfolger de Appiu , cler beruhmleBe~ieorr der am-
niten Quintu Fabius RuJtianu i.ibernahm e in ein r en ur 

•o• 450 ie zwar nicht ganz zu be eitigen, ab r cloch in olch Cren-
zen einzu chlier en, dar den Grund [ts igeo und ermuoencleo 
effeclir die llerr cha ft in den Bur()'errer ammluncr •n blieL. Er 
wie die nicht crrund as i()'en Leut und ebenso diej oicren orund-
a icren Frei0 ela enen, dereo Grundb • itz unter 30000 e ter-

zen (2175 Thlr.) ()'e chatzt war, iimmtlich in die vier sliidti chrn 
Tribus die jetzt au den erslen im Range die I lzlen wurden. 

m Di Landquartiere dage()'en, deren Zahl zwi cheo den Jahren 3 ·7 

.lU GLEICD ·c DER TANDE. 311 

und ~13 allmi:ihlicb vo~ i~bzehn bi _auf einunddr ifsig stieg, m 
also die von Haus aus be1 we1t m fib rw1egende und immer mehr 
das Uebcrgewicht erhallend l\Jajorilat cl r timmabtbeilun en 
wurdcn den si:immtli hen an a ·igen frei ehorenen Bi"u· rem s~ 
wie ~lchen_ ansiis ig n _Freirr la ncn, d ren Grundbe itz jene 
l\lafs uber tie0 , e etzl1 h vorb halt n. In d n nturien blieb 
es bci der Gleich tel!ung r_ansiis ig n und nichtan a sigen Frei-
geborenen, wre A ppm I e100'efiihrt hatt • claoerren wurd n bier 
die Freigelas enen wel h ni ht in die liinclli h n Di tri te auf-
gcnommen warcn, cl limmr chl beraubt. Auf di W i e 
ward dafetr ge orgt, clar io den Tributcomitien di n a , en 
fiberwogen, in den enturiatcomitien, fftr die, b i der an ich 
scho? feststchenclen Bevorzuoun° der ermooenden, creringer 
Yors1chtsmafsregeln au r ichten wenio ten die FreicreJa enen 
nicht sch~den konnten. Durch di e w i und g maf~i()'t Fe t-
etzung emes Manne , der seiner Rri g - wie m hr noch die er 

seiner Frieden that wegen mit R cht den Beinam n de Gror en 
(JJ/aximtts) erhi It, ward einerseit die W hrp0icht wi bilJio aucb 
auf die nicht ansiis igen Burger er treckt andercr cit· der tei-
genden ~Jac~t cler gewe enen klaren ein Riegel rnrge ehoben, 
welcher 10 emem Staat, cler Sklaverei zulafst ein !eider unerlaf -
lic~e~ Bedi.irf?ifs ist. Ein eigenthii.mlichcs . ittengericht da all-
mahhch an cite Schalzung uncl die Aufnahme drr BCtro-erliste sich 

. anknfipfte, schlofs iiberdies aus cler Bi"tr0 er chaft all~ no tori sch 
u_n"'.firdigen lndi_v!duen aus und wahrte de~ Burgerthum die voile 
s1t_thch~ unil pohllsc~e Reinheit. - Die Competenz der Comitien ,e1g,nde 

ze1gt clre Tencleoz srch mehr und mehr, aber sehr allmiihlich zu Competena 

erweitern. Schon die Vcrmehrung d r vom Volk zn wahlenden d":,{!~~.,. 
Magistrate gchort gewisserrnaf en hierher • bezeichnend i t e be-
sonders, dafs seit 392 die Krie0 stribnn ein r Leoioo s it 443 362 stt 

je vier in jecler cler vier ersten I, gionen nicht mehT vom Feld-
herrn, sondern von der Burgerschaft ernannt wurcl n. In die 
Administration grilf wahrend clieser Periocle die Bur()'er chaft im 
~anze~ ni_c~t ein_; nur das Recht cler Krieg erkliirun()' wurde voo 
1hr, wre b11l1g, m1t Nachdruck fe tO"e]1allen und namcntlich aucb 
fi.ir den Fall festgesteilt, wo ein an Friedensstatt aboeschlo n r 
langererWaffenstillstand abliefund zwar ni btrechtlich aberthat-
siichlich ein neuer Krieg begann (327). on t ward ei~e YerwaJ-m 
tungsfrage 1~ur dann dem y ol~e 1•or~e~eot, we_nn entweder die regie- • 
rendc_n Behorden uoter s1ch 10 Coll1s10n genethen und eine der el-
b~n die Saeh~ an cla Volk brachte -so al den F0hrern der gema-
fsrgten Parter nnter elem Adel Lucius Valerius und i\farcu Horatius 
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rn im Jahr 305 und dem er ten plebeji chen Dictator aiu lar-
m cius flutilu im Jahre 39 vom enat die verdient n Triumphe 
m 'uichl zurre,tanden wurden • als die Con uln de J. 45 ilber ihre 

"l'"Cll eitirre Cornpelenz nicht unter einander sich einigen konn-
m ten· und a1s der enat im Jahre 364 die Auslieferun ein pfiicht-

ver e n n Ge and ten an die Gallier be chlofs und ein on 'ular-
tribun der wegen an die Gemeinde ich wandte - e war die 
cl r erste Fall, wo ein Senatsbe chluf vom Yolke ca irt ward 
und chwer bat ihn die Gemeinde gebuf t. Oder die Regierun 
gab in ~chwierigen oder gehas igen Fra en dem olk die Ent-
cheidung frei,,iJlia anheim: o zuer t, als Caere, nachdem ihm 

da Yolk den Krieg erl<lart hatte, ebe die er wirklich b n-aon, um 
m Friede hat ( 401), wo der enat Bed en ken trug den Gemeinde-

be chlur, ohne formlicbe ~inwilligunn-der emeinde unau n-eft1brt 
zu la en· und spater al der enat den demiHhi von d n am-
niten erbetenen Frieden abzuscblagen wiin chte, aber die Ge-

s, ha igkeit der Erklaruna scheuend sic dem Volke zu chob ( 436). 
Er t gegen das Ende dieser Periode finden wir ein hedeulend 
erweiterle Competenz der Districtver ammlung auch in \ erwal-
tuncr"angclegenheiten, namentlich eine Bcfragung der elben bei 
Fri d n cbliI sen und Bi"indni en; e i t wabr cbeinli b, daf 

111n1<eode[m diesc zuruckgeht auf da horten i che Ge etz von 467. - lndef 
d8.;d;~•,:•! trotz dieser Erweiterunrr n der omp tenz dcr Burgerver amm-

Junrr n hegaon der prakti che EinOuf der elben auf die taats-
an leg nheiten vielmehr, namentlich gegen das Ende die er 
Epoche, zu schwind n. , or allem die Au dehnunrr d r romi-
chen r nzen entzog der rversammlung ihren richti en Bo-

den. Al Ver ammluon-der Gemeinde as irren konnte ie recht 
wohl in genugender ollz[1hligkeit icb zu ammenfinden und recht 
wohl wi en was ie wollte, auch ohne zu discutiren; aber die 
riimi ch Burger chaft war schon weniger Gemeiode al taat. 
Zwar in ofern die incorporirten Ortschaflen in den Landquar-
ti r n bei am men blieben, wie zum Bei µiel in der papiri chen 
Tribu we eotlich die 'timmen der Tu culaoer ent hieden, 
durchdranrr der zu allen Zeiten in Italien o lcbendig Municipal-
ion ;mch dieriimi chen Comitien und bracbte in die elhen, weni"-

sten wenn nach Quartieren ge timmt ward, eineo ewi en in-
neren Zusammenhancr und inen eigencn Gemeingei t, der d no 

• au h wohl zu Animo iUiten und Rivalitaten aller rt ff1lu·te. In 
auf: rord otlicben FaJJen kam allcrdincr auf die e Wei c in die 
Ah timmung Ener ie und elbst tandigk it; in der Regel aber 
waren d ch die Comitien in ihrer Zu ammensetzung wie in ihrer 
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Entscheidunrr theil von der Per iinlichkeit des Vor itzenden und 
vom Zufall ;bbangig, theil den in der Ilauptstadt domicilirten 
Burgern in die Hand ge eben. E i t daher vollkommen erkliir-
lich, daf die Bur ervcr ammlun.,en, die in den beiden erslen 
Jahrbunderten d r Republik ein grof e uod prakti che Wichtig-
keit haben, allmablich I.Je.,ioneo ein r ine "erkzeu" in der Hand 
des vorsitzenden Beam ten zu werd n • freilich ein ehr gefabr-
liches, da der zum Vor'itz beruf n n B amten o vi le waren und 
jeder Be cbluf der Gemeind alt al d r I "ale Au druck de 
Volk willens in letztcr In tanz. Ao dcr Erweit runa ab r der ver-
fa sunasmaf i"ell Rechte der Biir r cbaft war in ofern nicht 
vie\ g;legen, "at die e that 'ichlicb weniger al _je ei~e e!ge-
nen Wollens uod llandeln fahig war und al e eme eirr ntl1che 
Demagogic in Rom noch nicht rrab - hatte cine olche damal 
bestanden, so wiird ie ver ucht hab n nicht die ompetenz d r 
Bw·.,er chaft zu erweitern, ondern di politi che 0 balle vor der 
Biirger chaft zu eutfes eln, walu ml e do b bei den altco atzun-
gen, dafs nur der Ma i trat die Biirrrer zur er~ammlunrr zu be-
rufen und da[s er jede Debatte um! jede Amendcments telluog 
auszuschliefsen befugt sei, in dieser gaozen Pcriode unveriindert 
scin Bewenden batte. Zur Zeit machte sich die e bcginnende 
Zerruttung der Verfassung bauplsachlich our in ofern gel tend, al 
die Urversammlungen sich wesenllich passiv verhielten und im 
Ganzen in das Regiment weder fordernd noch stiirend eiogrilfen. 

Was die Beamtcogewalt anlaogt, so war deren chmalerung numien. 

nicht gerade das Ziel der zwischen Alt- uod euhurgern gcfiihr-
ten Kampfe' wohl aber eine ihrer wichligsten Folgen. Bei elem Thellung ood 

Beginn der standischen Kampfe, das heif'st de lreite um den d•:~:=~~~-~!. 
Besitz der coo ulari cben Gewalt, war da Con ulat nocb die 
einige und untheilbare wesentlich konigliche Amt rr wait g we en 
und hatte der Consul wie ehemal d r Konig noch alle nt r-
beamten nacb eigener freier Wahl bestellt; am Ende de el-
hen waren die wichtig ten Befugoi e: Gerichtsbark it, traf en-
polizei, Senatoren-und Ritterwahl, cbatzuorr und Ka enverwal-
tung von dem Consulat getrennt und an Beamte ubergegangen, 
die gleich dem Con ul von der Gemeiode ernanot wurden und 
weit mehr neben als unter ihm tanden. Da Con ulat, son t da 
einzige ordentliche Gemeindeam t, war jetzt nicht rnehr einmal 
unbedingt das erste: in der neu ich fe tstellenclen Rang- uncl 
gewiihnlichen Reihenfolge der Gemeindeamter land da~ Consulat 
zwar uber Praetur, Aedilitat uod Quastur, aber unler dem Ein-
schiitzungsamt, an das aufser den wichtigsten finanziellen Gesc af-
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t n di Fe t lellung der Bfarger-, Ritter- und enatorenJi le und 
damit eine durchau willkurlich~ sittliche Controle iiber die ge-
ammle Gemeinde undjedeneinzelnen geringsten wie vorn •hm t n 

Ilfarrrer gekomrnen war. Derdem ursprCmglichenromi ch n 'laat -
rccht mit dem Begriff des Obcramts unvereinbar er cheinend B -
griff der berrrenzten Beamlengewalt oder der Compel oz bra h aU-
mahlich ich Bahn und zerfetzte und zerstorte den alteren de 
cin n und untheiJbaren Jmperium. Eincn Anfang dazu rnachte 
schon die Einsetzung der tandirren 'ebenamter, namentlich cl r 
Qua lur (S. 254); voll tandirr durch0 efiihrt ward ie ,lurch die Ji-

m. ciniscb-sexti cben Ge etze(3 7), welcbe von den drei ho h ·tenB -
am ten der Gemeinde die er ten beiden ffir \'erwaltunrr und Krie -
ffahrung, den clritten fur die Gerich! leilung be timml n. Aber 
man blieb hiebei nicht l hen. Die Con uln, obwohl ie rechtlich 
1lurchau,-und iiberall concurrirten, tbeillen docb naturlich eit 
liltc ter Zeit thatsachlich die ver chiedenen Ge chaft krei- (pro-
vinciae) unter ich. r prCanglich war dies lediglich durch fr i 
Vereinbarung oder in deren Ermangelung durcb Loo ung g -
chehen; a!Jmahlich aber griffen die andern constitutiven Gewal-

ten im Gerneimre en in die e factischen Competenzbestirnmungen 
ein. E ward ublicb, dar· der . enat Jahr fur Jahr die Ge haft -
kreise ab0 renzte und ie zwar nicbt rreradezu unler die con urri-
rend n Beam ten verth ilt aber doch durch Rath hlag und Bitte 
auch auf di Per on nfrarren enl ch id nd inwirkte. Aeuf r ten 
.Fall erlanrrte der enat auch wohl inen emeindebe cbluf , der 
die Competenzfrage definitiv ntschi d t . 311) • doch hat di R -
rrierung diesen bedenklichen Au weg our ehr elten anrrewandl. 
Ferner wurden die wichlig ten Angclegenheiten, wi zum B i pi 1 
die Frieden schlu se, den Con uln entzogen und die elben geno-
thirrt hiebei an den enat zu recurriren und nach dessen In-
truction zu verfahren. For den auf' er ten Fall endlich konnte 

der nat jederzei t die Consuln ,·om A mt suspendiren, indem nach 
einer nie rechtlich fe tge tellten und nie thatsachlich ,·erl lzten 

ebung der Einlritt der Di talur lediglich von elem Be chluf de 
enat abhin und die Be timmung der zu ernennenden P r on, 

obwolil verfa unrr mafsig bei dem ernennend n on ul, do h der 
Bmh,1n. ache nach in der Herrel bei dem enat land. - Lanrrer al in 

•• dem Con ulat bli b in der Dictatur die alte Einheit und Recht -
fulle de Im_perium ernalten • obwohl ie natiirlich al auf r-
ordenllich.e laoi tralur der 'ache nach von Hau au cine p -
cialcompetenz hatte ab c do h rechtlich eine olche fiir den 
Dictator noch weit weni er al ffar den Con ul. lndef auch ie 
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ergritT allmiihlich der neu in das romi che R~cht leben einu:etende 
CompelcnzbegriJT. Zuer t 391 beg _gnet an_ aus t~e?_Iog1 chem m 

crup 1 au dri:1ckJich blof- zur Yo1Jz1 hu?" erner relagaosen Cere-
monie ernannter Di ta tor· und wenn d1 er elb t noch, ohne 
Zweifel formell verfa unrr'mfif·irr, di• ibm ge elzle Competenz 
al nichtirr b hand •lte und ihr zum Trotz d n Heerbefehl iiber-
nahm, 0° wi derh Ile bei len pal ren lcichartig be chrankten 
Ern nnuno n, di zue1"t 403 und itcl m ehr hauficr be0 gne? w 
die e Oppo ition der Magi lratur i_ch nicht ,_ onclern auch ?1 
Dictatoren erachl ten fortan durch 1hre pecaalcompetenz n 1ch 
rrebunden - Endlich lag n in elem 412 erla enen VerLot der rnJ 8 •-
0 • • d • d 1 • h 1cbrlokuog CumtLlirunrr ord ntlicher curula cher A mler un Ill err, CIC - der CamuU-

zeitigen Vor chrift, daf der·elb Iann da ·elbe Amt in der Regel ••,~~.:::b: ... 
nicht vor Ablauf zehnjahrirren Zwi-chenzeit olle verwaJten kleiduug der 

konnen, O wie in der patereo Be tirnmu~g, daf da t~at ach- Atmter. 

lich hochste Amt die Ceo ur iiberhaupt zum zwe1ten Mal 
bekleidet werden' dur£ (4 9), weit re -ehr mpfindliche B -m 
schrankunrren cler Iagistratur. Oo h war die Regi runcr noch 
stark gem~g um ibre Werkzeuge nicht zu fi.irchten und darum 
eben die brauchbarsten absicbtlich ungcnutzt zu ]assen; lapfere 
Offiziere wurden sehr haufig ,·on jenen Vor cbriftcn cntb1:1°den*), 
und es kamcn noch Falle vor, wie der des Quintus Fabm Rul-
lianus, der in Jahren fi.infmal Consul war, und 
des Marcus Valerius Corvus (384-4 3), wclcher, nacbdem er uo-m. 
secbs Consulate, das erste im dreiundzwanzigsten, tlas letzte _im 
zweiundsiebzirrsten Jahre verwaltet und drei Men chenalter hrn-
durch der H;rt der Landsleute und der Schrecken der Feinde 
gewesen war, hundertjahrig z1;1r Grube fubr.. _ . 

Wahrend al O der ro1111 che Beamle 1mmer volJ tandarrer Volk,trlba-• cJ nat ah Re-UOd immer be timmter au dem unbeschrankten llerrn Ill n 8;., •• 8,. 
01gan. 

*) \Ver die Consularverzc!_chnisse vor und ~acb 4) 2 v~_rgleicht, wird so 
au der Existenz des obco erwiihutcn Gcsctze ubcr die \\ 1ederwah_l zum 
Cousulat nicht zwcifeln; dcnn so gewohnlich vor dicscm Jahr die \ 1~~er-
bek.leidung des Amtes bcsonders nach drei bi vier Jah_ren ist, o h_aufig 
sind nachber die Zwischenraume rnn zebn .lahrcn und darubcr. Doch frndeo 
sicb, narneotlicb wahreod der sch, ercn lfriegsjabrc 434-443, .~u~nab_- S20- s,1 
men in schr grosser Zahl. Streng hiclt mao dagegcn an ?e•: ozula 1gk~1l 
der Aemtercumulirun"". Es findet sich kcin sicbcrcs Be,spiel dcr Vcrbrn-
dung zweier der drei ordentlichen curulischcu (Liv. 3\J 39, 4) Aemtcr 
(Coosulat, Praetur, curulische Acclilitat), ~v_o_l!I aber voo a_nder~o Cu.mu-
lirungen zum Bcispiel dcr euruli cben Acd1htat und des Rc1tcrfu.hreramts 
(Liv. 23 '. 24. 30); der Praetur und der Censur (fast. Cap. a. 501_): der 
Practur und der Dictatur (Liv. , 12); des Consulats und der D1ctatur 
(Liv. , 12). 
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begrenzlen uftrai,nehmer und Geschafl fi:Ihrcr der Crmeinde 
ich umwandelte, unterlaa die alte Gegenmagi tratur, das olk -

tribunal gleichzeitig einer gleichartigen rnebr innerlichcn al 
iiuf erlichen mwandlung. Da, elbe diente im Gemeinwe o zu 
einem doppelteo Z,rnck. E war von IJau au b timmt gewe-
en den Ceringen und Schwachen durch eine gewi rmar en 

revolutioniire Ih'tlfslei tung ( auxiliurn) cre0 en den gewaltlbatioen 
ebermuth der Beam ten zu chl'itzen • e war paterhin ° braucht 

worden um die rcchtiiche Zw-uck etzung der Buraerlichen und 
die Privilegien des Ge chlecbt adels zu be eiti en. Lelztere war 
erreicht. Der ursprungliche Zwcck war nichl blon an i b m hr 
ein demokrali che Ideal al cine politi cbe Mooli hkeil, ondern 
auch der plebeji chen Ari tokratie, in deren lliinden da Tribunat 
ich befinden muf le und b fand, vollkommen eben o verhaf't 

und mil der neuen au der Ausgleicbung der tande bervorrre-
ganrrenen, wo moglich noch col chiedencr al die bi herige ari to-
krati ch gefarblen, Cemeindeordnuno-vollkommen cben o unver-
tra lich, wie er dem Gescblecbt adcl verbafst und mil der patri-
cischen Con ularvcrfassuno-unvertriiglich geweseu ",lf. Ab r 
an tatt da Tribunal abzu chaff en, zog man vor c au, einem 
RC1°tzeug der Oppo ition in ein Re icrung organ umzuschaffi n 
und zog die olk tribune, die von I1au au von all r Th ilnahme 
an der Yerwaltung au o-e chlo en und weder Beamt no h Mil-
gli der de oat waren, jetzt bin in in cl n Krei d r re i ren-
den Behorden. , enn ie in der Gerichtsbarkeit von Anfano-an 
den on uln i,}eich tanden und chon in den ersten tadi o cl r 
Landi chen Kiimpfe aleich di en die legi lalori che lnitiatirn 

erwarben, o empfingen . ie jetzt auch, wir wi- en ni ht genau 
wano, aber vermuthlich bri oder bald nach der schliel'slichen 

u~gleichung der tande, gleiche tellung mit den Cowuln e-
genC,ber der thatsachlich regierenden Behorde, dem enate. Bi -
her batten ie auf eincr Bank an der Thur itzeod der enat rer-
liandluoo-Lein-ewohnt; jetzt erhielten sie gleich uod neben d n 
iibrigen Beamten ibren Platz im Senate selb t und da Recht bei 
den Yerball(Jlun°en da Wort zu ergreifen; wenn ilrneo das 

timmr cbt ver~agt blieb, so war die our eine Anwendunrr de 
allgemeinen Grund atzc des romisch n taat recht , daf den 
Rath nur n-ab wer zw-That nicbt berufen war uncl al o ammt-
Iicben functionirenden Beamten wahrend ibre Amt jabr our 

itz, nicbt timme im laat ratbe zukam ( ~. 260). Aber e blieb 
hi hei nicbt. Die Tribune empfiogeo cla unl r cheidende Yor-
recbt der bocb ten lan-istratur, da on t voo den orclentlichcn 
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und noch auf Janae hinau war die Ari tokratie o unb din 
ma btig und o vollstandig im B itz des Tribunal , daf von 
einer colle11iali cben Oppo ition der Tribune ea n den nat 
cW cbterdin° keine 'µur ich findet und die Rr,.ierun drr 

etwa vorkommenden verlorenen opposition lien Re un n in-
zelner olcb r Beam ten immer oboe Mube und ind r R gel durch 
da Tribunat sclb t Herr ward. 

lo der That war e der enat, der die Gem inde regierte 
und fa t ohne Wider tand cit der Au 0 leichung der land . 

cine Zusammen etzuno- elb t war cine andere geworden. Da 
freie chaJten der Oberbeamtcn, wie c nach B eiti0 uno-der 
allen Ge cblecbtervertretuno-in die er Ilin icbt tattgefund n 
hattc ( . 79), battc chon milder Ab chaffung d r I b n liin -
lichen Gemeindevor land chaft ehr we entliche B hrankunocn 
erfahren ( . 260). - Ein weit rer chritt zur Emaocipati n d 

enat rnn der Beamt ngewalt erfolgtc durch den 'cb rgan,. dcr 
F t tellun° die er Li ten von den hoch ten Gem indebeamt n auf 

in nlerbehiirdc, von den onsuln auf die Ceo oren ( . 294). 
Herding wurde, ei es gleich damals oder bald nachher, au h 

das Recht de mit dcr Anfertigung der Li te beauftragtco Beam-
ten einzeloe enatoreo weaen einr ihnen anhaft nden Makel au 
derselben we,.zula en und omit au dem enat au zu chJieI n 
wo nicht ein,. fuhrt, doch weni0 ten chiirfer formulirt*) und 
omit jeoe ei0 nthumliche itt n ericht be0 rundet, auf dem da 

hohe Ansehen der en or n vorn hmlich b ruht ( . 313). AJI in 

•) Die e Befugnirs o "ie die abolicben hinsicbtlicb der Ritter- und 
der Biirgerliste ,,nreu wohl oicht formlich uod gc etzlich den en orcn 
beigelcgt, la en aher that acblich voo jeher io ibrer ,ompcteoz. On 
Biirgerrccht Hrgiebt die Gemeiode, oicht der Ceo or; abcr wen dieser 
aus der Biirger- io die chutzvcrwaodteuliste eioschreibt, der ,erliert 
zwar das Biirgerrerht oicht, kann aber die biirgerlichen Befugnis e oicht 
ausiibeo bis zur A nfertigung eiuer neuen Liste. Ebcnso vrrbtilt es sich 
mit dem coat: wen der Censor io seiner Lisle auslaf"st, der scheid ·t nu 
dem elben, so laoge die betrelfcode Lisle giiltig bleibt - es kommt, or, 
dafs der vor itzcnde Benmte sic vern irft uod die altcrc Li le "iedcr in 
Kraft setzt. Offrnbor kam also in dieser Hin icht rs nicht o schr darauf 
an, "a den Crosoren gesetzlich freisland, soodern "as bci denjeni co 
Beamteo, \\Clche onch ihreo Listen zu lndeo hallen, ibre utoritat vrr-
mochte. Daher be reift mno, "ie diese Befugnir allmiiblich tieg und "ie 
mit der steigeodrn Consolidirun der _ obililat dcrgleicheu treicbungcu 
gleichsam die Form richterlichrr Eotscheidungeo aonahmeo und lcicbsam 
al solcbe respe lir wurden. Iliosichtlicb der Feststclloog der coats-
Ii le hat freilicb auch oboe Zweifel die Bcslimmuog de o, inischco Pie-
bi cits weseotlich mitgewirkt, daf die Ceusoreo ,nus alien Rangklnssen die 
buten' in den coat oehmen solllen. 
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derartige Riigen koonten de he nacb, da z_umal 
beide Censoren daruber ei ,,obi dazu d1 nen 
einzelue der Y am de oder dem 
in ihr herr che ntfernen, 
nicht aber ie atur Yer-
setzcn. - Ent e. Ge etz, 
welche etwa 1ch bald 
nach den licin i t, da • 
Recht der B amt zu con-
stituiren indem l, Praetor 
oder Cod ul gew tim~ im 

enat verlieh un p01chl t 
diese Expectanten entw _ _ _ nli te in-
zuzeichnen oder doch our Grunden welch a~ch 
zur Aus tofsung de wirkli e~ -" n von drr Li l 
auszu chlie~ en. Freilich r I d1 gewe enen la-
gistrate bei wcit m nicht ena f d r normaJen 
Zahl von Dreihundert zu halten • und unter elbe durfte man, 
be onders da die enatoren- zu11leich Ge chwornenli t war ihn 
nicht herabaehen !assen. o blicb dem cen ori chen Wablr cht 
immer noel~ ein bedeutender pielraum; indef nahmeo die e 
nicht d1uch die Bekleidung cine Amtc , ondcr_n_ dll:rch di~ cen-
soriscbe Wahl erkiesten Senatoren - biiufig dteJerngen Burg r, 
die ein nicht curuliches Gemeiodcamt verwaJtet oder durch per-
siinliche Tapferkeit sich hervorgethan, eincn Feind im Gefecht 
getiidtet oder einem Burger da Leben gerctte_t h!ttcn - zwar an 
dcr Abstimmung, abernichtan dcr DebatteT_hc1l ( . 301 )· Der K rn 
des Senats und derjenige Theil de clbeo, m dem Rrg1e1":ill_g und 
Yerwaltung sich conceotrirt , ruhle aJ o na h ?e~ ov!m ch n 
Gesetz im Wesentlichen nicht mchr auf der W1llkur eme Be-
amten sondrro mittelbar auf der Wahl dur h da Volk; und 
die rii~ische Gcmeiode war auf die cm Wege zwar ni ·bt zu der 
grofsen Institution dcr 1euzeit, dem repra,entativen Vol~ r 11i-
mente, abcr wobl die r.r In titution nahc ommen, "abr nd 
die Gesarnmtheit der nicht debattircnden atoren wiibrte, 
was bei regicrcoden Collegi n o notbw n_ ie chwierio-h_ r-
rustellcn ist, eine compact Mas c urtheil 1wPr und w·the1l -
bcrechti<•tcr aber schweigcnder litgliedcr. - Die Competenz 
des Seo~t ~vurde formell kaum veriindert. Der enat hut te 
sich wohl <lurch uopopulare Verfa, ung andcrungen oder offen-
bare Verfa sung verletzungen der Oppo ition und der Ambition 
Handhaben darzubieten; er lief es ogar g chehen, wenn rr 

Compele.l'a 
dee Sen1t,. 
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auch nicht beforderte, dafs dieBfirger chart compelenz im demo-
krati chen inne ausgedehnt ward. Aber wenn die Burrrer chaft 
den chein, o erwarb der Senat das We en d r lacht: ein n 
be timmenden Einfluf auf die Gesetzgebung uncl die B amten-
wahlen und da ge ammte Gemeinderegiment. -Jed r neue G -

E1,n.r. d.. etzvorschla"' ward zuniichst im ·coat vorberathen und kaum !:•~:.:~-wagte e je ein Beamtet ohne oder wider da Gutacht n d -
s•b•ng. oats einen Antrag an die Gemeinde zu tcllcn; ge bah e den-

noch, so hatte der enat clurch die Beamteninterce ion uncl cli 
prie terliche Cassation eine laoge Hcihe von l\litteln in der lland 
um jeden unbequemen Antrag im K ime zu er licken oder nach-
traglich zu be eitirren; und im iiuf er ten Fall hatte er al obe t 
VerwaJtun"' behiirde mit der Au ffihrung auch die 'ichtau fiih-
rung der Gemeindebe chlii e in cler Hand. Es nahm cl r enat 
ferner unter till chweigencler Zu timmung der Gem inde da 
Recht in An pruch in dringlichen Fallen unter Vorbehalt der 
Ratification <lurch Burger chaft be chlufs von den Ge etzen zu 
entbinden - ein Vorbehalt, der von Hau au nicht vie! bed u-
tete und allmaWich so vollstanclig zur Formalitiit ward, daf man 
in piiterer Zeit sich nicht einmal mehr die l\1[1he gab den rati-

:t:1.a.r ••• , ficirenden G meindebe cblufs zu beantrarren. - Wa die Wahlen 
ell• W•h 1••· anlangt, o gingen ie, oweit ie cl n Beam ten zu land n uncl von 

politi cher Wichtigkeit waren, that iichlich iiber auf d n enat; 
auf die em Werre erwarb der~elbe, wie chon ge agt ward ( . 314), 
da Recht d n Dictator zu be tell n. Grof re Rtick icht muf te 
allerdiog auf die Gemeinde g nommen werden: k nnte ibr 
das Recht nicht entzogen werden die Gemeindeiimler zu ver-
geben; do h ward , wie gleichfall chon beroer~t ww-de , . or~-
fal tig dariiber gewacht, claf diPse Beamlenwahl mcht etwa m die 

ergebung be timmter ompetenzen, namentlich nicht cler Ob~r-
feldherrnstellen in bevor tehenden Kriegen iibergehe. Ueberd1e 
brachte theil cler neu einrrefiibrte Competenzbegriff, theil da 
dem enat that achlich zugestaodene Recht von den Ge etz n 
zu entbinden einen wichtigen Theil der Aemterbe etzung in di 
Runde de enat . Von dem Ein0ufs, den der enat auf die Fe t-
tellung d r Ge chart kr ise namentlich der on uln au -ubte, ist 
cbondieRedegewe en( .314). YondemDi pen alion rechtwar 

cine der wichtig-ten Anwendungen die Entbindung de Beamten 
von der ge etzlichen Befri tung cine Amt , welcbe zwar al den 
Grundge etzen der Gemeinde zuwider nach romi chem taat -
recbt in dem eioenUicben tadtbezirk nicht vorkommen durfte, 
aber auJ: erhalb de elben wenig tens in oweit galt, als der Con ul 
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und Praetor, dem die Fri t verlanrrert war nach Ablauf der elben 
fortfuhr ,an Con ul- od r Pra tor tall' (pro con ule, pro prae-
tore) zu fun,,iren. aWrli h stand die wichtige dem Em nnungs-
r cht we enllich gleich t h nd Hecht der Fri terstreckuog ge-
etzlicb all in der t.;em ind zu und \\ard anfanrrlich auch facti ch 

von ihr gebandhabt; ab r doch wurcle chon 447 und eitdem m 
r gelmiifsig den Oberfcldh rrn da ommando durch blofsen 

enat be cblufs v rliin •ert. Dazu kam endlich der iibermachtige 
und klug Y reini,,te Einnur- d r ri-tukrati auf die Wahlen, 
welcher die elbcn nicht immer, aber in der Re I auf die der 
Regieruog gen hmen andidaten lenkte. - Wa blief lich di s ... ,.. 

erwallung anlangt, o bing l{rieg, Frieden und Bfmdnir , Colo-.,s;m,.,. 
nialgri.indung, Ackera ignation, Uauwe ·en, iiberbaupt jede n-
geleg nheit von dauernder uod durch0 reifend r Wichti keit und 
namenllich da "'C ammle Finanzwe n lediglich ab von dem e-
nat. Er war e , cler Jahr ffir Jahr cl o Beamlen in der Fe tstel-
lung ihrer Ge chftfl kr i e uod jn d r Limitirung d r ciorm jeden 
zur Verfiiguog zu tell nclen Truppen uod Gelder di allrremeine 
Instruction gab, und an ihn ward von a!Jen eilen in alJen wich-
tigen Fallen recurrirt: keinem Beamten mit Au nabme d on-
sul und keinem Privaten durften die or leher der taat kas e 
Zahlung anders leisten al nach vorgangigem Senatsbe chluf . 
Nur in die Besorgung der laufenden Angelegeobeiten und in die 
ricbterlicbe und militarische Specialvernaltung mischle das hoch-
ste Regierungscollegium sich nicbt ein; es war zu vie! politi-cber 
Sinn und Tact in der romischen Ari tokratie um die Lei tung de 
Gemeinwesens in cine Ilevormunduog des einz lnen Ileamten und 
das Werkzeug in eine Ma chine verwaodeln zu wollen. - Oafs 
dies neue Regiment de coats b i aller chooung der be teben-
den Formen eine voll tiindig Umwalzung de alten Gem iowe en 
in sich schlofs, leuchtet ein; daf die freie Tbatirrkeit der Bi.irger-
schaft stockte uod erstarrte uod die Beamlen zu itzun° pra i-
denten und ausfiihrenden ommi arien herab aokeo daf ein 
durcbaus DUT berathendes ollenium die Erb chaft beider ver-
fassungsmafsigen Gemilten that und, wenn auch in den be,cbei-
iJenslen Formcn, die Centralregierun" der Gemeinde ward, war 
revolutionar und usurpatorisch. Inder wenn jt>de Revolution 
und jede Usurpation durch die au cbliefsliche Fahlgkeit zum 
Regimente vor dem Richten,tuhl der Ge chichte gcrechtfertigt 
er cbeiot, so mufs auch ihr str1•nge Urtbeil rs anerkenneo, dafs 
cliese Korperschaft ihre grof'se Aufgahe zeitig begriffen und wiir-
dig erfiillt hat. Berufen nicht durch den eitlen Zufall der Geburt, 
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sondern we entlich durch die frei Wahl d r a lion; b sliiti!!t 
von vier zu vier Jahren durch da strenge itt ncr richt d r wiir-
dig ten Manner· auf Lebenszeit im Amte und nicht abhiin"ig von 
d m Ablauf d Iandat oder von der chwankend n leinung 
de Yolkes; in ich einig uud geschlo sen seit der Au crleichung 
der tand ; alle in ich schlier end wa das Volk b ar von poli-
ti cher lntelligenz uod prakti cher Staalskunde; unum chriiokt 
verff1gend in all o finanziellen Fragen und in der Leituo11 der 
au wiirtirren Politik; die Executive vollkommeo heh rr ch od 
durch deren kurze Dauer uod durch die dem enat nach der B -
eitioun11 de tandi chen Uaders dien tbar gewordene tribunici-
che Interce' ion war der romi ch enat der edel le Au dru k 

der ation und in on equenz und taat klugb it, in Eioiakeit 
uocl \'aterlaod liebe, in lachtfiille und icher m Muth die r·te 
politi cbe Korper cbaft aller Zeiten - auch jctzt ooch cine cr-
ammluncr von Konigen', die e ver land mit r publikaoi cher 

Iliogebung de poti che Ener ie zu verbiodcn. Ni i t in taat 
nach auf en fe tcr und w11rcligcr vertr ten worclen al Hom in 
einer guten Zeit durcb cincn Senat. In der inoeren Vcrwaltun° 

isl e allerdin nicbt zu verk nnen, daf die im enat vorzug -
verlretene Geld-uod Grundari tokratie in den ihre ooder-

int r en h treffeoden Aocre)erreoheiten parteii ch r rfuhr uod 
dar die mu"h it uod die Encrrri d r Korper chaft bi r haufi" 
mo ibr nicht zum Heil d • taat " braucht word n ind. In-
d f der grof e in chwer n Kampfen fe t11e t Ille mod atz, 
daf' jed r romi h Biir r gleicb vor dem Ge etz ei in R cht o 
uod Pfiichten und die darau ich rgebende Eroffnun° der poli-
ti hen Laufbahn, da heif t de .Eintrilt ind o enat fiir J d r-
mann crhiellen ncbeo dcm Glanz der militari chen und politi-
-ch n Erfolge die staallich' und nationale Eintracbt und nahm n 
dem nter chied der liinde jene Erbitteron11 und G hii igkeit, 
di den Kampf der Patricier und Plebejer bezeiclrn n • und da 
die gliickliche Wendung der aufsern Politik e mit icb bra bte, 
daf Janc,cr al ein Jahrhundert die Reicheo piclraum ftu- i h 
faoden oho den J\Jittel tand unterdrucken zu mf1 en. o h:it da 
riimi che olk in eioem naL Jiincrere Zeit al in m Yolke 
YerstatteL zu , ein pOegt, da 11rof arti" I all r len chcnwcrk 
durcbzufilbr n vcrmo ht, cine wei e und glf1cklichc elb t-
recrieruo0 • 
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frieden mit diesen Angriffen auf die Besitzungen und llandel -
verbinduogen der Etru ker im O tmeer gri[ Diony ios dw·cb die 
Er liirmung und P!Onderun" d r reichen caeriti chen Hafen tadt 
Pyrgi (369) die etru ki cbe fa ht in ihrem inner ten Kern an. 885 

Sie bat denn auch ich ni ht wieder rholt. Al nach Dion • io 
Tode die inner n nruhen in raku den Kartbacrern freiere 
Rahn machten und deren Flotte wieder im t 1rrbeni cben leer 
da ebcrgewicbt bekam, da ie itdem mit kurzen • nter-
brechungen behauptele la tel di e ni ht minder chwer auf 
den Etru kern ,rie at1f den Griechen; o daf o ar al im J. 444 81 0 

Agathokle von yraku zum Hrieg mil J< artha"O rfi tctc acht-
zehn tuski cbe Krieg schiJTe zu ihm tiefsen. Die Etru ker moch-
ten fi:ir Cor ica fLH'chteo, da ie wabr cheinlich damal noch b -
haupteten; die alte tu ki ch-phoeniki che ymmacbi die noch 
zu Aristoteles Z it (370-432) b tand, ward damit c prernrt, a •-m 
aber die chwache der Etrnsker zur ee nicht wieder auf1>choben. 

Dieser ra che Zu arnmen Lurz der etru ki chen eemacbt 
wiirde unerklarlich eio, wenn nicht gegen die Etru ker zu eb n 
der Zeit, wo die sicilischen Griechen sie zur ee an riff en auch zu 
Lande von aUen eiten her die chwer ten chliige efallen waren. Ramer s•sen 
Um die Zeit der chlachten von alami , Ilimera und K we ward d•;0;tr;:,~~ 
dem Berichte der romischen Annalen zufolgc, zwi chen Rom und 
Veii ein vieljahriger und heftiger Krieg gefuhrt (271-2 0). Die •ss-m 
Romer erlitten in elem elben sch were Niederlagen; im Andenken 
geblieben ist die Katastrophe der Fabier (277), die in Folge der m 
inneren Krisen sich frei willig au der IJatlptstadt verbannt ( . 2 t) 
und die Vertheidigung der Grenze gegen Etrurien iibernommen 
batten, bier aber am Bache Cremera bi auf den lelzteo walfen-
fahigen Mann niedergehauen wurden. Alleio der Wafleo till land 
auf 400 fonate, der an tatt Fri dens den Kri g be ndi te fie! 
fiir die Romer in ofern giinsti au , al er weni ten cl n ta-
tu ·quo der Konicr zeit wicderher tellte: di Etru ker verzichteten 
auf Ficlenae und den am recht n Tiberufer ewonnenen Di trict. 
Es ist nicht auszumachen, in wi weit die r romi ch-ctru 'ki che 
Krieg mit dem belleni ch-per ischen und d m icili ch- kartha-
gi chen in unmittelbar m Zu ammenhaoge land· aber mogen 
die Romer die Verb(imleten der ie er von alamis und von Hi-
mera gewesen ein oder nicht, die Jntere en wie di Folgen/ 
lrafen jc<lenfalls zusammen. - Wie di Latiner warfeo auch die 

In weitcrer Bcdeutung 6odct ·ich die Benenoung des hadriatischen Iecres 
zucrst bci dem SO"Coannten kyla.x um 41 der tadt. us 
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sondern auch der taat Yerlor n • die kurze Zwi chenzeit machte 
s mo0 lich die !Ieiligthi.imer zu fli.icbten oder zu ver raben und, 

wa "ichtiger war, die Burg zu besetzen und nothdi.irftio mit 
Lebensmitteln zu versehcn. Was die \Yaffen nicht tra n konnte, 
liers man nicht auf die llurg - man hatte kein Brot fiir alle. Die 
Ienge der Wchrlosen rerlief sich in die achbar'li.idte; aber 

manche, rnr allem eine Anzahl ange ehener Grci 'e mochten d n 
ntergang der Stadt nicbt tiberleben und cnvarteten in ihren 

llausern den Tod <lurch da ch,rert der Barbaren. i kamcn, 
mordeten und pli.inderten, wa • an 1\Ien chen und Gut sich vor-
fand und zi.indeten schlief lich vor den Au11en der romi ch n 
Besatzun11 auf dem Capitol die tadt an allen Eckcn an. Ab r 
die Bela..,.erun°skun t verstandcn ie nicht und die Blokad d 
steilen Bw·0 fel ens war langwierig und chwirrig, da di L ben -
mittel fi.ir den grof en Heeresschwarm nur dur h bcwaffn t 

treifparlien sich berbci chaffen liefsen uud die en die b na b-
barten latini chen Bi.irgerscbaften, namentlich die Ardeaten bi.iu!lcr 
mit Muth und Gli.ick ich entgegen warfen. Dennoch harrtcn die 
Kelten mit einer unlcr ibren Verbiiltnissen beispiello en Energie 
sieben l\Ionatc untcr dem Felsen aus uod chon begannen der 
Be alzuno, die der eberrumpelung in einer dunk ln acbt our 
durch da chnaltern der h iligen Gan e im capitolini cben T m-
pel und da zufalJi"'e Erwarb n des tapfern Jarcu l\tanliu ent-
gangen war, di Leben miltel auf die ei e zu gehen al den 
Jielten in Einfall d r eneter in da neu 0 ewonn ne enoni che 
Gebiet am Padu gemcldet ward und ie bewog das ihncn fi.ir 
den Abzug gebotene Lo egeld anzunehmen. Das hobni che Hin-
werfen des galli chen clnvertes, daf es auf0 ewo0 en werde vom 
romischen Golde, bezeichnete ebr richtig die Lage der Ding . 
Da Eisen der Barbaren hatte gesiegt, aber si verkauften ibren 

-r:,r.1g10,,~- ieg und gaben ihn damit verloren. - Die fiirchterliche J ata-
::!~!•'i~;~~: strophe der iedcrlage und de Brandes, der 1 . Juli uud dcr 

Bach der Allia, der Platz wo die lleiligthi.imer rer rabeu g we en 
und wo die eberrumpelung dcr Burg war abrre Wagcn worden 
- all die Einzelheiten die c unerborten Erei0 ni- ·e gin en ii.ber 
von der Erinnerung der Zeitgeno en in die Phan la ie dcr ach-
welt und noch "ir begreifen e kaum, daf wirklich cbon zwei 
Jahrtausen<le verflos n ind, cit j ne weltbi tori chen Gan e 
jch wach,amer bewieseo al die aufrre tellten Po ten. nd <loch 
- mochte in Rom verordnrt werden, dars in Zukuoft bf'i einem 
Einfall der l{elten keine <ler grsetzlichen Privilegien vom l{ricg -
dien-t befreien solle • mochte man dort rechoen nach den Jahren 
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rnn der Eroberunrr der tadt • mochte die e Beoebenheit wieder- --\-
hallen in d r ganzen ama w· n civili irten Welt und ihren Weg 
finden bi in die griechi chen Annalen: die hJacht an der AIJia 
mit ihr n Re ·ultaten i t d nnoch kaum den folgenrcichen ge-
schichtlichen Begebenh iten b izuzahlen. ie fmdert eben nichts 
in den politi chen Verbaltni n. Wie die Callier wieder ab-
gezogen ind mit ilu·em olde, da nur eine pat und chlecht 
erfundene a" den Held n Camillu wirder nach Rom zuri.ick-
bringen laf l' wie die Fli.ichtigen ich wi d r h i m0 efunden baben, 
der wahnsinnig G danke iniger mattherzic, n KJuc,heit politiker 
die Burger chaft nach reii ii.berzu i d In durch amiUu hocb-
sinnige Cegenrede be eitigt i t, die Hau r eilig nod nnordent-
lich - die engen w1d krummen trafi en Rom chri ben rnn 
dieser Zeit ich her - ich au den Tri.immern erheben steht 
auch Rom wieder da in einer al ten gebietenden tellung; ja e i t 
nicht unwahr cheinlicb, .da11 die e .Ereignin we cntlich wenn 
auch nicht im erstcn Augenblick dazu beig tragen bat, <lem 
Gegensatz zwi chen Etrw·ien und Rom ein charf zu nehmen 
und vor allem zwi chen Latium und Rom die Bande der Einig-
keit fester zu kntipfen. Der Kampf der Gallier und Romer i t, 
ungleich dem zwi chen Rom und Etrurien oder Rom und 'am-
nium, nicbt ein Zusammenstofs zweier politischer fachte, die 
einander bedingen und bestimmen; er ist den alurkatastrophen 
vergleichbar, nach denen der Organismus, wenn er nicht zerstOrt 
wird, sofort wieder sich ins Gleiche setzt. Die Gallier sind noch 
oft wiedergekehrt nach Latium; so im Jabre 3 7, wo Camillu m 
sie bei Alba schlug - der letzte Sieg des grei en Heiden, der 
sechsmal consularischer Kriegstribun, fiinfmal Dictator gewe en 
und viermal triumpbfrend auf da Capitol gezogen war; im Jab.re 
393, wo der Dictator 'l)tu Quincliu Pen nu ibnen gegen[1ber m 
keine voile Meile von der Stadt an der Aniobri.icke lagerte, aber 
ehe es noch zum Kampf gekommen war, der galli che chwarm 
nach Campanien weiterzog; im Jahr 394, wo dcr Dictator Quin- m 
tus Servilius Ahala vor dem collinisch n Thor mit den au Cam-
panien heimkebrenden Schaaren trill; im Jahre 396, wo ihnen •• 
der Dictator Gaius ulpicius Peticn ine nachdr0cklicbe 1ied r-
lage beibrachte; im Jahre 404, wo ie sogar den Winter iiberm 
auf dem Albanerberg campirten und i h mit den griechischen 
Piraten an der Ki.isle um den Raub chlugen, bis Lucius Furiu 
Camillus, der ohn des berii.hmten F eldherrn, im folgenden 
Jahre sie vertrieb - ein Ereignir , von dem dcr Zeitgenosse 
Aristoteles (370-432) in Athen vernahm. Allein die e Raub--na 

llommsen, rom. Gosch. I. 5. Aut!. 22 



33 ZWEITES B CB, KAPITEL IV. 

zf1g , "ie chreckhaft und liesch\\erlich sie ein mocbten, waren 
mehr nghick fille als ge chichtliche Ereignis e und da wes nt-
li hste Re ultat der elben, dafs die Romer ich lb t und dem 
Au lande in immer weiteren Kreisen als das Bollwerk d r civili-
irten 'ationen Italiens gegen den An tof der gefurcbteten Bar-

baren er chienen - eine Auffas ung, die ihre patere Welt tel-
lung mehr als man meint gefiirdert bat. 

wotter• Die Tusker, die den Angriff der Kellen auf Rom benutzt 
.~::::•;~,:~ hatten um Veii zu berennen, batten nicht ausgerichtet, da ie 

r1en. mit ungeniigenden Kriiften er cbienen waren; kaum waren di 
Barbar •n abgezogen, al der ch were Arm Latium i mit un-
vermindertem Gewi ht traf. ach wi derholt n iederlageu 

,n .. , .. ~. der Etru ker blieb da gauze iidliche Etrurien bi zu den 
cimini chen Hf1aeln in den lliinden der Romer, ,relcbe in den 
Gebieten von Veii, apena und Falerii vier neue BOrgerb zirke 

a 1 inrichteten ( 367) und die ordgrenze sicherlen d1:rch die n-
m m la e der Festungen utrium (371) und ep te (3 1). Mitra· hen 

chritten ging die er fruchtbare und mit romi h n Coloni ten 
b deckte Landstrich der vollstandigen Romanisirung ntgegen. 

m m 396 ver ucbten zwar die nach tliegend n etru ki ch n Ladt 
Tarquinii, Ca r , Falerii, ich gegen die romi cben eber riffi 
aufzulehnen, und "ie ti f die Erbitterun° war, die die elb n in 
Etrvri n erweckt batten, zeigt die 'iedermetz Juno der ammtli-
chen im ersten Feldzucr gemachten romi chen efancr nen, dr i-
hundert und i hen an der Zahl, auf elem farktplatz von Tarqui-
nii; allein e war die Erbitterung der Ohnmacht. Im Fri den 

m (403) muf te aere, da al den Romero zunach l er I gen am 
chwer ten Mr te, die halbe Landmark an Rom abtreten und 

mit dem ge chmalerten Gebiet, das ibm blieb, au dem etru ki-
chen Bunde aus- und in ein abhan°ige Verhaltnif zu Rom 

eiotreten. Es schien indefs nicht rath am die er entfernteren 
und von dcr romi chen tammver chiedenen Gemeinde da vol! 
romi che Biirgerrecbt aufzuzwingen, wie die bei den niiher e-
legenen und naher verwandten latini chen und vol ·ki chen im 
gleicheo Falle e chehen war; man gab tatt de ender caeriti chen 
Gemeinde das romisclle Burgerrecht ohne actives und pa ire 
Wahlrecht • civitas sine suffragio ), eine bier zuer ·t hegegnende 
taatsrechtlic e Form der Unterthanigkeit, wodurch dcr bi her 
elbst tandige faat in inc unfreie, aber ich elb t verwallende 

111 Gemeinde umgewandelt ward. icht Ian e nachher ( 4 11) trat 
aucb Falerii, da eine ur prfmgliche latini che ationalitat auch 
unter der Tuskerherr chaft ich bewahrt batte, aus dern etru11-
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o erk.Hirt ich auch, wie etru ki che Cor aren bi we1t in ftiofte 
Jahrhundert hinein da adriati che Meer uosicber macheo koon-
ten, und wefshalb oicht blofs Oiony io rnn yraku die Ku.ten 
de elben mit Colonien bedeckte, ondern elb t A then noch um 

m 429, wie eine kiirzlich entdeckte merkwiirdige rkund lebrt, 
zum chu1z der Kauffahrer gegen die tyrrheni chen l{ap r die 
Anlage einer Colonie im adriati·chen Meere be chlof. - Aber 
mocbte bier mehr oder weniger von etru kischem We n i h 
behaupten, es waren da einzelne Triimmer uod plitter der 
frnhercn Machtentwickelung; der elru ki chen a lion kam nicht 
mehr zu Gule, was hier im friedlichen Verkeru· oder im eekri " 
von Einzelnen noch etwa erreicht ward. Dagegcn °inrren wahr-
cheinlich von diesen halbfreien Etru kern die Anfiinge derjeni-

gen ivilisation aus, die wir piiterhin bei "en Kellen und uber-
haupt den Alpenvolkern linden ( . 219). Schon dar die K It n-
schwarme in den lombardi chen Ebenen, mit dem ooenannlen 

kylax zu reden, da l{riegerleben aufgaben und ich blcib nd 
an iissig machten, gehort zum Theil hieher; aber auch die An-
fiinge der Ilandwerke und l{nn le und das Alphabet ind den 
lombardischen Kelten, ja drn Alpenvolkern bi in die heutige 

t iermark binein dureb die Etrusker zuoekommen. 
nu .i, •• ,. Al o blieben nach dem erlu t der Be itzungen in Campa-

ll:•~:::1; nien und der ganz n Land chaft nordlich vom Apennin und ud-
•• d Im Ver-li h vom cimini ·chen Walde den Etru kern nur ehr be chrankte 

ra.1i. Grenzen; die Zeiten der Iacht und de Aufstreb n waren fllr 
sie auf immer vornber. In 01>ster Wech elwirkung mit die em 
iiufseren inken teht der ionere Verfall der ation, zu dem die 
Keime freilich wohl schon weit frnher gelegt worden waren. Die 
griechischen chrift teller die er Zeit sind voll von childerun-
gen der mafslosen eppigkeit des etruskischen Lebens: unter-
itali che Dichter des fi:mflen Jahrhuoderts der Stadt preisen den 
tyrrheni cben Wein und die gleichzeitigen Ge chichtschreiber, 
Timaeos und Theopomp enlwerfen Bilder von der etru ki chen 
Weiberzucbt und der truski8chen Tafel, welche der arg ten by-
zantinischen und franzii i ~hen ittenlo igkeit oicht nachrreben. 
Wie wenig beglaubigt da Einzclne in die en Berichten auch i t, 
so cheint docb minde ten die Ani:rabe begrundet zu ein, daf 
die ab cheuliche Lu tbarkeit der Fechter piele, der Kr b chaden 
des piiteren Rom und f1berbaupl der 1etzten Epoche de Alter-
tbums, zuetSt bei den Etru kern aufgekommen i t; und jcden-
falls la sen sic im Ganzen 1<e1nen Zweit l an der ti fen Entar-
tuog der ation. Auch die politi chen Zu tiinde der elben ind 
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scheinlicher, r ache der eben ge childerten Auflehnung Latium 
gegen Rom war. I ach d m hi herig n Recht war jede von Rom 
und Latium gegrfmdete ouverane tadt unter die am Bundes-
fest und Bundestag lbeilberecbli0 ten Communen eingetreten, wo-
gegen umgekehrl jede ciner anileren ladl incorporirte und also 
staallich vernichl te Gemeinde au der Reihe der Bundesglieder 
gcstrichen ward. Dab i ward indefs na h lalini cher Art die ein-
mal fcststehende Zahl von dreif ig foderirl n G meinden in der 
Art festgehalten, dafs von den th iln hmend n liidten nie mehr 
und nic wcniger al dreifsig timmberechticrt war n und eine n-
zahl spiiter eingetretener oder auch ihrcr erin fO i0 keit oder be-
gangencr Vergehen wrgcn zuriick e elzlcr m ind n de timm-
rechts entbehrten. Hienach war der Be land der Eid eno en-
chaft um das Jahr 370 folgender Art. on altlatini cben Ort chaf- m 

ten war n, au~ er einigen jelzt v r choUen n oder doch der La 
nacb unbekannten, noch autonom uod timmb rechti0 t zwi hen 
Tiber und Anio omen tum, zwi chen d m Anjo und dem Albancr-
gebirg Tibur, Gabii, captia, Labici *), Ped um uocl Praene te, am 
Albanergebirg Corbio, Tu culum, BovilJae, Ari ia, Corioli und 
Lanuvium, encllich in der Kf1stenebene Laur ntum und Lavinium. 

temnae, Alba vor dem Jahr 370 dt•r romiscben Gemeindc incorporirt wur-
dcn, wogegcn die pater eiuverleibten, wie Tusculum, Satricum, elitrae, 
welcbe alle zwiscbeu 370 und 536 ihre ouvcrlinetat eiagebiifst baben s ,-!ti 
miisscn, in demsclbcn stebco geblicben sind. - \Vas das von Plinius mit-
getheilte Vcrzeicbnifs Yon zweiunddreifsrg zu Plioius Zeit uuterge an c-
oco ehemals am albaoiscben Fest bctbeiligtco Ort cbaflco betrifft so 
bleiben oacb Abzug YOn acbt die aucb bei Dionysio stebeu (denn die Cu-
suetaoer des Plinius schcinen die dionysi chcn Corventancr, die Tutienser 
des Plinius die dionysischen Tricrioer zu s in) noch vierundzwaozig mei-
stentbcils ganz unbckannte Ortsrba_ftco, oboe Zweifel theiJs jene iebzebo 
nicht stimmenden Gemeiodcn, grofsteutbeils wohl ebeo die alte ten spater 
zuriickgcstelltcn Gliedcr der albaoiscbco .Festgenos enscbaft, tbeils eiue 
Anzahl aodcror untergcgangener od r ausgeslofscoer Bundcsglicder zu 
welcben letzteren ..-or allem der alte aucb YOO Pliniu genaoote Vorort 
Alba gcbort. 

') lier-dings bericbtet Livius 4, 47, daf Labi i im Jahre 336 Colo- ,is 
nie geworden sci. Allein abgcseben davon, dafs Diodor (13, 6) bioriiber 
scbweigt, lann Labici weder eioo Biirgcrcolonic g wordeo seio, da die 
Studt tbcils nicht an der Kiiste lag, tbeils auch spalcr noch im Besitz dor 
Autonomic erscheiot; noch cine latioiscbe, da e keln einziges zweit s 
Bei pie! eincr im ursr,riioglichen Latium angelcgtcn latioischen Colonie 
giebt noch nach dem ~\ esen die er Griindungen gebeo kann. Hiichst wahr-
scheinlich ist hicr wic anderswo, da zumal als verthciltes Ackermafs 2 Ju-
gera genaont werden, die gemeioe Burger- mit der colooialeo Assigaation 
verwecbsclt wordea (S. I 9). 
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Reiter i erle ne Gein ln gestellt, iiberdie ibr uod ihrer arnmt-
lichen tah offiziere Eideswort dafllr verpfandet batten wurde 
das romi cb lleer entla en, umerletzt, aber ntehrt • denn da 
ierre trunkene amniti che Heer gewann e nicht iiber i h den 

gehan ten Feinden die chimpfliche Form d r Will n tre kung 
und de Abzuge unter dem Galgen durch zu erla en. - Allein 
der riimische 'enat, unbeklimmert um den Eid der Offizi re uod 
um da chick alder Geifseln, cassirte den Vertra0 und begni"1 te 
ich diejeni(l' n, die ihn abge chlos en batten, al per onlich fur 

des en Erffillun(l' ,. rantwortlich dern Feinde au zuliefern. E 
kann der unparteii chen Ge chichte weuig darauf aokommen, ob 
die riimi che d rnkaten - und Pfalfenca ui tik hicbei d n Buch-
stal>en de' Recht geMhrt oder d r Ile chlun de riimi chen 

. ' nat den elben rnrletzt hat; menschlich und politi ch betrachl t 
lrifft die RfHner bier kein Tade!. Es i t ziemlich gleichgiiltig, ob 
nach formdlem riimi chem Staat recht der commandirend, G ne-
ral befugt oder nicht befugt war ohne rnrbehaltene Ratification 
der lliirge1"chaft Frieden zu chlie.f en; elem Gei te und der 

ebuno-der Verfa ung nach tand e vollkommen fest, daD in 
Hom jcder nicht rein militari che laat rnrtrag zur Competenz 
der htll'"'erlichen G walteo gehorte uod ein Fcldherr, der ohne 

uftrarr von Hath uod llurgerschaft Frieden chlol: , mehr that 
al er thun durft . E war ein rrro[ erer Fehler de samniti chen 
Feldh rrn den romi ch,o die, ah! zu t ll n zwi chen Rettung 
ihre 11 ere und •ber0 chreilung ihrer Yollmacht, al der riimi-
chen, dar 'i nicht di Se lern:rro[ e batten, die lelztere n-

muthung unbedinrrt zuriickzu"ei en; uod daf der riirni ch 
enat einen olchen Yertrag verwarf, war recht uod nothw ndig. 

Kein grof e Volk giebt was e besilzt anders hin al unter elem 
Druck der auf er t n othwendio-keit; alle Abtretung ,·erlrarre 
ind nerkenntnisse einer solchen, nicht sittliche Verp0ichtuncren. 

, eon jede Jation mit Recht ihre Ehre darein setzt chimpOiche 
\'ertracre mit deu Walfen zu zerreif en, wie kann ihr dann die 
Ehre 0 ebielen an einem Vertrage gleich dem caudini chen, zu 
dem ein unglucklicher Feldherr morali ch genothi t worden i t 
geduldi fc tzuhalten, wenn die fri che chande br nnt und die 
Kraft un ebrochen da teht? 

'•••d•r I o brachte der Frieden r rlrag ron audium ni ht die 
Rumer. Hube, die tlie Friedensenthusia ten in amuium thiirirht r \ ei e 

tlarnn rhofft batten, ondern our Krieg und wieder Krierr, mit 
"C teigerter Erbittcrung auf beiden Sciten durch die ve1 cherzle 
Gelegenheit, da 0 ebrochen feierliche Wort die O'e chandete 
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m (462) ge n sie aufgeboten und Cavius Pontius, Yiell icht der 
obn de iecrer ron Caudium, erfocbt o ar fflr ein Yolk einen 

letzt n 'icg, den die Romer niedrig genug an ihm racbten indem 
i ihn, al er spaler gefangen ward, im Kerker binricht n lief en 

m (463). Aber nicbts regte sich weiter in Italien; denn d r Krieg, 
us den Falerii 46 I beoann, verdient kaum dicsen Xamen. Wohl 

mochte man in . amnium selrnsiichtig die Blicke wenuen nach 
Tar nt, das allein noch irn Stancle ,,·ar llulfe zu ewahr n; ab r 
ie blicb au . Es waren dicselben r ach n wie fruher, welche 

die ntbatigkeit Taren ts herbeifuhrten: da • ionerc Mir re0 iment 
und der abermalige ebertritt dcr Lucancr zur romiscben Partei 

m im Jab re 456; binzu kam noch die nicht uncrcur[md te Furcht 
vor Agalhokle von Talrn , der eben damals auf dem Cipfcl 

iner i\Iacht stand und anfing sicb gecrcn Italien zu wendeu. 
m m da Jahr 455 elzte die er auf Kerkyra sich fe t, Yon wo 

Kleonymo <lurch Demetrios den Belagerer vertricben "ar und 
b drohte nun vom adriatischen wie vom ioni hen M ere her 
die Tar ntiner. Die Abtretung der In el an Kiini0 P)Trho ron 

m Epeiros irn Jahre 459 be eitigte aJlerding zum grof en Th ii 
die gehegten Be orcrni e; allein die kerk Taei chcn Ang legen-
heiten fuhren fort die Tarentiner zu be cbiifti0 en, wie ie denn 

m im Jahre 464 den Konig P rrbo im Be itz der In el ge0 en 
Demetrio chutzen half n, und brn o horle A athokle nicht 
auf dur h cine itali che Politik di Tarentiner zu beunruhicren. 

m ls er tarb (465) und mit ibm die Macht der raku aner in 
Italien zu Grund' ging, war e zu pf1t • amnium de ieben-

m unddreifsigjab.rigen Kampfe mude, hatte da Jah.r vorber ( 464) 
mit dem romiscben Con ul Ianius Curiu D ntatu Friede e-
chlossen und der Form nach den Bund mit Rom erneuert. 

s 4 uch die mal wurden wie im Frieden von 450 dem tapferen 
Yolke von den IYHeern keine schimpflichen oder vernicbtenden 
Bedingungen gestellt; nicht einrnal Gebiet abtretungen cbeinen 
tattgefunden zu haben. Die romi che taatsklugheit zog e vor 

auf dem bi her eingehaltenen Wege fortzu chreiten, und he man 
an die unmittelbare Eroberung des Binnenlandes ing, zunach t 
da campanis.cbe und adriati cheLittoraJ fe t and immer fe ter an 
Rom zu knupf n. Campanien zwar war Hing t unterthanio· allcin 
die weitblickende romi che Politik fand e notbig zur icberung d r 
campani chen Kc, te dort zwei lrandfe tung n anzule en, Min-

m turnae und inue.sa ( 459), deren neue Burger cbaften na h d m 
fu1· Ku tencoloni n f t tehenden Grundsatz in da mile romi-

h Bf1rcrerr cht eintraten. Encrcri cher nocb ward die Au deb-
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griechischen Republiken, o sebr sie eine ewige Agonie war, liefs 
sich in die straifen Formen des Militarstaats nun einmal nicht 
zuri.ickzwingen; Philipp wufste wobl, warum er die griechischen 
Republiken seinem Reich nicht einverleibte. lm Orient war ein 
national er Wider tand nicht zu erwarten; herrschende und die-
nende Starnme lebten dort seit langem neben einander und der 
Wechsel de Despoten war der Masse der Bevolkerung gleich-
gi.iltig oder gar erwi.in cht. Im Occident konnten die Romer, die 
Samniten, die Karthager auch iiberwunden werden; aber kein 
Eroberer hatte es verrnocht die ltaliker in agyptische Fellahs zu 
verwandeln oder aus den rtimischen Bauern Zinspllichtige hel-
leniscber Barone zu macben. Was man auch ins Auge fafst, die 
eigene Macht, die Bundesgenossen, die Krafte der Gegner -
iiberall erscbeint der Plan des Makedoniers als eine ausfiibrbare, 
der des Epeiroten als eine unmogliche Unternchmung; jener als 
die Vollziehung einer grofsen geschichtlicben Aufgabe, dieser als 
ein merkwi.ircliger FehJgrifl'; jener als die Grm1dlegung zu einem 
neuen Staaten yst rn und einer neuen Phase der Civilisation, 
die er als eine geschichtlicbe Episode. Alexanders Werk iiber-
lebte ibn, obwohl der Scbopfer zur nzeit starb; Pyrrbos sah 
mit eigenen Augen cla Scheitern aller seiner Plane, ehe der Tod 
ihn abrief. Sie beicle waren kiihne und grofse Naturen, aber 
Pyrrhos nur der erste Feldberr, Alexander vor allern der genialste 
Staatsmann seiner Zeit; und wenn es die Einsicht in das Mog-
liche und Unmoglicbe ist, die den Heiden vom Abenteurer schei-
det, so mufs Pyrrhos diesen zugezahlt und darf seinem grtifse-
ren Verwandten so wenig zur Seite geslellt werden wie etwa der 
Conoetable von Bourbon Ludwig elem Elften. - nd dennoch 
lmi'ipft si h ein wunderbarer Zauber an den Namen des Epeiro-
ten, eine eigene Thcilnabme, die allerdings zum Theil der ritter-
lichen und Jiebenswi.inligen Per onlichkeit de selben, aber mehr 
doch noch dem Um tande gilt, dafs er der erste Griecbe ist, der 
den Romern im Kampfe gegenC1bcrtritt. Mit ihm beginnen jene \ 
unmittelbaren Beziebungcn zwischen Rom und Hellas, auf denen 
die gauze spatere Entfaltung der antilrnn Civilisation und ein 
wesentlicber Theil der modernen beruht. Der Kampf zwischen 
Pbalangen und Coborten, zwiscben der Soldnerarmee und der 
Landwehr, zwischen dem I-Ieerkoniglhum und elem Senatoren-
regiment, zwischen dern individucllcn Talent und der nationalen ! 
Kraft - dieser Kampf zwiscben Rom und dem Hellenismus 
ward zuer t durchgefochten in den Schlachten Z\Viscben Pyrrhos 
und den romi chen Feldherren; und wenn auch die unterliegende 
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diesen clurch die Anlage der Festung Venusia fur Rom ent-
bebrlich geworden war, gewahrten die Romer das Begehren der 
Thuriner und geboten ihren Bundesfreunden von der Stadt, die 
sich den Romern ergeben habe, abzulassen. Die Lucaner und 
Brettier, al o von den machtigeren Verbi.indeten betrogen um 
den Antheil an der gemein chaftlichen Beute, kni.ipften Verhand-
lungen an mit der samnitisch - tarentinischen Oppositionspartei, 
um eine neue Coalition der Italiker zu Stancle zu bringen; und 
als die Romer sie dw·ch eine Gesandtschaft warnen liefsen, setzten 
ie den Gesandten gefangen und begannen den Krieg gegen Rom 

mit einem neuen Angriff auf Thurii (um 469), indem sie zugleich 28s 

nicht blofs die Samniten und die Tarentiner, sondern auch die 
orditaliker, die Etrusker, Umbrer, Gallier aufriefen mit ihnen 

zum Freiheitskampf sich zu vereinigen. In der That er hob sich Etrusker und 

der etruski che Bund und dang zahlreiche gallische Haufen; das Keiten. 

romische Heer, da der Praetor Luciu Caecilius den treugeblie-
benen Arretinern zu Hi.i.lfe fi.ihrte, ward unter den lauern dieser 
Stad't von den senoni chen Soldoern der Etru ker ,ernichtet, der 
Feldberr selb t fiel mit 13000 seiner Leute ( 470). Die Senonen 28< 

zahlten zu Roms Bundesgenossen: die Romer schickten dem-
nach Gesandte an sie, um tiber die Stellung von Reislaufern gegen 
Rom K!age zu fohren und die uneotgeltliche Ri.ickgabe der Ge-
fangenen zu begehren. Aber auf Befehl des Senonenhii.uptlings 
llritomaris, der den Tod seines Vaters an den Romern zu rachen 
hatte, erschlugen die Senoneo die romischen Boten und ergrifien 
oJTen die Partei der Etrusker. Ganz Norditalien, Etrusker, Um-
brer, GalJier, stand somit gegen Rom in WaJTen; es konnten 
grofse Erfolge gewonnen werdcn, wenn nun die si'idlichen Land-
schaften den Augenblick er riJien und auch diejenigen, die es nicht 
bereits gelhan, .icb gegen Rom erkliirlen. In der Thatscheinen die Samniten. 

Samniten, immer for die Freih it einzustehen willig den Romern 
den Krieg erkliirt zu haben; aber gesclmacht und von alien Seiten 
eingeschlossen wie sie waren, konnlen sie elem Bunde "·enig 
ni'1tzen, und Tarent zauderte nach einer Gewohnbeit. Wahrnnd 
unter den Gegnern Bi.indoisse verbandelt, Subsidientractate fest-
ge etzt, Soldner zusammengebracbt wtu-den, bandelten die Romer. 
Zunach t batten es die Senonen zu empfinden, wie gefabrlich es Se••••• .,..,. 

sei die Romer zu besiegen. Der Consul Publius· Cornelius Dola- nichtet. 

bella r(ickte mit einem stark en Heer in ihr Gebiet; was nicht 
i.iber die Klinge sprang, ward aus dern Lande ausgetriehen und 
dieser Stamm au gestricben aus der Reihe der italischen Nationen 
( 4 71 ). Bei einern vorzugsweise von seinen Heerden lehenden m 
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iegern auf d ·r Wahlstatt "-fuodeo, 2000 gefaogen eingebracht; 
me Rumer elb t gauen, 110h] mit Eioschlufs der vom SchJacht-
feld zur(1ckoebrachten Verwund ten, ihren Yerlust an auf 15000 
Mano. Ab r auch P rrho • II er hatt • oi hl vie! weniger 0 elitten; 

O'Cfi 4000 seiu r b t o oldatco bedeckten da Schlachtfeld 
uncl mehr •re ·einer tu hti()' ·ten Ober·ten waren gefallen. Erwii-
g ncl, daf in Y rlust haupt ·achlich auf die altgedienteo Leute 
traf, die bci ,, it m ·chwerer zu er elzen waren als die romi cbe 
Landwehr, und dafs er den ieg our der Ceberra ·cbun()' durch 
den Elephamenaouriff verdankte, die ich oicht oft II iederholeu 
lief· ma" der Konig wohl, ·trategischer Kritiker wie er war, spa-
terhin diesen ieO' einer 'iederlage iihnlich genanot haben; weon 
er auch oicht so thoricht war, wie die romi ·chen Poeten nach-
her gedichtet hab n in d r Auf·chrift de· von ihm in Ta ·eot aur-
ge ·teUten "eih"e cheoke • diese lb ·tkritik elem Publicun1 mit-
zutheilen. Politi ·ch kam zun[1 h ·t w ni()' darauf an, w lche 

pfer der ieo O' ko tet hatt • vielmebr ,,ar d r Gewion der er-
steri chlacht r, er n die Rom r fi:u-Pyrrho ein un chatzhar r 
Erfolg. 'ein F ldherrntalent hatte auch auf die em neucn 

chlachtfeld ich o-lanz nd bewahrt, und wenn ircrend etwa -
muf te der iecr von Herakleia dem hin iechenden Bunde der Ita-
liker Einigkeit uod Energi einhauchen. Aber auch die uomittel-
baren Ergeboi • e de Sieges waren an ehnlich uod nachhaltig. 
Lucanien war ffu· die Romer verloren; Laevinus zog die dort 
stehenden Truppen an sich und ging nach Apulien. Die Brettier, 
Lucaner, amoiten vereioi0ten ·ich ungehindert mit Pyrrho . 
l\lit Ausnahme von Rhegion, da uoter dem Druck d r campa-
niscben fouterer chmacht te, fielen die Griechenstadte iimmt-
lich dem Konig zu ja Lokri Ii ferte ihm fr iwillig die romi che 
Be atzuo au·; von ihm waren ie (1berz u0 t, und mit Recht, 
dafs r ·ie d n Italikern nicbt preisgeben werd . Die abel1er 
und Grie h n al o traten zu P rrbo uber • aber weiter wirkte 
der Sieg aucb nicht. nter d n Latin rn z icrte icb keine ei-
gung der romi b n llerr cbaft, v.i chwer ie aucb la ten 
mocbte, mit Hulfe eine fremden D na ten ich zu entl dicren. 

nu ia, obgleich jetzt ring von Feinden um cblo en, hi It un-
er chiitterlich fe t an Rom. Den am ~i.ri Gefangenen, deren 
tapfere Baltuog der ritterliche Konig durcb die ehrenvoll te Be-
handlunv vergalt, bot er nacb griechiscber itte an in ein fleer 
einzutret n; allein er erfubr, daf er oicbt mit oldnern focbt, 
sondern mit einem otke. 'icht einer, weder Romer noch La-
tiner, nabm h i ibm Dienste. 

llomm1eo, rom. Gcsch. I. 5. Auft. 26 
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lerhandle, so Ian e au wiirlige Truppen auf italischem Gebiet 
tanden, und da Wort wahr zu macheo, wies man den Gesandten 
oforl au cler tadt. Der Zweck drr eoduog war verfeblt und 

der g wanclte Diplomat, . tall mit in r Redekuo t Effect zu 
mach n, hatte vi lmehr <lurch di o miinnlichen Ero t oach o 

hw rer 'i cl rlag icb elb r impooir n la en - er erklarte. 
dah im, daf in die er tadt-j der Bur r ihm • chienen ei wie 
ein Konig; freilicb, d r Hofmann batt in frei Volk zu Ge i ht 

ommen. - Prrrho dcr wiihrend dies r V rhandlunoen in P,n-bo• «o-
Campanien ing rHckt war, brach auf di 'a hricbt von ihrern g•n Rom. 
Abbru h oolcich auf e en Rom um den Etru kern die Hand 
zu rei hen, die Bunde O no en Rom zu Pf' hflttern, di Ladt 

lber zu bedrohen. Aber die Romer lief en ich o w oig 
chrecken wie oewinnen. Auf d •o Ruf d Heroldes ,an die 
telle cl r Gefallenen si h in cbreiben zu la en' hatte leich 

nach cl r hlacht von Jlerakleia die jung faoo chaft. ich .cbaa-
r ow i e zw· Au bebun eclriingt • mit den b id n neuo bild ten 
Legionen uod d m au Lucaoien zurii k ezo enen Corp fol te 
Laevinu , tarl er al vorber, dem 1ar ch de l onigs • er deckte 
0 en d n elbeo Capua und ver itelte des en Yer ucbe mit , 'ea-
Jlel Verbindungen anzukntipfen. o slraff war die Ilaltung der 
Romer, dafs auf er den unteritali chen Griechen I ein namhafter 
Bunde taat e. wagte vom romi chen Bflndnif abzufallen. Da 
wandte Pyrrbo ich gcgen Rom elb t. Durch die reiche Land-
chaft, deren bluhenden Zustand er mit Bewuoderuno-schaute, 

zog er gegen Freo-ellae, da er iiberrumpelte, erzwang den Ue-
bergang uber den Liri und elangte bi nach nagnia, da 
nicht mehr al acht d ut ch 1\1 ilen von Rom entrernt i t. liein 
IIeer warf i h ihm nto-eo-en • aber uberall chlo n die tadtr 
Latium ihm di Thor uud em eneu chrilte fol0 te von 
Campanien au La ,·iou ihm na h, \\·abrend von 'orden der 
Con ul Tiberiu Coruncaniu , d r o eben mit den Etruskern 
durcb einen re btzeiti n Fried n schluf ich abrrefunden hatte, 
cine zweite romi che Arm e h ranfuhrt uod in Rom elb t die 
Re erve unter dem Dictator Goa u Domitiu Calvinus ich zum 
Kampfe fertig rnacbte. Dage n \\3r ni ht au zuricbten • dem 
Konig blieb nichts ii.brig als umzukehren. Eine Zeitlana stand er 
noch in Campanien den vereiniaten Ile ren der beideo Consuln 
unthatig gegeoub r; ab r e bot icl1 keine Gelegenheit eioen 
Ilaupt chlag au zufflhren. AJ der Winter herankam, raumte der 
Konig da feiodliche Gebiet uod vertheilte seine Truppen in die 
befreund ten tiidte; er elb t nahm Winterquartier in Tarent. 

26* 
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Entfcrnun de Konigs di Stcllung der Karthager auf der In el 
unrrefahr die elbe ge • • - wie sie vor Pyrrhos Landung 
gcw en war· ich ·ar n die ricchischen tiidtc 
ohnmachtig und et leicht wicder gewonncn. 

o chlug l' rrh iten hin perfidcn Antrag au 
und crino-daran ieo-,nott zu erbauen. Nur 
Unver land und en di pat r getad It; c 
war vi ·Im hr eb I mit den Mitteln der In el 
lei ht dur hzufi.il von, • r llerr von Am-
brakia Tareul oboe ht ein konnt , 
bedurfte er d r F n zu erobern, um Tar nt zu 
schiitz n, um l{arthago anzugreifen, wie e Agathokl , 
R gu.lu ~cipi vor- und r mit o grof em Erfolg gethan. 
l ie stand Pyrrho seioem Ziele nf1her al im ommer J7 , wo ue 
r Ka O emtithi ich ah, icilien beherrschte uod 

mil T itz in o Fufs in Italien behauptete, und 
wo di iaft•oe di all, di Erfolo-e zu ammeo-
knt1pfe , und s ollte, zur Abfahrt fertig im Hafen 
voo raku lag. 

Uie we entliche chwiich voo Pyrrho 'tclluog beruhte'..7rrho, ,ic,. 

auf einer C hlerhaft •o ion ren Politik. Er regierte icilien wie u,ch;:,.~•1•· 
er Ptolemaeo halte in Aegypteo herrschen ehcn; er re pcclirte 
die Gemeiodeverfas uogen nicht, etzte seine Vertrauten zu Amt-1 J ,uten Ober die tiidte wano uod auf o I • m gefiel, gab 
an tatt der eioheimischeo Ge chworeoeo ute zu Rich-\ 
tern, spracl cationeo, Vcrbaonun urtheilc nach 
Gutdiinken •• • • icre e berkunfl 
nach icilic h atzuno-en 
in die tiidt n r 1hrer de 

ationalbun ochte er dabei nach orien-
tali ch-hell in guter und wei er Regent 
zu ein <.li"inken u cin ·o rtrugen doch die 
Griechco mit aller Ian "heit a0 onie aller 
Zucht ntwohnten pO de Diadoch n-
y terns nach -ra ie artbaoi che Joch 

dem thi:irichten o a oldateoregiment. 
Die b d uteod ·ten it den Karlhagern, ja mit 
den Ma ioero ungen an; ein ·tarkcs karthagi ches 
II r w wiede uf Lier Insel zu zei0 eo und t:1bera11 von 
d n Gri n unte1 t, machte c reifseode Fortschritte. Zwar 
in der a ht, die Pyrrho ihm lieferte, war da GI Lick wie 
immer mit elem ,.\dler' • all in es batte ich bci die er Gelegen-
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beit offeobart, wie die timmung auf dcr In cl war uocl wa 
kommen konnte und mufste, wrnn dcr Konig sich cntfcrntc. -

P,-nho, Ab- Zu diesem er ten und wcsentlichstcn Fehler fii11tc Pyrrho. einen 
rahri •••h zweitcn: er aioa mit der Flottc stalt nacb Lilvbacon na h Tareot. Jtalieo. J 

ugcn chcinlich rnufste er, cben hei der Gahrung in den Ge-
mi.ithrrn der ikclioten, vor alien Dingen erst Yon die er Io el 
die Kartbaaer gaoz vcrdrangt uod damit den nzufriedenen den 
letzl n Ri.i~khaJt abge chnitten haben, ehe er nach Italien ich 
wenden durfte; bier war nicht zu ver au men, denn Tarent war 
ihm icher gcnug und an den Librigcn Bunde genos en nachd m 
,ie ciomal aufge eben waren, jetzl wenig aele en. E i t bear if-
lich, dal: eio oldatensinn ilm trieb den nicbt chr ehreornllen 

m Ahzug vom Jahr 4 76 dmcb cine glanzendr Wicdcrkel1r au zu-
tilcren und daf ihm da Herz blutete, ". on er die l{la11cn der 
Lucaner uod amniten vernahm. Allein Auf ab n, wie ie Pyr-
rho ich e tellt hatte, konn n nur gelo t wenlen von ci ernen 
'aturrn, die das 1itleid und clb t das Ehrgeffihl zu beherr chen 

vermogen; und eine olche war P~uhos nicht. 
A,ura Die verhaognif voile Einschiffun11 fand statt gegcn das Ende 
alclliochen de Jahres 4 7 . nterwecr battc die neue yraku.aru che Flolte 

KOnlg- [t75 • _o b f . G f h b l d "'"""· mit der kartbarr1 chen em e t1rre e ec t zu e te 1en UD 
bi.if te darin eioe bctracbtlichc Anzabl chiOe ein. Die Entfer-
nung de Konicr und die Kunde von dic'em er t n nfall ge-
n(1 ten zum turz de sikelioti chen Heicl1e ; auf ie bin". i0 er-
ten alle . tadte elem al)we end n l{Onicr Geld und Truppen und 
der glanzende taat brach chneller noch als er nt tanden war 
wiederum zu_ammen, theils weil der Konirr clb t die Trcue und 
Lieb , auf dcr jeder taal ruhl, in drn Herzen einer ntertha-
nen untercrraben hatte, theil weil cs elem Volk an der Uingebuo0 

fehlte zur Rettun" der ationalitat auf vielleicbt nur kw'ze Zeit 
der Freihrit zu ent agen. Damit ,rar Pyrrho nternehmen ge-
scbeitert, der Plan seine Leben ohne Aussicht dab in; er i t 
fortan ein benteunr, der c fi.ihlt, dar er vie! gewesen und 
nichls mehr ist, der den l{rieg nicht mehr als l\Jittel zum Zwrcke 

w1.derbe- ffthrt, ondern um in wildem Wurfel piel ich zu betauben und 
Sina de, WO mocrolich im chlachtgeti.immel einen oldat ntod zu Duden. 
uali1cben 
K,,..... n der itali cben Ki.i le aog laogt be0 ann der Kooicr mit einem 

Ye1 uch sich Rhegion zu bemi.icbticren, aber mit llulfe der l\ta-
merliner chlu.,en die Carnpaner drD Ao riff ab und in dcm 
hitzirrrn Gefecht vor d r tadt "ard der Konig elb t verwundet, 
iodem er einen f indlichen Offizier vom Pferdc hieb. Dagegen 
i"iberrumpelte er Lokri, des n Einwohn r die 1iedermetzeluog 
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der epeiroti chen Besatzuncr bwer buf ten, und pllLnd_erte den 
rciclt D chalz des P J" ·phonetl'mp ,J, da elbst, um c1~' lee1:e 
Ka. •e zu ffillen. o irelaoirte r na h Tareot, ao~eblich _nut 
20000 l\Jano zu Fur· w1d 3000 Reilero. Aber es waren rncht 
m •hr die erprobten Y •t •rauen von 1·ord 111 und nicht mebr l.J~-
gri.il" t o die ltalih r iD ihn n ihre Helter- da • Vertrauen uod die 
llofrnun", damit man d a Konig ffinf Jahre zuvor empfiog, 11a-
reo ewichco d •u Y •rbi.iod •ten Geld uod Mann - haft au '"ecran-
"I1. D D 'C,hll J' b driiocrt n amniten, in deren Gebiet die Scblacbt bel 

0 1_. _ • • Beue•eot. Rom r ..J.7 9 i.il •rwintert batten zu Hiilfc ri.ickte der n.orn" 1m ,,a 5 

Frfrhjal1r 47 ins F Id und Z\laog bei Beoe1·enl auf d m aru i- 275 

ni cben Felde d n Coo ul Ianiu Curiu zur chlacht, bevor er 
·ich mit inem von Lucanien heranr(1ck oden Collegen vereini-
rren konnle. Ab r di 1-Jeerc ablbeilung, die den Romern in die 
Flanke zu fallen be timmt war verirrte ich wf1lu'end de .'facht-
mar che in den Wald rn und blieb im ent cheidenden ugen-
bli k au ; und na h hefli"em Kami f ent hi den auch hier wie-
der di El pbaot n die chlacht, aber di -mal fur die Romer, 
ind •m ie, von den zw' Bedeckung de Lagers aufgestell~en 
'cb(1tzen in erwirruocr gebracht, auf ibre eigenen L ute 1ch 
warfen. Die i ,crer besetzten da, Lager; in ih.rc Hande fielen 
1300 GefaD"ene 

0
und vier Elephantcn - die ersten, die Rom 

sab auf ·erd~m eine unermefsliche Beute, au deren Erlos pater 
in Rom der Aquaduct, welchcr da Aoio,rns er von 'fibur nach 
Rom fi.ihrle, gebaut ward. Ohne Truppen um. da Feld_ z1;1 halten 
tmd ohne Geld sandte Pyrrho an seine Verb(mdeten, die ibm zur 
Au ri.i tung nacb Italien ge teuert batten, die Konige von Ma~e-
donien und ien; aber auch in der Heim a th fi.irchtete man 1hn 
nicht m hr und schlu" die Bitte ab. erzweifelod an elem Er-
folrr ge en Rom und 

0 
rbilt rt durc_b die e "ei"erll?cren lief 

p rrho B 'alZUO" in 'farent und "Ill" lbcr nocb Im elben Pyrrbo, ver-
0 0 C · • d l&r1t ltallen Jabre ( 4 79) heim oacb Gri ch en.land, wo eher noch al _be1 ~m 2 76 • 

'tetigen uod geme enen Gang d r itali chen erhiiltn1 se 1ch 
elem verzweifelten pie! r eiDe Au 'icht roffnen mocht~. In 
der That rrewann er nicht blofs bnell zw·uck wa von emem 
Reiche wa~· abgeri sen worden, onder~ er "rill,noch einma_l und 
nicht obn Erfolg nach der makedoru ch n Krone. A.Hem an 
Antigono Gonalas rubiger und um ichtiger Pol~tik _und mebr 
nocb an einem eigencn Unge ti.im und der nfah1gke1t den tol-
zen inn zu zahmen cheiterten auch eioe letzteo Plane; er ge-
wann noch chlachten, aber keinen daucrnden Erfolg mehr und 



.1 
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nach \'eii Eroberung rnn Ilom nach Delphi gesant)le Weihge-
schcnk ward <la elbst in drm Schatzhaus der Massalioten aufbe-
wahrt. ~acb der Einnahme Roms durch die Kelten 1Yard fell' die 
Abg,,brannten in !\las alia gesammelt, "·obei die Stadtkasse vor-
anging; zw· Yergeltung gewi.ihrte dann der riimische Senat den 
ma alioti chen li:aufleuten IIandeJsbrg(instigungen uud ri.iumte 
bei drr Feier der Spiele auf elem Markt neben der Senatorentri-
bi'Lne den [a alioten einen Ehrenplatz (.graecostasis) ein. Eben 
dabin grhiiren die um das Jahr .J.48 mit Rhodos und nicht lange sos 
nachher rnit Apollonia, ciner ansehnlichen Kaufstadt an der epei-
rotischen Kiistc, Yon den Romero abgescl1Jossenen llandels- und 
Freundschaftsvertriigc und vor allem die fiir l{arthago sehr be-
dcnkliche Annaherung, ,rnlche unrniltelhar nach elem Ende des 
pyrrhischen Rricges rnischen Hom und Syrakus stattfand (S. 415). 
- Wcnn also die riimisch Scemacht zwar mit dcr ungebeuren 
Ent\\icklung der L~ndmacht auch nicht enlfernt Schritt hielt uod 
namentlich die eigeoe lfriegsmarine der Homer keines1Yegs mtr, 

. was sic nach der geogr~phi chen und commerciellen Lage de 
Staates hatte sein mf1s en, so fiog doch auch sie an allmiH1l ich 
sich aus der volligen Nichtigkeit, zu welcher sie um das Jahr 400 sa4 
hcrabgcsuokcn 11·ar, 11"ieder emporzuarbeiten; uod bei den grol'sen 
Hi.ilfsquellen ltalicns mochten ,rnhl die Pboenikier mit besorgten 
Blicken cliese Bestrebungcn verfolgen. 

Die Krise iiber die Herrschaft auf den italischen GewaSS('ril l•o• vcreinig. 

nahte heran; zu Lande war dcr Kam1,f entschieden. Zurn erstcn- 1
• 

11
•liea. 

ma! war llalien unter der llerrschaft der romischen Gemeinde zu 
einem Staat vercinigt. Welcbe politischcn Befugnisse dabei die 
romische Gemeiodc den siimmtlichen iibrigcn it.µischen cntzog 
und in ihren alleinigcn Be ilz nahm, das hcifst. welcher staats-
rcchtlich BegriJT mit die er He1rchaft R zu verbinclen ist, 
wird nirgeods ausdr(;1crdicb gesagt uod cs mangelt s lbst, in be-
zeichoeod r und ldug her chncter Weise, fiir diesen Beirriff an 
~inem allge_E1eingiiltigcn Au dru~ *). Nach11edich gehorten dazu 
nur c as Kriegs- ·uoc ertraos- und das ~Iiinzrecht, so dafs keine 

') Die Clausel, dnfs <las abha.n~ige \'olk icb verpflichtet ,die llobeit 
des ri:imischeu frcuodlich gelten zu lasseo' maiesfatem populi Romani co-
miter conse1·uai·e), ist allerdiogs die teclrniscbe Beze1c nung 1eser milde-
sten Uutertbanigkcitsform, aber wahrscbeinlich erst in bedeutend spa.terer 
Zeit aufgckommen (Cic. 7n·o Balbo 16, :15). Auch die privatrechtliche Be-
zeichnung der Clientel, so treffend sic eben io ihrer • nbestimmtheit das 
Verbtiltnif bezeichoet (Dig. 49, 15, 7, l), ist schwerlich irt filterer Zcit 
officiell auf dassclbe angewendet wordeo. 
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itali -che Gemeinde einem auswartigen taat Krieg erklaren oder 
mit ihm auch nur verhandeln und keine Courantg Id chlaocn 
durfte, dacregen jede von der romischen Gemeind erla ene 
Krieg erklaruog und jeder von ihr abge chlos en Laal -
vertrag von H.echtswcgcn alle flhrigen itali hen Cemeiod n 
mit band und da romische ilbergclcl in ganz Italien e-
etzlich gangbar ward· und e ist wahr chcinlich, dar formell 

di allgcmeinen Rechte der fiihremlen Gemeindc ich nicht wei-
ter er-treckteo. lndeJ: nothwendig kniipfte hierao eioe that ach-
lich vie! weiler gehende Herrschaftsbefugnifs ich an. - Im Ein-
zelncn war das \'erbiiltnifs, in welchcm die Haliker zu der ff1h-
renden Gemeindr standen, ein hoch t ungleichr und e sind in 
die er IIin icht, au!: er der romi' h,n Yollbiirger chaft drei ver-

11,;..,1,che cbiedrne l{la~ en von nterthanen zu untcrscb itlen. Jrne 
,·:~!!;.~"'· elb t vor illcm ward o weit au gedehnt, als es irgend moglich 

war obne den Begrilf einc tad ti chen Gemeinwescn ft1r die ro-
mische Commune vollig aL1fzugeben. Das alte Bllrgergebiet war 
ni ht blor durch Einzelas ignation bi tief in Etrurien einer-
und Campanien anderrrsrits hinein erweitcrt, sondern e war 
auch, cit zuerst mit Tusculum das Bei pie! gcgeben war, einc 
gro!: c Anzahl ni1herer oder entfcrnterer Gemeind n allmiihli h 
der romi'cbcn einrcrleibt wordrn und mil liindig in ihr auf11e-
gancren. Dar in Folge cler wiederbolten ·childerh buucren d r 
Latiner ge en Rom ein an,ehnlicher Theil dcr ur ·priioglicbcn 
Glieder de latini chen Bunde in die rorni cbe VollbC1r11 rschaft 
halt eintrelen mC1s en, wurde hon erziiblt ( . 349. 361 ). Da -

m elbc gescbah im Jabrc 4 6 fiir die arnmllichen Gemcinden der 
abiner, die den Romern nach t vern·andt ,,·aren und in elem letz-

ten chweren Kriege ihre Treuc hinreicbend bewiihrt batten. In 
iihnlicber, ei e und au gleicben Ursacben cheinen um die elbe 
Zeit cine Anzahl Gemeinden de ehemaligen volski chen Gcbiele 
au elem nterthanen- in das Biirgerverbaltnin i"ibergelrelcn zu 

in. Die ur prirn°licb abini cben und volski chrn. wahr-
cbeinlich aber clamal cbon we enllich romani irten ommun n 

waren die er ten elem rorni chen Bfrroerverband incorporirt n 
eigentlich tammfremden Glieder. Dazu kamcn die eben erwabn-
ten ooenannlen e- oder Biirgercolonien, deren Bewobn r 
gl irhfall • ammtlicb da romiscbe VollbC,rgerr rht be af en. 
Danach mag die romiscbe BL1rger cbaft i h llorcllich bis in die 

ahe von aere, o tlich bi an den A pennin. iidlich bi an und 
fiber Formiae er treckt haben, obwobl freilich von einer ei0 ent-
lichen Grenze bier nirgend di Rede ein kann und cinzelne Ge-
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meinden innerhalb die e Gebietc ,,ie Tibur, Praene te, ignia, 
orba cla romi che Biirg rr ht entbeluten, anclere auf erhalb 

de elben , wie ena, das lbe be afsen und romi che Bauern-
familien vereinzelt de.r in Dorfern v reinigt Yermutblich chon 
jetzt durch ganz Hali •n zer treut ich fanden. - nter den un- uot.erth&n1g. 

terthanig n m. i~d n war die bevorzu0 test und wichtigste Oemeio den. 

. a e d, d~r latrn, ch1:..n tad le wel h Z\l ar \'011 den ur prfmg- Latiner. 
Ii hen albarn c rnn • e tgeno n nur no h wenige und mit u -
nabme von Praene le und Tibur clurch iinrrig unb deutende Ge-
meinden umfaf l , dagegen an den von Hom inner- uncl elb t 
chon au!: erhalb Hali n gegriindeten autonome11 Gemeinden, den 

sogenannt n latini chen Colonien eben ·o zahlr i hen al an ebn-
lichen Zuwacos erhielt und t tig clurch neue GrCmdunrr 11 die er 
Art ich vermehrte. Die e neuen tadtgcmeind romt' chen r-
~rung,, ~her latini ~he_n Recht wurden immer m_ehr die eigent-) 
lichen tutzen der rom1 chen 11 rr chaft iiber Itahen. E waren I 
die keine weg diej nigen Latin r, mit denen am llegillersee uncl 
bei Trifanum ge tritten worden war- ni htjene al ten Gli der dr 
albi chen Bunde , we! he der Gemeind Rom von Hau au si h 
gleich, wo nicht be er achteten und welche, wi die ecren Pra -
ne te zu Anfang de pyrrbi chenKriege vrrfllgten furchtbaTStren-
gen icherheit mal'.'regeln und die naehwei licb Jang noch fort-
zuckenden Reibungen namentlich mit den Praenestinern bewei-
sen,' die romi'che Herr cbaft al schwere Joch mpfanden. Das 
Latium der paleren r publikaniscben Zeit bestand l'ielmehr fa t 
au chlieJ: lich au Gemeinden, die rnn Anbe inn an in Rom ihre 
Ilaupt- und Mutter tadt verebrt batten, die inmittrn fremd pra-
chiger. und ana<_r er arleter1.anil cbaften dw·ch '1n·acb- Recht -
und 1tteng m m haft an Rom gekniipft waren, di al kleine 
Tyrannen lfer umlie0 nden Di tricte ihrer eicr n n Exi t nz 
wegen 11oh1 an Rom halten mu~ ten wi die Yorpo ten an d 1· 
Hauptarm e, die ndlicb, in Folge cl r teicrenden rnateriellen 
Vorlheile de romis b n Biir erlhum au ihrer wenn o)cich 
be chrankten He ht leicbh it mit den Romern immer 

0
noch 

einen sehr ansebnli hen Gewinn zocr n, wie ibn n denn zum 
~eispi~l ein Theil cl r romi chen D

0
omiin zur ondernutzung 

tilierw1e en zu werden pOegt und die Betheiliguog an den laal -
verpachtuncren ihnen wie d m romi hen BCucrer olfen tand. 
Eioe gewi se Gefahr drohte den Romero freilich auch von die er 

cite h r. Venu ini che In clu-iften au der Zeit der romi-
chen Republik und kiirzlich zum Vor chein gekommene hen -
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ventaniscl.te ') lehren, dafs Vcnu ia so gut "ieRom seine Pleb und 
seine Yolkstrilmne gebabt und dafs die Olwrbeam ten von Benevcnt 
wenig lens um die Zeit des hannibalischen Kriege den Con ul-
titel rrefithrt haben. Beide Gerneinden gehiircn zu <lcn jiinrr·ten 
unter den latini~chcn Colonien alteren Hecht ; man. ieht, welch 
Ansprrtche um die ~Iille des ffmften Jahrhundert in den clbcn 
sich regtcn. Es konnte auch nicht an<lers sein, als dafs die e 
ogenannten Latiner, henorcrerran°en aus der romischen Bf1r er-

schaft und in jeder Beziehun° sich ihr gleicb fuhlend, aucu ilu-er-
seits anfinrren ihr unlergeor<lnetes nunde recht unwillig zu em11fin-
den und nach rnllcr Glcichberechti!!Un° zu treben. Def wegen 
war dPnn der Senat hemrtht, die e latinischen Gemeinden, "ie 
"ichli" sic immer fiir Rom waren, <loch nacb Ioglichkcit in ihren 
Hcchten und Privilerrien herahzudri.ickcn und ihrc hunde~genfissi-
che in o,,eit in eine L"nlerthanen tellung umzuwandeln al· die 

rre chehen konnte ohne zwischen ihnen um\ den nicht latini chen 
Gemeinden ltalien die cheidewand werrzuziehen. Die Aufhehung 
des Bunde der lalinischen Gemeindcn elb t und dcr Yerlu t der 
"ichtigstcn dcnselben zustandigen politiscben Hecbte o \\ie der 
ehemaligen vollstandigen Gleichberechtigung d schon darge'teUt 
wordcn; mit dt·r rnllendeten nterwerfung Italien ge chah ein 
weiterer ,'clu-itt und ww·de der Anfang dazu gemacht auch die 
bisher nieht an.,ela teten indiriduellen Rechtc de einzrlnen lati-
ni chen )Ianne,,, vor allem die "ichtirre Frl'izC1 igkt>it zu be-
chrankcn. Zwar an die den ftlteren Gemrinden ,erhrirftcn Pri-

vilecrien rCilu-te man nichl; wobl aher "mde zuer t der irn Jahrr. 
-. 4 6 "errri.indeten Gemeinde .\riminum und eben o alien spiiler 

com,tit~irlen autonomt•n GemPinden die Befugnif nicht mrhr 
zuge tanden durch. ·iederla uncr in Rom das Pa ivhC1rrrer-und 
selbst ein gewisse Stimmrecht daselbst zu gewinnen ( . 344), 
sondern die Bernrzugung dieser j(ingeren latinischen Gemeinclen 
vor den ftbricren nlertbanen in der Haupt ache beschriiukt auf 
die privalrcchtliche Gleich tellung ihrcr und der romi chen Ge-
meindebf1r..,er im Handel und Wandel o wie im Erbrecht. i\'ur 
denjenirren ° Biirgern die er Ortschaften, welche in den elben 
ein emrindeamt b kleidet hatten wurde fiir die Zukunft da 
romi che lli.ircrerrecht, dann aber auch und \\ie e cbcint von 

nfang an, ohne jede Recht beschrankunrr ertheilt ~'} E er-

') / . Ceri•io A.f. cosol dedical'it uod Juno11ei Quiritei sacra. C. Fal-
cilius L.f. co11sol dedicaiit. 

.. ) ach iceros Zeu"nifs (pro Caec. 35) gab ulla den \'olal~rranern 
das chemalige Recht von Ariminum, das heifst, etzt der Redner lunzu, das 
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scheint hirr deutlich die ,ollstiindicre mandcrung der Stellung 
Hom . o laf_!ge Hom noch wenn auch die erstc, doch nur cine 
der vielen itali.chen tadtrr meind n \\ar, wurde der Eintritt 
sclb t in das uohe • brJnJ...t riimi ch Biir errccbt dmchgfmgig 
als ein Ge" inn fiir die aufn hmrnde Gemcin<le und al cin 
Recht rerlu "l fiir die Aut enommeucn betrachlet und die Ge-
" innun" diesrs Jli.irgrrr chis den 1 i htbi.irrrern auf alle Wei e 
erlcichtert, ja oft als Craft ihn n auferlegt. it ab r die ri.i-
mi ·che Gemeindr allein herr chte und die ftbrigcn all ilu-dien-
ten, J...ehrlr da • YPrhftllnifs ich um: die ri.imi che Gemcinde finer 
an ihr Bf1rrrrrrecht eifrrsi.ichtig zu bewalu-en un<l darum zunachst 
dcr allen Yollcn Freizfl irrkeit cin Ende zu machen; obwohl die 

taalsmiinner dic~er Zl'il doch ein i htig genug warcn w nig ten I 
den Spitzen und CapaC'itiHen dcr hi.icl1sl"e ·tell ten nterthancn-
gemeindcn den Eintritt in das riimi che Bi.irrrerrecht ge tzlich 
oft n zu halten. Auch di Latin 'r also hatten e zu empfinden, 
dar· Rom, narhdem e • haupt achlich durch i sich Italien un-
tei:worft-n hallc, jctzt ihr r nicht mehr so wie bi'her bedurfte. -
In iner \\Cit rredriickterrn telluno b fanden ·icb die beidcn an-
dcr n Kia· en der romi chen nterlhancn, die unlerthanirren 
1~i ~n JJi.i.rger und die nicht latini chen Bunde gemein en. 

Recht der ,z"iilf Colonicn', \\Clchc nicht die romische Chitat, abcr volles 
Commcrcium mit den Romcrn batten. 1.Icbcr \\ enigc Diogo ist so , iel , er-
hanclclt wordcn "ie iihcr die Beziehung dicses Z"iilfsli.idterechts; und 
doch licgt die elhe nicht fern. Es sind in llalicn und im cisalpinischen 
Gallien, abgcsehen von cinigen friih "iedcr ver ch\\ undencn im Ganzen 
, icruoddrcil'si lalinischc Colonicn gegriindcl "ordcn; die z" olf jiingslen 
dersrlbeu - Ariminum, Bene, enlum ~'irmum escrnia, Brundisium, po-
Jetium, Cremona, Placculia, Copia, \'alcntia, Bononia, Aquilcia - sind 
hicr gemcint and da .\riminum , on ihoen die altestc und diejenige i·t, fiir 
"elche diese neue Ordnun zuoach:,l fe tgc etzt "ard - , iclleicht znm 
Theil def" C"en mil "cil dies die erslc aul'serhalb I ta lien gegriindetc 
riimische olonie "a~ - , so heifsl das tadtrechl dicser olonico richtig 
das arimioensischc. Damit i t zugleich en, ic en, "as sch on aus andereo 
Grunden die hiichsle \\'ahrscheinlicbLcil fur ich lrnltc, dafs alle nach 

quileias Griindun" in ltalien (im "eitereu ion) gestiflelen olooien zu 
den Biirgcrcolonicn gchiirlcn. - Den L'mfaog der Rechts chmalert10" d~r 
jiingeren Jatinischcn Stiidte im Ge"ensatz zu den altcrcn vcrmogeo wir 
iibrigcns nicht, iilliw zu be timmen. Das Niedcrlas ung recht an sich \\ard 
den Biirgern jener natiirlich nicht cnlzogcn, da es rcchtlich iiberhau t 
jedem der nicht Feind und dem oicht von \ as er und Feuer abgesagt war, 
frcist:J!l(l in Hom seiocn \Vobnsitz anfzu chlagen. \ eou die Ehegemeio-
schaft, "ie es nicht unwahr cheiolich, aher freilich nichts weoige~· als 
ausgemachl ist (ohcn . I 0ti; Di odor p. 590 62. fr. /'at. p. 130 Dmd.), 
ein Beslandlbeil dcr urspri.iuglichco buudc "Coossischeo Rechtsgleicbheit 
war, so ist sic jedenfaUs den jiiogereo nicht mebr zuge Landen wordeo. 
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r ... 1~,0.r, ... Die Gemeinden mit romi chem Bi'irgerrecbt obn actives und 
pa ive , ablrecht (civitas sine uffrag!o) tand_en formell der 
romi hen Yollbi'trger cl1aft naher al die recbtlich autonomen 
latini chen Gemeinden. Ibre Gemeinde0 lieder wurden al ro-
miscbe Biirrrer Yon allen Mrgerlichen La ten, namentlicb von 
der u ·heb~ng und den Steuern mit betroffen und unterla0 en 
der romischen chatzung, wogegen sie, .wie schon ihre Benen-
nung anzei t, auf die Ebrenrechte keinen An pruch batten. ie 
lebten nach romischen Gesetzen und nahmen Recht vor romi-
chen Rich tern; <loch ward beide dadurch gemildert, daf ihnen 

ihr bisberiges Landrecht nach vorgenommener Revi ion von"Rom 
als rumische Localoesetz mrHckgegeben uncl zur Ifandhabung 
der Recllt pflege ein jahrlich von elem rumi chen Pra tor ernann-
ter ~) , 't llvertreter' (praefectu) ge andt ward. Da0 e n bebiel-
ten die e Gemeinden ihre ei0 ene Verwaltung uncl w[1hlten clazu 

lbst ihre Oberbeamten. Die Recht verhaltnif , da zuer t im 
m Jahre 4 03 fur Ca ere ( . 33 ) , sodann fiir Capua ( . 362) und 

eine Reihe anclerer von Rom entfernterer Gemeinden fest0 estellt 
ward, war der Sache nach vermuthlicb die drf1ckend te unter drn 

111cbt1a11n1. ver chiedenen Formen der nterlbanirrkeit. Das Verhiiltnif end-
••be 0 • nd ... Jich der nicht latini chen Bunde,0 emeinden unterla0 elb tver-«em.ind••· J • b d · J tandlich den mannichfachsten ormen, me e en rr emze ne 

B nde ag ie fe tcreselzt hatte. Jancbe die er wi0 cn Biind-
ni e, wie zum Bei pi l die der herniki cben Gemeinden l . 379) 
und die von cape! ( . 367), 'ola ( . 372), H rakleia ( '. 409), 
gewiihrten verbaltnifsmii~ i0 ehr urnfa code Recbte, wahrend 
anclere, wie zum Beispiel die tarentinischen uncl die samniti ch n 

ertrarre, der Zwingherrscbaft sich genahert haben mogen. -
Auo~•••r der ls all~emeine Regel kann wohl angenommen werden, dafs nicht 
n 1••rht1nde. blofs die latinische und herniki che, Yon denen e Hberliefert i t, 

sondern iimmtliche itali che olkergeno senschaften, nament-
lich aucb die samniti che und die lucanische, rechtlich aufgelo t 
oder do h zur Bedeutung lo igkeit abge cbwacbt wurden und 
durcb chnittlich keiner italischen Gemeinde mit anderen itali-
schen di Yerkehr - oder Ehegemein cbaft oder gar da g mein-
ame Berathsch]aguogs - und Beschlun fa ung recht zu tand. 

coauag••t- Ferner "ird, wenn auch in ver chiedener Wei e, dafllf gesorgt 
1telluo1. 

•) Dafs diese Praefecten bis in das iebente Jahrbuodert hinein Yoo 
dem Praetor nicht von der Biirgerschaft ernannt wurdeo und Livios 9, 20, 
weoo er mit dem \ orte creari die olk. wahl hat bezeichnen wollcn, die 
Ordouog der lctztco republik.aoisch o Epocbe falscblich auf die friihere 
iibertrageo hat, i t im corpus imcr. Lat. I p. 47 gezeigt worden. • 
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worden eio, clan die Wehr- und teuerkraft der iimmtlichen 
itali ·cheo Gemeincl n der ffrhrend n zur Di ·po ition land. \ eon 
gleich auch ferncr no h our die IJiirgerrniliz rioer- uncl die Con-
lingenle , latioi ·ch n amen ' andrerscil al die we entlichen 
und inte"rir nd n Be tandth ·il de romi chen Ile re ange ehen 
wurden und ihm omit ein nationaler Charakt r im Ganzen be-
wabrt bliPb o wurd n doch nicht blof· die romi cben Pa iv-
bllrgcr zu d msclben mit heraog zogen, ondern obn Zweifel 
auch die nicbtlatini ·cben fiiderirt n G meioden entweder, wie 
die mit den griechi chen ge chah, zur telluo0 von 1,rieg hif-
fen verpflichtet od r ,,i die Wr die apuli chen, abelli chen 
und etru kischcn auf einmal od •r allmf1hlich verordnet worden 
cin mur , in da Yerzeicbnin der zuzugpflichligen ltaliker (for-

mula togatorwn) incr trarren. Durcbgangig cheint di er Zuzug 
eben wie der dcr lalinisch n Gcmeind n C t oormirt worden zu 

in, ohne dafs doch die fiibr nde Gcrneinde erford rlicben Fall 
verhindert gewe en ware mehr zu fordern. E lag hierin zu-
gleich in indir cle B teucruncr, ind m j d Gemeiod verp0i h-
t t war, ihr ontingent lb t au zurii ten und zu b olden. 

icht ohn Ab icht wurcl n darum vorzu0 wei e die ko tspieli0 -

tcn Krieg lei tungen auf die latini cbcn oder nicbt latini cben 
foderirten Gemeinden gewiilzt, die Krieg·marine zum grofsten 
Theil durch die grirchi chen tf1dte in Stand gehalten und bei 
dem Rofsdi nst die Bunclesgenossen, piilerhin wenigstens, in 
dreifach tarkerem Verh[11lnif al die romische Bllf<TCr cbaft an-
gezogen, wahrend im Fur volk d r alt atz daf da Bunde -
genos encontingent nicht zahlr icher in cli'irfe al da Bi'irger-
l1ecr, noch lange Zeit weni(T ten al Reg l in Kraft blieb. 

Oa , ystem, nach welcbem die r Bau im Einzeln n zu-
ammencrcfficrt und zu am men ehalten ward, tan tau d n weni0 en 

auf un er kommen n achrichtrn ich nicbt rn hr fe t tellen. 
1 elbst da Zablem rhiiltnifs, in welchcm die drei Kla en cler 

nterthan o chaft zu inander und zu der ollbllfg r chaft tan-
d n i t nicht mehr auch nur annaherod zu ermitteln x) und 

") Es ist zu bedaucrn, dafs wir iiber die Zahlenverhiilloisse oicht ge-
niigendc uskunft zu geben im tande sind. Ian k.aon die Zahl dcr waf-
feofiihigcn romischeo Biirgrr itir die piitcre Tionig zeit auf ctwa 20000 
YCran cbJagen (S. 95). 'un ist aber voo Albas Fall bis auf die Eroberuog 
Yoo eii die unmittelbare romi cltc lark nicht wcsentlich erweitcrt wor-
den • , omit cs vollkommeo iibcreinstimmt, dafs voo der er ten Eiorichtuog 

Regierunr•• 
•y•tem, 

der eiouodzwaozig Bezirke um das Jahr 259 an ( . 2 I), worin k.eine oder ,95 
doch keine b dcutende Erweiteruog der romischeu Grcnze lag, bi auf das 
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eh nso die •porrraphi,-che Yerlheilunrr dcr einzclncn lfalP"oricn 
(1hrr llalin1 nur umollkomnwn hckannt. Die hei dicsem Bau zu 
Grunde Jir,,enden leitendeo Crdanken licgcn da"l'gro 'O offl'll 
vor dar es kaum nothig ist sic noch hrsondPrs zu ent" ickeln. 
\' or all em ,, anl, wir ge~agt, der unmittelbare Kreis drr he1rchcn-
dPU Geme.ind" so ""Pit ausgeu.e ml, "ie es irgend moglich 11ar 
olmc die romischc Ccmeindc, die. uoch einc stiidtischP war und 
bleilwn olltc, vollslfmdig zu decentralisiren. Als das Inrnrpora-
tionss :,,lem his an und viellrid1t scbon iiber rirw natiirlichcn 
Crenzen ausgedehot war, mufsten die 1,eiter hinzutretentlcn Ce-

arn Jahr 31ii neue Biirgerbezirlc ui<·ht rrri.-htl't "urdcn :\la; man nun au(·h 
die Zuoahme durrh den Ucbrrs(·bul"s der Geborcneo iibcr die Ge,lorbeuen, 
durch Ei,rn aoderuni;co und Frcilassun en noch so rcirhlich in Ansrblag 
bringen, so ist cs doch srblechterdiogs unm(iglirh_ m_i_t den rni;cn G_rrnzen 
cines Gebicl , on sclrn crlich ;JI) Quadratmctlcn <he ubcrli<-frrtcn Crn,us-
zahlrn in Cebereiuslimmung zu bringrn, narb dcnen die Zahl dcr "afft•n-
ftihi eo romi,chen Biir.,.cr in dcr Z\\ citeu lfalflc des drilteo Jabrbuude,-ts 

set z\\ischen JOIOUO und "1511000 rlrnankt, und im Jahrc :Jli2, wofiir cine 
\Creinzelte Angabc , orlicgl, 1 ~2:in bclrug. \ ielmchr ,urd,•n dicsc 
Zahlrn mit den 4 iOO Biirgcrn des scr, ianischrn C<•nsus auf ciner Linie 
slrhl'U uud iiberhaupt die ganzc bis auf dir, ier Lustreo des Srn ius Tul-
lius hinauf ... eliihrtr und mil rci<'hlirben Zahl,·n ausgeslattrtc iillcrc Census-
lisle nirhl~ sein als cine jcncr srheinbar urlundlit·bcn Tradilionro, die 
eben in ganz dctaillirten Zablcnangaben sich gefallen und sirl! , crrath~n. 
- Er,t mit dcr Z\\ eiten Malfte dt•s , icrten Jahrhondcrts beg1011cn the,ls 
die grof,eu Gebiet en, erbuni;cn, lhcils die locorporationcn ganzer Ge-
meinden in die riimisrhe (' 31U), "odurrh die Biirgerroll pliilzlil·h und 
betriieht licb teigcn mufsle. Es isl .,.laub\\ iirdig iibcrliefcrl "ic an sirh 

83 laublirh dafs um~ !ti man lti:iOOO riimi rhe Biirgcr ziihlte, \\OZU es rcrbt 
gut timn\t. dafs zehn Jahrc ,orbcr, als man gegcn Lalium und ~allico die 
gauze ~liliz uoter die \\'affcn ricf, das erste Aul"gcbot zebu Lcg1onco, also 
50000 Mano bctrug. 'cit den ~rofscn Gebictscrneiterungco in Etr~ri~n, 
Latium uod Campanicn ziiblte man im fiiuftcn Jahrhundcrt durrhsrhn1Lllt!'h 
250000, uomittelbar , or dem crslcn punisrhen liricgc 2 0000 bis 2\!0000 
"alfcnfi.ibige Biirger. Diese Zahl en siod sic her genug, allcin aus cincm 
anderu Grunde e~chichllirh ,Hnig braurbbar: dabei niimlil'h siud unz" ei-
felbaft die riin,iscben \'ollbiirgcr und die ,Burger oboe Slimmc "i zum 
Bcispiel die Caeriten ond Capuauer, in cinan,!er g~rec?.oct, ,,abrcnd __ dorh 
die letzlereo faclisch durchaus den olerthanen be,gezablt "erden musscn 
ond Rom , iel sicbcrer ziihlen I.onnle auf die bier nirht cingcrerhnclen 
Zuzii"c der Latiner als auf die rampani rben Lc.,.ionen. \\'con die o-
gabe bei Li1ius 23, 5 dal's aus Capua 30000 Mano _zu Fufs und -10111) !~c(-
ter aas.,.eboben "crden kiionlcn, "ic "obl unzwe1fclhaft aus den ronu-
schen ~nsu rollen slam mt, so darf man, da die Campancr "obi die Haupt-
ma se der Pa si,biir.,.er gebildet haben und bei Polyb. 2, 24, 14 gcradczu 
dafiir gesetzt \\Crden, diese Passi, biirger uugefii.br auf 50000 \Vaffenfobi~e 
scbiilzen; aber es ist dicse Zahl doch oicht irbcr genug, um darauf h111 
weiter zu combiniren. 

-
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nwindcn ich in ein Lntcrtl1ani1rkeit rerbaltnifs fi."lgen; denn die 
reinr llt•gemonie al dauernde· \'erh[1ltoif d inncrlicb unmog-
lich. o 'lclltP icb nicht dur<h ,, illkill'lichr ~lonopolisirung drr 
Herrs liafl, ood rn durcb da um •rmcidlichr !-;chwergewicht 
dcr \'erhiiltni e neben die Klas e der herr ·chenden Iliirger di 
z,,eilr drr T nlerthanen. oter den Milt -ln d 'r llcrrschaft Standen Theiluntr untl 

in er'trr Linie nali:irli h die Theilunrr dPr Bch 'IT chten <lurch d~:•~:;:,:i:. 
prrngung der itali chPn Eidn-cno en chaften und Einrichtung •••· 

einer muglich t n-ro~-n Zahl r rbiiltnif maf-in-goringer Gemein-
den, o ,, ie di' Ab tufung de Orucke der Ile1rchaft nach den 
ve1--chiedPnen h'.aterrorirn der nterthanen, '\Yie Cato in einem 7 llausrcgimrnt dahin ah, dal: die ... klarcn. i b mit einander nicht 
allzu gut rertragen mochten, und absichtlich z,, i tigkeiten und 
Parteiungrn untcr ihnen n[1hrtr, o hielt s die romi -cbe Gemeinde 
im Crofspn. da Mittel war ni ht chon, abcr ,,irk am. ~ur cine Ar;atokr•U-

• \ I d Jb 'J" J • • d b ache t::mgo-Weilrre J- OW!'nl unn- C ell !I ltle war {' , \\COTI ll1 JC er 8 - alallung der 

bann-in-en C ·meinde die rerfa sung na h d m ;)lu ter cler romi- H&li,cben °•-
. __ me.iudever• 

cl1en umgrwanclelt uml -em Rerr1111 n er woblhabenden und rauu•ir••· 
angc chenc Ea.o,ilicn eingesetzt ,,ard, ·elcbes mit der Jen c 
in einer naWrlichen mehr oder minder lebbaftcn Oppo ition tand 
uncl dw·ch seine materiellen und comrnunalrrgimentlichen Inter-
e sen clarauf angewie en war auf Rom ich zu stiilzen. Das 
merlrn iirdig te Bei pie! in dieser Bezi hung gewiib.rt die Beband-
lunn-,·on Capua, welche al die einzio-e itali-che tadt, die viel-
leicht mit Rom zu riralisiren vcrmochtc, von Ilau au mit arg-
wohni cher Yorsicht bebaodelt worden zu ein cbrint. Ian ver-
lieh drm campani,cben Adel einen privilegirten Gericbt land, g -
sondcrtc Ver ammlung pliitze iib rhaupt in jeder Ilinsicb.t cine 

onder t llun , ja man wie ihm on-ar nicht unbetracbtlicbc 
Pen ionen - ·echzebnhundert je ron jahrlich 450 tateren (etwa 
200 Thal r) - auf die campani cbe Gemcindeca e an. Di e 
campanischen Ritter waren e , der n iichtbethcilirrunn-an dem 
grofsen latini ch-campaui chen u1: land 414 zu de en chei- s•o 
tern we,enllich beitrug und d r n lapfer chwerter im J. 459 •os 
bei entinum fiir die Romer ent chieclen ( . 3 3); wogegen da 
campani che Fur volk in Rhegion die er te Truppe war die im 
pyrrhiscbcn Kriege von Rom ahfiel ( . 399). Eioen anderen 
merk,1 lirdi<>en Be leg fiir die romi che Praxi : die Lindi chen 
Zwi tirrk itcn innerhalb der abhiingigen Cemeinden durch Be-
gfm tin-ung der Aristokratie fiir da romi che Interesse au zu-
beuten, giebt die Behandlung, die Vol inii im Jahre 489 wider- m 
fuhr, E mi:1 en dort, abnlich wie in Rom, die Alt- und cu-
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burger sich gt•genf1ber gestanden und die letzteren auf ge:;ctzlichem 
Wege die politi che Gleichberechti0 ung erlangt baben. In F'olge 
de sen wandten die Altburger von Yolsinii sicb an den romi chen 

enat mil dem Ge uch um Wiederherstellung der alten Verfas-
ung; "a die in der Stadt herr chendc Partei begreiflichcr Wei e 

al· Landesverrath betrachtete und die Bittsteller ·daffir zur ge-
etzlichen Strafe zog. Uer romi che Senat indef nahm Parlei 

fiir die Altbfirger und liefs, da die Stadt sich nicht gutwillig fiigte, 
<lurch militiirischc Execution nicht blof die in anerkannter Wirk-
samkeit be. tehende GemcindC\·erfassung rnn Yohnii vernichten, 
sondern auch <lurch die SchJeifung der alten Hauplstadt Etruriens 
da lierrenthum Roms den Italikern in einem E\cmpcl von er-
chreckender Deutlichkeit vor Augen legen. - Aber der romi che 
enat war wei e genu" nicht zu i"iber'ehen, dar da einzioe Mittel, 

der Gewaltherr,,chaft Dauer zu geben, <lie eigene rnr igung der 
G walthaber ii,t. Darum ward den abhiingigen Gemeinilen cnt-
weder anstatt der ,'elbststandigkeit das romi:;che Vollbfirgerrecht 
be" illigt oder eine gel\ isse Autonomic ihnen gelassen, die einen 

chatten von Selbststiindigkeit, einen ci enen Anthcil an Roms 
militiiri chen Ull(] politi cben Erfol en und vor allrm cine freie 

ommunalrerfa ung in i:.,ich Sl'hlof,, - o i,cit die italii,chc Eid-
geno senschaH reichte, bab r. kcine Helo ten cmeinde. Darum 
verzichtrt Hom von vorn herein mit einer in Iler Ge chichte 
vielleicht bebpiellosen Klarheit W1d llochherzigk it auf da e-
fiihrlich te aller Regierungsrechte, auf das R cht die ntrrlhanen 
zu besteuern. Iluchstens den abhiin iocn kelti chen Gauen mfJ0 en 
Tribute auferlegt word en sein; so "eit die itali cl1e Eid !'no en-
chaft reichte, gab es 1-eine zinspflichti e Gemeinde. Darum end-

lich ward die Webrp01cnt mar ,,obi auf die l.nterthanrn mit, 
aber doch keinesw<'g von der herrschenden lli"ircrerschaft abge-
wiilzt; vielmehr ,wrde wahrscheinlich die letztere nach Verhiilt-
nif bei weitem starker als die Bunde~0 enos enschaft und in dieser 
"ahrscheinlich wiederum die Ge ammtheit der Latiner bei "eitem 
starker in Arn,pruch gen om men al "o nicht die Pa~ ivbiirger, 
<loch wcnigsten • die nichtlatini chen Bunde emcinden • o daf 
es eine ge"i:;se Ililligkcit fiir ich hatte, wenu auch rnn dem 
Krieos<rewinn zuniicb t Rom und nach ibm die Latinerschaft drn 
besten Theil fiir ·ich nahmen. - Der sch"ierioen Aufgabe iilier 
die Mas e der italischrn zuzugpflichtigen Gemeinden den Ueber-
blick und die Controle ich zu be" ahrco, enii le die romi che 
Centralvernallung theils <lurch die vier italischen Qua turen, theils 
<lurch die Ausclehnung der romischen Censur fiber die siimmt-
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tralcn, theils die Etrusker, Latiner, Sabellcr Apuler und Hell o n 
inncrhalb der ,o<>) •ich zu bczeichnenden Grenzrn "leichmflfsio-
nothi ten unter ihrcn Fahncn zu fechtrn, erhicll die bi· dab in 
chwankende und mehr innerliche Einhcit ge chlo sene und 
laat rechtliche Festigkeit und o-ing der ~ame Italia, der ur ·pr[mn-

lich und noch bci den griechischcn Schriftstcllcrn dc~s ffmftrn 
Jahrhundert , zum Bei pie! hri .\ri totele , nur dcm heuti<>cn 
Calabri n eignct, iiber auf das <>e ammte Land dcr To0 atriiger. 

Aelte 1. Die iiltesten Grenzen die er grofscn ron Rom efribrlen \Yehr-~;:~::h:
0

• gcno ,en chaft oder de neuen Italien reichcn am, c. tlichcn Lit-
E1dreno11en. toral his in die Gr.,.end rnn Livorno uotcrhalb de Arnus ) , am 

•chan. o tJirhen bis an den .Ae i oberhaJb .\ncona; die aufserhalb di rr 
Grenzen lie"rnden Yon llalikern colonisirten Ort ·cbaftcn wie 

ena allica und Ariminum j n eit des Apenoin, )le saoa in 
icilirn, galten selbst ,venn ~ie, 11ie .\riminum, Glieder der Eid-

genos en chaft oder sogar, wie cna, rumische Biirgergemeinden 
waren, doch .als geographisch aufserhalb Italien gelc"Cll. , 'och 
weniger konntcn die keltischen Gaue jenscit des Apennin wenn-
gleich vielleicht chon jctzt einzelne der elben in dcr Clientel von 

Anflns• der Rom sich befanden, den Togamiinnern b igrziihlt werdcn. Da 
~~:~~;:;~ir neuc It alien war also rin politischc..Einhcit O'eworden • e· "ar 

a her auch im Zu"e eme national u "erden. Bereit· hatte die 
berr.chende latini che -1 'ationalitiil di abiner und Yol ker ich 
a imilirt und einzelne Jatini che GemC'inden C1ber "anz Hali n 
Yer·treut- e war our di EntwicklunO' dieser Keim , daf ~al •r 
ein~m jeden zur TraO'un d latinischen Rocke .Befu0 ten auch. 
die Jatini che prachr !utter prache war. Dar· aber die Rumer 
scbon jetzt die e Ziel deutlich erkannten, zeigt die iiblicbe Er-
treckung de latinischen Namen auf die ganze zuzugpnichtiae 

italis h Bunde. 0 enossenschaft *M). Wa immer von die em !!Tofs-

·) Diese iillcste Greoze bezcicbucn walu·schciolich die beiden kleiocu 
Ortscbaften ad fines, wovoo die eine nordlich von Arczzo auf dcr trafse 
nach Florenz, die Z\\Cite au dcr liiiste uu\\eit Livorno lag. Etwa wciter 
siidlich , 011 dem Jetzteren bcifst Barb und Thal ,·on Yada noch jetzl fiume 
della fine, valle de/la fine (Targioni Tozzelti i•ioo-g.f 4, 430). 

'*) Jm genaucn gcschliftlicbeo Sprachgebrauch gcscbiebt die freilich 
nicht. Die , ollstiindigste Bezeicbnung der ltalilcr fiodct sicb in dcm Acker-

11 t gesetz voo 6-13 Z. 21: [ceivis] Romanus sociunwe nominist'e Latini, quilJUs 
e.T fo,·mula togatonan [milites in terra Italia imperare solent]; ebeuso 
wird da elbst Z. 29 vom Latinus dcr percgrinus untcrschicdcn und hcifst 

1s1 e im coat beschlufs iibcr die Bacchanalicn , on 56 : ne quis ceivis Ro-
manus nei·e nominis Latini neve socium quisquam. her im ge" iiholi-
chen Gebraucb "ird , on diesco drei Gliedcrn ehr hiiufig das z\\ cite oder 
das dritte "eggelas en und neben d n Romero bald nor dercr Latini 110-
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a towuc• [n der Entwicklun". welche wahrend die er Epoche dem 
ll cht innerhaib der romi chen Gemeiode zu Theil ward, i t wohl 
die wichticr te matcrielle eueruog die eigeotbiimliche iltencon-

Polla.i. trolr welihe die Gemeind elh'l uod io untergeordnetem ~rbad 
,hre B auftragten anfingt>o iib r die einzelnen B_iiraer au z~~' en. 
Iler Keim dazu i t nichl o hr zu uchen 10 d n rel1g10 n 
Banndrohungeo, wrlche in iii le ter Ze(t gleich am al urrogat 
tier Polizei rredient batten l . 17 ), al Ill elem H chte de Beam-
en wegen Ordnung·"idrigk iten ermoaen bur en (multae) zu 
rk onen (:. 152). Bri alien Bufsen von m_ehr al 2 cbaf n 

und 30 Himkrn, od r, nachdrm durch G memdebe chluf vom 
uoJahre 32--l die Yiehlrnl' en in G Id umge etzt, orden war n, von 

mehr als 3020 Lihralassen (21 Thlr.), kam bald nach lier V~r-
treil,uo" dcr I onige die Entscheidung im Wege der Provocation 
an die Gemeiode ( •. 252) und e erhielt dam it d~ Briichverfah-
ren cin ur,,priin.,lich ihm durc~a~s fr_em~es G~w1cht. nler d n 
vagPn B,·griff dcr Ordnung w1drJOkc1t hefs 1ch all wa _ man 
"olll bringen und dur h die boheren • tufen d~r Ver_mo0 en -
bu~ rn allt• was man wollte erreichen; e war eme hl_derung, 
die di Betlenklichkeit dies arbitraren erfahren we1_t m_ehr 
offi nhart al- beseitigt, da~ die e ermo0 en buf en, wo I n1 l~t 
gr etzlich auf ein be timmte umm f tge tel~t war n? die 
lli.ilft,• d dem G biifsten gehorigcn Vermo0 en rnchl erre1chen 
durften. In die en Krei geborcn chon di~ Polize~ge etze.!-3:° 
denen die romische Gem ind eit alte ter Ze1t iffierre1ch war: die 
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B limrnungen der zwulf Tafcln, w lche die Salbung der Leiche 
durcb gedungen ule, die ilitgabe von mehr als einem Pfuhl 
und m hr al drei purpurbe etzt n Deeken o wie von Gold und 
Oatteroden J{riinz n, die Ven roduog voo bearheiletem Holz zum 

h it rhaufen, die Hau h run° n und Be prcngungrn de selben 
mit Wcihrau h und Iyrrhenwein unt •r ·agten, die Zahl der Flo-
tcnbla er im Lcichcnzua auf hoch t n z ho be chrankten und 
die Klaaeweib r und die Begraboil'_gr.lag verboten - gewis er-
maf·en tla . flit I rorni che Luxu ge etz; C rner die au den 
·tancli • hen ICirnpfen bervorge •angl'n n Ge tze gen eber-
nutzung d r C meinweide und uoverhaltnif mar ige Aneignung 
von occupablem Domaniallan~ wie grgen den Geldwucher. W it 
betlenklicher aber al die e unJ ahnlichc Bruchgesetze, wel he 
doch wenirr ten die Contravention und oft auch da 'trafmaU 
ein fiir all mal forrnulirten, "ar die allg rneioe Refuani( ein 
jrden mit Jw·i diction vcr eh n n Reamten we_0 en Ordnung wi-
drigkcit cine Buf c zu erkenn n und, "cnn 1e e da Provoca-
tio~srnafs erreichtc und der Gebuf:,le ich nicht in die trafe 
fiigte, die ache an die Gerneintle zu bringeo. chon im Laufe 
de· fi.inft n Jahrhunderb i~t in di,·sem Wege wrg ·n ittenlo en 
LebcnswandPls sowohl von ~liinnern "ie von Frauen, wegcn Korn-
" uchcr, Zauberci untl ahnlicher Dinge •leichsam criminell ver-
fahren wordcn. In iLmerlic:her Prnandt ·chaft hiemit stebt die 
o-Jeichfalls in dicser Zeit aufkummende Quasijuri diction der Cen-0 
oren, w1·lche ihre Uefuoni~ das rorni:,chc BuJ.tet uod die Biir-
crli ten fr tzu. tellen benutztco theil um von sicb au Luxus-

steuern aufzul rrrn, "elcbe von den Luxu~ trafen nur der Form 
nach .ich unte~ chi den, th ii be on tier· urn auf die Anz i e 
anstof'~i er llantllun11en hin dt·rn tadelhaflen Biir er die politi-
c 1en ElirenrecTlle zu chmalern der zu entziehcn ( . 31 ). 

\Vie weit schoo jetzl die ·c Be, ormuudung ging, zeigt, daf olche 
trafen wcgPn na hlac!eiger U • telJung <l ei0 enen Acker ver-

brtngt wurtlen, ja dHr~ Pio Mauu 11i Publiu Corneliu Rullnu 
(Con ul 464. 477) von dt'l1 Cen~or o de Jahre 479 au dem mm ,a 
Rath h rroverze1chnirs gcstrich n 11.ird, ,reil r silberne Tafel-
geriith zum Werthe vun 3360 e lerzcn (240 Thlr.) besafs. Al-
lerdings halten na ·h der all emein fiir Bcarntenverordnunrren 

filtiam lli>gel ( . :263) llie Ycrfiiaunrr n der en oren nur fur 
die Uau1•r ihrer CPnsur, das heifst durchai.in°ig ffir die nach ten 
funf Jahre rPchtliche Kraft, uod konnten von den niich ten Cen-
'oren na h Gl'fallen crncuert oder nicbt crneuert werdcn ; aber 
nichl dc'lo weniger war die e censori che Befugnifs von einer 

2 • 
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I O ungeheuren Bedeuluncr, . dafs in Fol~e de_ssen die Ceo ur au 
ein m der lelzlen der rom1 chen Gemc10deamter an Rang und 

n ehen Yon alien <las ersle ward ( . 294. 313). Da oat re-
giment ruhte we •ntlich auf dieser doppelte~ mil eben o a ~-
debnt r wie arbitrftrer lachtvollkommenhe1t ver ehcnen Obe1-
und nterpolizei der Gemeinde und der ~emeim~ebeamt_en. Die-
elbe hat wie jede ahnlicbe Willkiirreg11ncnt v1el genutzt und 

,iel ere chadet und es soil elem nicht wider prochen werden, der 
den chaden ff1r iiberwiegend ball; our darf es nicht \'erges en 
werden dar bei der allerdinrr aur erlichen, aber straffen und 
energi ~hen ittlichkeit und ~em ~ewaltirr_ anrrefa hten _Burg~r-
inn welche die e Zeit recht e1rrenUich beze1chnen, der I enthch 

gem~ine fir brauch doch \'OD dicsen In titutionen fern ?ii und, 
wenn die individuelle Freiheit haupt achlich durcb 1e meder-
gehalten worden ist, au b die gcwaltige und oft gewalt ame Auf-
rechtbaltuncr des Gemeinsinn unrl der guten al ten Ordnung und 

itte in de; rOmiscben Gemeindc eben auf die en In titutionen 
vndernd• beruhen. - Daneben macbt in der romi chen Rechtsentwicke-
1<..-htn••· Juncr zwar lanrrsam aber dennoch deutlich genug cine humani i-
ocbrirt••· rende und moderdi irende Tendenz sich geltend. Die mei ten 

Be timmunoen der zwolf Tafeln, welcbe mit elem oloni chen 
Ge tz iibereinkommen und defshalb mil Grund fiir materi Ile 

euerunoen gehalten werden diirfcn, tracren die en tempel • _o 
die icberuncr de freien ociation rechts und der Autonomic 
der al o entstandenen ercine; die Vor chrift iiber die Grenz-
treifen, die dem Abplliigen wehrte; die lilderung der l~afe ?e 

Dieb tahl , indem der nichl auf friscber That crtappt D1eb I h 
fortan durcb Leistung des doppelten Er atzes \'O~ elem Be_stob)e-
nen lo en konnle. Oa cbuldrecbt ward in ahnhchem inn, JC-
docb erst iiber ein Jahrhundert nachber, durch das poeteli che 
Ge etz gemildert (S. 305). Die freie ~e timr_nung iiber das V~r-
morren die elem Ilcrrn desselben be1 Lebze1ten chon nacb al-
te tern 'rumischem Recht zuoe tanden hatte, aber fiir den Tod 
fall bisher gekniipft gewe e~ war an die Einwilli_gun_g der Ge-
meinde wurde auch \'OD die er chranke befre1t, 10dem da 
ZwolftafeJrre etz oder de en Interpretation elem Priralt lament 
die elbe K~aft beilegte, welchc elem in den Curi n be Uitigt n zu-
kam · C' war dies ein wichtigcr cbritt zur 'prenguncr der Ge-
.chlecbt rreno en chaftcn und zur \'Olli en Durchfolu-ung der 
Iodividualfreihcit im Vermucrensrecht. Die furchtbar ab olute 
Yii.terliche Gewalt wurclc bes~hrankt <lurch oie , orschrift, dafs 
der dreimal mm \'ater verkaufte Sohn nicht mchr in de en Ge-
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walt zur(ickfallen, ondern fortan frei ein solle; woran bald durch 
eine - tr •ng genommen fr ilich wider innicrc - Rcchtsdedu -
tion die lorrlichkeit anrr kniipft ward, da[ ich der Yater frei-
willig dcr Herr cbaft (iber den ohn brgebe durch Emancipation. 
Im Eber cht wurde die Civilehe estattct ( . 90 A.); und wenn 
auch mit der rechlen burg rlichen ben o notbwendig wie mit 
dcr re hlen reli0 io en die \'Oil eheherrliche Gewalt verkniipft 
war, o lag doch in dcr Zula - ung <ler ohne olche Gewalt oe-
chlo enen Verbinduncr an Ebe tatt ( . 5 .. ) der r te An-

fang zur Lockerung der Yollgewall des Eheherrn. D r Anfang 
einer gesetzli hen Nothigung zum ch lichen Leben i t die Ilage-
tolzen teuer (1,xorimn), mil dt>ren Einfltbruncr CamilJu al Cen-
or im Jahre 351 eine offentli be Laufbahn begann. m 

Durchgreifendrre Aenderungen al da Recht lb t erlitt BecbupHoge. 

die politi ch wichtirrere und i.iberhaupt veriind rlichcre Recht -
>fle0 eordnung. Vor alien Oingen crehort dahin die wicbti0 e Be- Land.recht. 

schri.inkun° cler oberrichterlichen Gewalt durch die ge etzlich 
Aufzeichnuncr de Lanclrecht und die Verpllichtun"' de Beam-
ten forlan nicht mehr nach elem ch,,·ankenden llerkommen on-
dern nach elem geschriebenen Buch tab n im ivil- wie im Cri-
rninall'erfahren zu enlscheidcn (303. 304). Die Einsetzuncr eines m •60 

~usscbliefslicl1 fiir die RcchtspOege thatigen rumischen Oberbe- rlcbb~:~~te. 

am ten im Jahre 3 7 ( . 300) und die gleichzeitig in Rom er- m 
folgte und unter Rom Einfiufs in allen latinischen Gcmeinden 
nachgeahmte Cr[mdung einer besonderen Polizeibehorde ( . 300. 
353) erhohten die SchnelJigkcit und Sicherh it der Ju tiz. Die-
sen Polizeiberren oder den Aedilen kam nalltrlich zuoleich eine 
ge11 i e Jurisdiction zu, in ofern ie theil fiir die auf offenem 
Markt abgeschlo sen n, erkaufe al o namentli h fiir die ieh-
und klavenmarkte di ordentlichen iviJrichter waren, theil in 
dcr Regel ie e waren, welche in elem Buf - uod BriichYerfabren 
al Bichler er ter In tanz oder, wa nach romi chem Recht da -
elbe i t, als offenlli he Ankli.i er fuocrirten. In Folge de en lag 

die Uandbabuncr der BrOcb ·etze und fib rhaupt da eb n o 
unbestimmte wi politi ch wichtige llr[1cbrecht haupt achlich in 
ihrer Hand. Aehnlicbe aber untcr eordnet re uod be onder ge-
gcn die geringen Leute gerichtete Functionen tanden den zuerst 
465 ernannlen drei Nacht- oder Blulherrcn (tres viri nocturni 1s, 
ode£..Eqpitales) zu: sic wurden rnit der nacbtlichen Feuer- und 

icherheitspolizei und mit der Auf-icht fiber die Ilinrichtungen 
beauflragt, woran sich ebr bald, yielJeicht chon \'OD Haus aus 
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eine gewi e ummari cbe Gerich! barkeit gekniipft hat*). lit der 
steiaenden Ausdehnung der romi chen Gemeinde wurde es endlicb 
theil mil Riick icht auf die GerichtspOichtigen nothwendig in den 
entf rnteren Ort chaften eigene wenigsten ffll' die geringeren Ci-
vil acben competente Richter niederzusetzen, wa ffir die Pa iv-
biiraeraemeinden Regel war (S. 426), aber vielleicht elb t auf 
die 

0
entfernteren ollbiirgergemeinden erstreckt ward**) - di 

er ten Anfange einer neben dcr cigentlich romi chen ich ent-
Ae•d••••g•• wickelnden romisch-municipalen Jurisdiction. - ]n dem Civil-
fm vert•h•••· verfabren, welches indefs nach den Begrilfen die er Zeit die mei-

ten gegen l\litbiirger begangenen Verbrechen ein chlofs, wurde 
die wobJ chon friiher (1bli he Theilun" de Verfahrens in Fe t-
tellung der Recht frage vor dem lagi ·trat (iu und Ent chei-

duna dersclben durch einen vom Magistrat ernannten Privatmann 
"(iudicilmi) mit Abschalfung des Konigthum gese_tzliche _or chrift 
( . 253); und die er Trennung hat da rom1 che Pnvatrecht 
eine logische und praktische charfe und Bestimmtheit w sent-

lich zu verdanken *H). Im Eigenthum prozefs wurde die bisher 

·) Die friiher aufge tellte Bebauptuog, dafs diese Dreiberreu bcreits 
der altesteu Zcit aogeborcn, ist del's" egco irri", weil der tiltestcn taats-
ordoung Beamtcncollegien voo ungcradcr Zahl fremd siud (Cbrouol. S. 15 

. J 2). V abrscheiolicb ist die gut beglaubigtc . achricht, dal' sic zn rst 
465 eroaoot wurdeu (Livius ep. 1 l), eiufacb fe lzubalteu uod die auch soust 
bedenklicbe Deduction des Ftilscbers Licioius Macer ( bei Livius 7, 46), 

elche ibrer vor 450 Erwahnung thut, eiofach zu verwerfeu. Aof:ioglicb 
wurden oboe Zweifel, wie dies bei dco meisteo der spiitereo mao-istratus 
minores der Fall gewe en ist, die Drcibcrren von den Oberbcamten er-
naoot; das papirische Plebiscit, das die Eroeonuog dersclbcn auf die Ge-
meinde ubertrug und zugleich ihre ompetenz auf die Eintreibung der 
Prozefsbufsen (sac1·amenta) erstrecktc (Festus v. sacra11wntwn p. 344 I.), 
ist aof jedeo Fall, da es den Praetor nennt, qui inter civis ius rlicit, erst 
narh Eiosetzuog der Fremdeopractur, also friihestens gcgco die ~iitte des 
6. Jahrbonderts erlasseo. 

••) Dahin ftihrt, was Liv. 9, 20 iiber die Reorgani ation d~r Colo?ie 
Antium zwanzig Jahre nacb ihrer Grundung berichtet; nod es I t an sich 
klar, dafs, weoo mao dem Ostieoser recbt wobl auferlegcn koonte seine 
Rechtshaodel alle in Rom abzumachcn, dies fur Ortschaften wie Aotium 
nod Sena sich nicht durchfiihren liefs. 

•··) Ian pllegt die Romer als das zur Jori prud~nz privilegirte ?lk 
zu preiseo uod ihr vortreffliches Recht als cine m st1scbc Gabe de H1m-
mels anzustauoen; vermutblich besonders um sich die cham zu ersparen 
iiber die icbtswurdigkeit des eigenco Rechtszu tandes. Ein Blick. auf das 
beispiellos schwaokende uod uoeotwickelte romiscbe Crimio_al_re~bt k~oote 
von der nhaltbark.eit dieser unklaren Vorstellungen aucb d1eJen1gen uber-
zeugen, deneo der atz zu eiofach scbeioen mochte, dafs cin gesuodes 
Yolk ein gesuodes Recht bat ond eio kraukes ein krankes. Abgesehen von 
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der unbedinoten Willkiir der Beamten anbeimgegebene Ent chei-
duno uh r d~n Be itz tand allmahlich rechtlicben Regeln unter-
worfen und neben dem Eigenthums- da Besitzrecht festge tellt, 
wodmch abermal die Magistratsgewalt einen wicbtigen Theil 
ibrer fachl einbii~ te. Im Criminalverfabren wurde das Volks-
gericht, die bi berige Goaden- zw· recbtlich ge icherten ~ppel-
lation in taoz. Warder Aogcklagte vom Bea mt n verurthe1lt und 
berief • h auf das Volk, so wmde in drei Gemcindever ammlun-
g n die ache verhandelt, indem der urtheileode Bea~te einen 

pruch rechtfertigte und o der_ ache nach ~I olfentlicher An_-
kJaaer auftrat; im vierten Termm erst fand die mfra0 e (anqm-
sitio) stalt, indem da Volk da rtheil be tatigte oder verwarf. 
lilderung_ war nicht gestattet. Den elben_ republik~nischen in~ I 

athmen che atze, dafs das Hau den Burger hutze und nu1 / 
aufserhalb des Hau e eine erhaftung taltfinden kiinne; da~ 
die nter ucbun" haft zu vermeiden uod • ed m_ anrreklagten 
und no h nicht :ermtheilten BC,rger zu "e tatten ei durch er- _,.. 
zicht auf ein Bf,rgerrecht den Folgen cl r erurtheilun o weit 
ie nicht da Vermogen, sondern die Per on b trafen, ich zu 

entziehen - atze, die allerdina keinesw g ge etzlich formu-
lirt wurden und den anklagenden Beamten also nicht reclitlich 
banden, aber doch dmch ibren morali chen Druck namentlich 
fiir die Beschrankung der Tode trafe von dem grofsten EinOufs 

gewesen sincl. lndefs wenn das rOmische Criminalrecht fiir den 
starken Biirgersinn wie filf die steigende Humanitat die er Epoche 
ein merkwiirdiges Zeugnifs ablegt, o lilt e da0 egen praktisch 
namentlich unter den bier besonders chadlich nachwirkenden 
standiscbcn Kampfen. Die aus die en bervorgeganaen concur-
rirende Criminaljuri diction er ler In taoz der fimmUi b n Ge-
meindebeamten ( . 27 ) war die I ache, daf e in dem romi-
cben Criminalverfal1ren ine fe te In tructionsbehorde und eina 

allgemeineren staatlichen erhaltnis en, von welchen die Jori prudenz 
eben auch nod sic vor aUem ahhlio~t, liegen die r acben der Tretflil;hkeit 
des romischen Civilrechts hauplsachlicb in zwei D1ogeo: eiumal darin, dafs 
der KHiger uod der Beklagte gezwuogeo wurden vor alien Diogeo die For-

eruog uod ebenso die Eioweuduog in biodeoder , eise zu motiviren und 
zu formulireo; zweitens darin, dafs man ftir die ge etzliche Fortbilduog 
des Rechtes ein stiindiges Organ bestellte und dies au die Praxis unmittel- 1 

bar ankniipfre. l\lit Jenem schnitteo die Romer die advokatiscbe Rabu-
listerei, mit diesem die uof:ihige Gesetzmacherei ab, so weit sich derglei-
chen ab choeideu liifst, uod mit beiden zusammen geniigten sie, so weit es 
moglicb ist, den zwei eotgegensteheodeo Forderungen, dafs das Recht stets 
fest ond dafs es stets zeitgemii.fs seiu soil. 



440 ZWEITES BUCH. KAPITEL vm. 

ernsthafte Voruntersuchung fortan nicht mehr gab; und ind em 
das Criminalurtheil letzter Instanz in den Formen und von den 
Organen der Gesetzgebung gefunden ward, auch seinen Ursprung 
aus dem Gnadenverfahren niemals verleugnete, iilierdies noch 
die Behandlung der polizeilichen Bufsen auf das iiufserlich sehr 
iihnliche Criminalverfahren nachtheilig zur(ickwirkte, ww-de nicht 
etwa mifsbriiuchlich, sondern gewissermafsen verfassungsmiifsig 
die Entscheidung in den Criminalsachen nicht nach fest l)ll Ge-
setz, sondern nach dem willkurlichcn Belieben der Richter ge-
fiillt. Auf cliesem Wege ward das romische Criminalverfahren 
vollstiindig grundsatzlos und zum Spielball und Werkzeug der 
politischen Parteien herabgewiirdigt; was um so weniger ent-
schuldigt werden kann, als dies erfahren zwa.r...Y_orzug§weise fi:ir 
eigentliche politische Verbrechen, aber doch auch for andere, 
zum Beispiel fur ford und Brandstiftung zw· Amvendung kam. 
Dazu kam die Schwerfalligkeit jenes Verfahrens, welche im Ver-
ein mit der repuhlikanisch hocbmiithigen Veracbtung des Nicht-
bi.irgers es verschuldet hat, dafs man sich immer mehr gewohnte 
ein summa.risches Criminal- oder vielmehr Polizeiverfahren gegen 
Sklaven und geringe Leute neben jenem formlichen zu dulden. 
Auch hier iiberscb.ritt der leidenschaftliche Streit urn die poli-
tiscben Prozesse die naturlichen Grenzen und fohrte In titutio-
nen herbei, die wesentlich dazu beigetragen haben die Romer 
allmahlich der ldee einer festen sittlichen Rechtsorclnung zu ent-
wobnen. 

Religion. , eniger siud wir im Stancle die Weiterbilclung der romi-
schen Religionsvorstellungen in clieser Epoche zu verfolgen. Im 
Allgemeinen hielt man einfach fest an der einfacben Frommig-
keit der Ahnen uncl den Aber- wie den nglauben in gleicher 

N•n• O011er. Weise fern. Wie lebenclig die Idee der Vergeistigung alles Irdi-
schen, auf der die romische eligion berubte, noch am Ende 

ie-ser Epoche ,rar, beweist der vermuthlich <loch erst in Folge 
m tier Einf(ibrung des Silbercourants im Jabre 485 neu entstandene 

Gott ,Silberich' (Argentinus , der naturlicber Weise des alteren 
Gottes ,Kupfericli rscu anus) Sohn war. - Die Beziehungen 
zum Ausland sind dieselben wie friiher; aber auch bier und bier 
vor allem ist er helleniscllli._Ein0ufsjm Steigen. Erst jetzt be-
ginnen den hellenisc en Gotteru in Rom selber sich Tempel zu 
erbeben. Der iilteste war der Tempel der Kastoren, welcher in 
der Schlacht am regillischen See (S. 342) gelobt und am 15. Juli 

m 269 eiugeweiht ward. Die Sage, welcbe an denselben sich kni.ipft, 
dafs zwei iibermenschlich scbone und grofse Junglinge auf dem 

---
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Scblacbtfelde in den Reihen der Romer mit kiimpfend und un-
mittelbar nach cler Schlacht ihre schweifstriefenden Rosse auf 
dem riimi chen Markt am Quell der luturna trankend und den 
grof en Sieg verki.indend gesehen worden seien, triigt ein durch-
aus unromisches Gepriige und ist ohne alien Zweifel der bis in 
die Einzelheiten gleichartigen Epipbanie der Dioskuren in der 
berlihmten etwa ein Jahrhundert vorher zwischen den Krotoniaten 
und den Lokrern am Flusse Sagras geschlagenen Schlacht in 
sehr fruher Zeit nachgedjchtet. Auch.der delphische Apoll wird 
nicht blofs beschickt, wie es i.iblich ist bei alien unter dem Ein-
flufs griechischer Cultur stehenden Volkern, und nicht blofs nach 
besonderen Erfolgen, wie nach der Eroberung von Veii, mit dem 
Zehnten der Beute (360) beschenkt, sondern es v.·ird auch ihm m 
ein Tempel in der Stadt gebaut (323, erneuert 401 ). Dassel be 481 sas 
geschah gegen das Enae dieser Periode for die Aphrodite ( 459), 29s 

welche in rathselhafter Weise mit der alten romischen Garten-
gottin Venus zusammenllof *), und fur den von Epiclauros im 
Peloponnes erbetenen und feierlich nach Rom gefi:ihrten ltla-
pios oder Ae culapius (463). Einzeln wird in schweren Zeit- 291 

li.iuften Klage vernommen iiber das Eindringen auslandiscben 
Aberglaubens, rnrmqlhlich etruskischer Haruspicin (so 326); wo m 
aber dann die Polizei nicht ermangelt ein billiges Einsehen zu 
thun. - In Etrurien dagegen "·ird, wahrend die ation in poli-
tischer Nichtigkeit und trager Opulenz stockte und verdarb, <las 
theologische l\fonopol des Adels, der stumpfsinnige Fatalismus, 
die wi.i.ste uncl sinnlose l\1yslik, die Zeichendeuterei und das Bettel-
prophelenwesen sich allmahlich zu jener Hohe entwickelt haben, 
auf der wir sie spiiter dort finden. - In elem Prieslerwe en tra- Priester-

ten unseres Wi sens durcbgreifende Veranderungen nicht ein. w•••0 • 

Die Verscharfungen, ,Yelcbe binsichtlich der zur Bestreitung der 
Kosten des olJ'entlicben Gottesdien tes angewiesenen Prozefsab-
gabe um da Jahr 465 verffrgt wurden, deulen auf clas Steigen 2s9 

des sacralen Staat budgets, wie es die vermebrle Zahl der Staats-
gotter uncl Tempel mit othwendigkeit mit sich brachte. Unter 
den i.iblen Folgen des tiiodehader i t es schon angeflib.rt wor-
den, dafs man den Collegien der Sachverstiindigen einen grofseren 
Einllufs einzmaumen begann und sich ihrer bediente um poli-
tische Acte zu cassiren (S. 296), wodurch theils der Glaube im 

•) In der spatereo Bedeotuog als Aphrodite erscheiot die Venus wohl 
zuerst bei der Dedication des io diesem Jahre geweiheteo Tempels (Liv. 
lU, 31. Be ker Topographic S. 472). 
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1laufen in merklicher Zwi chenraum blieb. E war nur eine 
Fort etzun der elben lndividuali irung, wenn der Ge ammt-
kampf auch der verkleincrten takti chen Einheit zuriick- und der 
Einzelkam pf in den Vonlergrund trat, wie dies au der sch on 
erwahnt n ent cbeidenden Rolle des IJandgcmenge und chwert-
gef cht deutlich b rvorgeht. Eigcnthumli h ent\\ickelte sich 1.ager. 
auch da ystem dcr Lagerver chanzung· der Platz, wo der 
II rhaufe wenn au h n~r fur einc einzige acht ein Lager 
nabm, ward ohne Ausnahme mit einer r clmafsicren 1mwallun 
ver h n und gleicb am in eine Festung umg chaffen. Weni<r R.1,.,.1. 

anderte id1 dagcgen in dcr Reiterci, die auch in der Manipular-
legion die ecundare fiolle behiclt, welche ie neben der Phalanx 
eingenommen hattc. Auch da Offiziersystem blieb in der Haupt- orn.iere. 

ache ungeandert; doch dur~e in die er Zeit ich die scharfe 
Crenz f tg stellt habrn zwi cben den ubalternoffizieren, welche 
ihren Platz an der pitze der Manipel ich al G meine mit elem 

chw rte zu g wino n batten und in re0 elmar i"em Avanc ment 
von den nied r n in die hiih ren Manip I ub rcrin en, und den 
je ech und cch den anz ,n Le i nen vorge etzten Krieg -
tribcm n, ftir wel he e k in reg !mar ige A vancemcnt gab und 
zu denen man gewohnli h Manner au der be ercn Kia e nahm. 

amentlich muf e daffll' von Bedcutung geworden sein daf: , 
wahrend frf,her die ubaltern- wie die tab offiziere gleichmal: ig 
vom Feldberrn ernannt wurden, seit dcm Jahre 392 ein Theil ia3 

der letzleren Po ten durch Bf1rgerschaft wahl vergeben ward 
( . 311). Endlich blieb auch die alte furchtbar lrenge Krieg - KrteguuchL 

zucht unverandert. ach wie vor ware dem Feldherrn ge tattet 
1edem in einem Lacrcr dienemlen Mann den Kopf vor die Fiif e 
zu Jecren um! den lab offizicr o gut wie den gemein n oldalen 
rnit Tiuthen au zuhauen; auch wurden d rgleichen trafen nicht 
blofs weg n gem incr Verbrech n erkannt, ondcrn eben o wenn 
ich ein Offizier ge tattet halte von d r erth illen Ordre abzu-

weicben od r wenn cine Abth ilung ich hatt uberrumpeln la en 
oder vom chlachtfeld gewi b n war. Darr <>en bedingt die neue Bcbule uud 
lleerordnung eine weit em t re und lancrere militari che chule K~:~~:~.:~• 
als die bi herige phalangiti ch worin da chw rgewicht der 
fa e auch die'Ungelibten zu ammenbielt. Wenn dennocb kein 
igener oldaten land ich entwickelte ondern das Heer nach 

wie vor Biirgerheer blieb, o ward die baupt achlich dadurch 
erreicht, dafs man die bi herirre Gliederung der oldaten nach dem 
, ermoa n ( . 93) aufgab und sie nach dem Dien taller ordnete. 
Der romische Rekrut trat jetzt ein unter die leichtbewaffneten 
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war die k !ti ch chwerterphalanx; ist nicht unmi.iglich, dan 
man <lurch die Clicd rung clcr Armce uod die Frontalintervalle 
cler Manipel ihren ersten und allein efahrlichen tof abwehren 
wollte uocl ab"ewehrt hat; uod damit. timmt e zu ammeo, wenn 
io maochcn cinz lo o Notiz n d r b deutend te romi che Feld-
h rr der Gallierzcit, ~Iarcu Furiu amillu al Reformator de 
riimi cheo Kri O we en er ch int Die w it r n an den samni-
ti h n uod pyrrhi chen Krie0 anknf1pfend n eb rlief rungcn 
ind wcder hinr i h od beglaubigt noch mit ich rh it ciozu-

reihcn ') • o wahr cheinlich e au h an ich i t claf· der lan"-
jiiluige samnili be Bcrgkricg auf die individuellc Entwickeluo 
de romi chcn . oldaten und der Kampf gegen cincn der rsten 
Krieg kun tler aus der chule des grof en AJcxand r auf die 
Verbe cruog des Tcchniscben im romischen Ileerwc en nach-
haltig eingcwirkt hat. 

lo cler Volk wirthschaft war und blieb der Ackerhau di ,oik, ... ,rth-

ociale und politi h Gruncllag o,vohl der rOmj ch n G meind •chart. 

als de neu n itali ch n taate . ~\.u den romi hen Bauern be- Baamchaft. 

land die Cemeioclcver ammlung und cla Heer; wa ie al ol-
datcn mit dem chwcrte gewonnen hatt o, sichcrten ie al Co-
loni ten mit cl m POuge. Die eh r chuldun" de mittleren 
Gruodbesitze fiihrte die furchtbaren inneren Kri en de dritten 
und vierlen Jabrhunclerts herbei, an denen die jungc Hepuhlik zu 
Crunde gehen zu m(i en schien; die Wiedercrhcbung der Jatini-
schen Bauerschaft, wclche wahreod des ffmften theil durch die 
massenhaften Landanweisuogcn und Incorporationco, theil durch 
das inkco des Zin fufses und die steigende Volk men e Rom 
bewirkt ward, \far zualeich Wirkung und r ache der aewaltioen 

•) ach der romiscbcn Tradition fiilirten die Romer urspriioglich vier-
eckigc Schilde, worauf ie von den Etrusk rn den runden Ilopliten child 
(clupeus, au11t,), von den arnniten den spater n vier ckigen child (scutum, 
-8-u(!Eo,) und den \Vurfspecr (veru) enllehnten (Diodor. Vat. fr. p. 54; 

allust. Cat. 51, 3 ; irgil Aen. 7, 665; Fe tus ep. v. amniles p. 327 
foll. uod die bei farc1uardt llandb. 3, 2, 241 ngelf.). llein dafs der 

Hoplitcnschild, das heifst die doriscbe Phalao entaklik nicht den Etruskern, 
sondern den llcllenen unmittelbar nachgcabmt ward, darf als ausgemacht 
gelten. \Vas das Scutmn anlangt so wird dieser grof' e cylinderformi~ 
gewolbte Lederschild allerdings wohl an die Lelle des platten kupfernco 
Clupcu get,·cten sein, als die Phalan in l\fanipcl auscinandcr trat; allein 
die uozweifelbafte lforleituog de Wortc aus dem Griechischen macht 
mifstrauisch wcgcn die llerleitung der ache von den arnniten. on den 
Griechen kam den Homcrn auch die chlender ( funda ans C1cpEvo61JI'/, wic 
{ides aus Ut{lo'I, oben S. 229). Das Pilum gilt drn Alten durchaus als ri.i-
misrbe Erfindun~. 
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fachtent'i'tickelung Rom - wohl erkannte Pyrrbo cbarfer 
oldatenblick die Ur ache des politischen und militari chen 
eb rgewichl der Romer in dem bluhenden Zustande der romi-

ou, w1,,h- cben Bauern·irth chaften. Aber auch da Aufkomrncn der 
achan. Grofswirth chaft in dem romischen Acker1)aU scbeint in diese 

Z it zu fallen. In der iilleren Zeit gab es wobl aucb chon einen 
- wenigstens verhaltnifsmafsig - grofsen Grundbe itz; aber 
de sen Bewirth chaftunu war keine Grof - , ondern our eine 
vervielfaltigte Kleinwirth cbaft ( . 193). Dagcgen darf di mil 
der alleren Wirth chaft wei e zwar nicbt umereinbare, aber do h 
der spateren bei weilem angemes cnere Bestimmung de Ge-

111 selzes vom Jabre 3 7, dafs der Grundbesitzer neben den klaven 
eine verbaltnin man ige Zahl freier Leute zu verwenden verbunden 
ei ( . 29 ), wohl als di alte le pur dcr spiileren centrali irten 
uts\\irthschaft angesehen werden *); und es i t bemerken ,rerth, 

dars gleich bier bei ihrem ersten Vorkommcn die clbe we entlich 
auf elem klaveuhalten ruht. Wie sie aufkam, rnuf dahin ge ·tellt 
bleiben; moglich ist e , dal: die kartbagischen PDanzungcn auf 

icilien clion den iiltcsten romiscben Gulsbe itzern al Mu ter 
gedient haben und vielleicht teht elb t das Aufkommen d 
Weizen in der Landwirtbschaft nebcn dem pelt ( . 190), da 
Varro um die Zeit der Decemvirn etzt, mit die er verand rlen 
Wirth chaft wci e in Zu ammenhang. No b weni<>er liifst ich 
ermitleln, wie weit die e Wirth chaflsweise chon in die er Epocbe 
um ich gegriITen hat; Dill' daran, daf sie no h nicht Heael ge-
we en ein und den itali ch n Bauern land noch nicht absorbirt 
haben kann, Jan t die G schichte de hannibali chen Krie e kei-
nen Zweifel. \Vo sie aber aufkam, vcrnichtete ie die altere auf 
dem Bittbesitz beruhende Clicntel; almlich "ie die heuti e Gut -
wirth chaft gron entheils durch iederlc ung der Ilauern tellen 
und Verwandlung der Ilufen in JJolfeld enlstanden i t. Es isl kei-
nem Zweifel unterworfen, dafs zu der Bedriingnin d kl inen 
Ackerbauerstandes eben da Einscbriinken die er Ackerclientel 
hoch t we entlich mitgewirkt hat. 

s1onenm- eber den inneren Yerkelrr der Italiker unter einandcr sind 
~::~.!~ die cbriftlichen Quellen stumm; einigen Auf cbluf geben ledig-

lich die Hinzen. Oaf in Italitn, von den griechi chen tiidten 

•) Auch Varro (de r. 1·. 1 2, 9) dcnk.t sich deo rheber rles licinischeo 
Ack.ergeselzcs olfeohar als elbslbc"'irtb cbafte1· seiner ausgedebntcn Ll.i.n-
dereieo; obgleich iibri ens die oek.dotc lcicht crfunden sein kann um den 
Be'nnmcn zu erl..liiren. 
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der an ii i0 en Freigela en n (. . 310) deutlich genug hervor, 
dafs die romiscben taat manner dabin wirkten auf diesem Wege 
die gefabrlicbe Kia e dcr nichl rund a icren Reichen zu ver-
rnimlern. 

Aber w nn auch in Rom w d r cin wohlbabender ladti- o,oru1u11. 

cber 1itlel land nocb cine trencr ge chlo cue apitalistcnschaft : 1~~.~:~ 

sich bildel , o war da groD 'tiidli -ch , e en doch an sich in aom,. 
unaufhalt amem teigen. D utlich w i t darauf hin die zuneh-
rnende Zahl d r in d r llauplstadt zu ammeno drangt n kJaven, 
wovon die elu· ern thafle klavenrerschworung de J. 335 zeugt, ''" "2. 
und mehr no b di t i0 endc alimahlich unbequem und fahr-
lich werdende fenge dcr Frcigcla cnen, worauf die im Jahre 
397 auf die Freila ungen gelegte an ebnlicbc teuer ( . 304) m 
und die Be cbriinkuno der polili cbcn Re btc der Freigela scnen 
im J. 450 ( . 310) einen icbern chlun g tatten. Denne lagm 
nicbt blon in den Verhallni en, daf die crrofse l\lajoritat der 
freigelas enen Leut ich dem G werbe od r dem Handel widmen 
muf le, ondern e war auch ie Frcila uno elh t bei den 
Romero wie ge agt w niger cine Liheralitiit als cine indu trielle 

pe ulation, indem der Herr bci d m Anth il an dem Gcwerb-
oder llandclsgcwinn de Frcigela en n oft be er cine Rechnung 
fand al bei dem Anrecht auf den ganzen Reinertrag des klaven-
gescbiifts. Die Zuoabme der Freilas uogen muf def balb mit 
der Steigcrun der commercicllen und industriellen Thatigkeit 
der Romer nothwendig Hand in Hand gegangen ein. - Einen 
ahnlicben Fingcrzeig fi.ir die teicrcnde Bedeutung des tad ti cben l 
Wesen in Rom crcwabrt die gewallige Entwickelung der tadti-
schen Polizei. E chort zum rof·en Theil wohl schon dieser 
Zeit an, dafs die vier Aedilen unlcr ich dje tadt in vier Polizei-
hczirke theiltcn und daf fur die eben o wichtioe wie chwierige 
lnstandbaltung de~ anz Rom durchzi hendcn 'etzes von klei-
neren und grof ren Abzug"kani.ilen o wie der oITentJjchen Ge-
biiudc und Platze, fur rue gehori Reiniguoo uod P0asterung 
der Strafsen, ffir dje Beseitigun den Ein tun drohender Gebaude, 
gefahrlicher Thierc, iiblcr Gerf1cb , fur clie Fernhaltung der 
Wagcn aufscr in den Abend- und . achtstunden und fiberbaupt 
fur die Offenbaltung der Communication, ffir die ununterbrochene 
Versorgung de hauptstadtiscl1cn Markte mit gutem und billigem 
G •treide, ffir die Vernichtung ge undbeit cbi.idlicber Waaren und 
fa! cber l\Jafse und Gewichtc, fur die bcsonrlere Ueberwachung 
von Bi.idem, chenken, chlechtcn mmsern von den Aedilen Ffir-

29 * 
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sorge getrolJ'en ward. - Im Bauwesen mag wohl die Konigszeit, 
namentlich die Epocbe der grofsen Eroberungen, mehr geleistet 
haben als die ersten zwei Jahrhunderte der Republik. Anlagen 
wie die Tempel auf dem Capitol und dem Aventin und der grofse 
Spielplatz mi:igen den sparsamen Vatern der Stadt ebenso wie 
den frohnenclen Burgern ein Grauel gewesen sein und es ist bc-
merkenswerth, dafs <las vielleicht edeutendste Bauwerk der re-
publikanischen Zeit vor den samnitischenKriegen, der Cerestempel 

m am Circus, ein Werk des Spu11us 'Cassius (26 I) war, welcher in 
me r als eioer Hinsicht wieder in die Tradi1ionen der Konige 
zuriickzulenken suchte. Auch den rivat tixus hielt die regie-
rcnde Aristokratie mit einer Strenge nieder, wie sie die Honigs-
herrschaft bei langerer Dauer sicher nicht entwickelt haben wiirde. 

Auracbuug Aber auf die Lange vermochte selbst der Senat sicb nicht ]anger 
d••.:;,:w•-gegen das Schwergewicbt der Verbaltnisse zu stemmen. Appius 

s, i Claudius war es, der in seiner epochemachenden Censur ( 442) 
das veraltete Bauernsystem des Sparscbatzsammelos bei Seite 
warf und seine Mitbiirger die offentlichen Mittel in wiirdiger 
Weise gebrauchen lehrte. Er begann das gro fsartige System 
gemcinmitziger iiffentlicher Bau.ten, das wenn irgend etwas Roms 
militarische Erfolge auch von dem Gesichtspunkt der Viilker-
wohlfahrt aus gerechtfertigt bat und noch beute in seinen Tnim-
mern Tausenden und Tausenden, welcbe von riimischer Ge-
scbichte nie ein Blatt gelesen haben, eine Ahnung giebt von der 
Griifse Roms. Ihm verdankt der romische Staat die erste grofse 
Militarchaussee, die romische Stadt die erste Wasserleitung. Clau-
dius Spuren folgencl schlang der romische Senat um ltalien jenes 
Strafsen- und Festungsnetz, <lessen Gr-Cmdung friiher (S. 415) be-
schrieben ward und ohne <las, wie von den Achaemeniden bis hinab 
auf den Schopfer der Simplonstrafse die Geschichte aller Militar-
staaten lehrt, keine militarische Hegemonie besteben kann. Clau-
dius Spuren folgend baute Manius Curius aus dem Erlos der 
pyrrhischen Beute eine zweite hauptstiidtiscbe Wasserleitung 

111!1 290 ( 482) und offnete schon einige Jahre vorher ( 464) mit dem sabi-
nischen Kriegsgewinn dem Velino, da wo er oberhalb Terni in 
die 1 era sich stiirzt, das heute noch von ihm durchflossene brei-
tere Bett, um in dem dadurch trockcn gelegten schonen Thal 
von Rieti fur eine grofse BLirgeransiedelung Raum und auch fiir 
sich eine bescheidene I:Iufe zu gewinnen. Solche Werke ver-
dunkelten selbst in den Augen verstandiger Leute die zwecklose 
Herrlichkeit der hellenischen Tempel. Auch <las biirgerliche 
Leben wurde jetzt ein anderes. Um die Zeit des Pyrrhos begann 
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auf den romischen Tafeln <las Silbergescbirr sich zu zeigen *) uod 
das Verschwinden der Schindeldacher in Rom daliren die Chro-
~isten von dem_ J. 4 70. Die neue Hauptstadt Italiens legte end- m 
li_ch 1lu· dorfart1ges Ansebn allmahlich ab und ting nun auch an 
s1ch zu s hmiicken. Zwar war es no b nicht Sitte in den er-
oberten tad ten die Tempel zu lloms Verherrlichung ihrer Zier-
den zu berauben; aber dafiir prangten an der Rednerbiihne des 
Marktes die Schnabel der Galeeren von Antium (S. 362) und 
an iiffentlichen Fesltagen laogs der Hallen am Markte die von 
den _SchJachtf!ldern Samniums heimgebrachten goldbeschlagenen 
Sch1lde (S. 316). Besonders der Ertrag der Briichgeldcr diente 
zur Pflasterung der Straf en in und vor der Stadt oder zur Er-
richtung und Ausschmiickuog offentlicher Gebaude. Die hol-
zernen Buden_ der _Fleischer, _welche an den beiden Langseiten 
des Marktes s1ch hmzogen, w1chen zuerst an der palatinischen, 
dann auch an der den Carinen zugewandten Seite den steinernen 
Hallen.der Geldwechsler; dadurch ward dieser Platz zm· rOmi-
sehen Borse. Die Bildsaulen der gefeiertcn Manner der Ver-
gangenheit, der Konige, Priester und Heiden der Sa()'enzeit des 
griechischen Gastfreundes, der den Uhnmannern die ~olonis~hen 
Gesetze verdolmetscbt haben sollte, die Ehrensaulen und Denk-
maier der grofsen Biirgerrneister, welche die Veienter die Latiner 
die Samniten iiberwunden hat1en, der Staatsboten 

1
die in Voll~ 

ziehung ihres Auftrages umgekommen waren, der reichen Frauen 
die iiber ihr Vermogen zu offentlichen Zwecken verfii()'t hatten' 
ja sogar schon gefeierter griecbischer Weiseo und Helden, wi~ 
des P tha .. or~s und de lkibiarles wurden auf der Burg oder 
auf dem rom1schen Markte aufgestellt. Also ward, nacbdem die 
romische Gemeinde eine Grofsmacht geworden war Rom selber 
eine Grofsstadt. ' 

En_dlich trat denn auch Rom als Haupt der romisch-itali- SJJbarffi!h-

schen E1?genossensch_aft wie in das hellenislische Staatensystem, rung. 

so auch m das hellernsche Geld- und i\Jiinzwesen ein. Bis dahin 
batten die_ G~meinden Nord- und Mittelitaliens mit wenigen Aus-
nahmen emz1g Rupfercourant, die stiditalischen Stadte dagegen 

*) Der wegeo seines silberueo Tafelgeraths gegeo Publius Cornelius 
Rufi nus (C?o~ul 464. _4 i7) verhao~teo ceosorischeo J\1akel wurde schon ge- 200 ia 
d~cht __ (S. 43~)- FalHus befremdliche Angabe (bei Strabon 5, p. 228), daf's 
d_,_e Romer zuerst nach_ der B,esicgu_ng der Sabiner sich dem Luxus ergeb 
batten (r<la,'J{a/1-':' ro~ 11 l~vrou), 1st o!feobar our eine Uebersetzung der-
selben Auekdote 10s H1stor1sche; denn die Besieguag der Sabiner fi:illt in 
Rulinus erstes Consulat. 
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fuhrten als die Tarent naher wohnenden, aber bestandig mit ihm 
hadernden Sallentiner, und dafs die am friihesten graecisirlen 
Stadte, zum Beispiel Arpi nicht an der Kiiste gelegen waren. 
Dafs auf Apulien das griechische Wesen starkeren Einilufs iibte 
als auf irgend eine andere italische Landschaft, erklart ich theils 
aus seiner Lage, theils aus der geringen Entwicklung einer eicre-
nen nationalen Bildung, theils wohl auch aus seiner dem griechi-
schen Stamm minder fremd als die iibrigen italischen gegeniiber-
stehenden Nationalitat (S. 10). Indefs ist schon friiher (S. 356) 
darauf aufmerksam gemacht worden, dafs auch die siidlichen sa-
bellis~hen Stamme, obwohl zunac_hsl sie im Verein mil den syra-
kusaruscben Tyrannen das heJJernsche Wesen in Grofscrriechen-
land knickten und verdarben, doch zugleich durch die B~riibrung 
und Mischung mit den Griechen theils griecbische Sprache neben 
der einheimiscben annabmen, wie die Brettier und Nolaner, tbeiJs 
wenigstens griecbische Schrift und griecbiscbe Sit le, wie die 
Lucaner und ein Theil der Campaner. Etrurien zeicrt crleichfalls 
die Ansatze einer verwandten Entwickelung in den °be~erkens-
"·erthen dieser Epoche angehorenden Vasenfunden (S. 448), in 
denen es mil Campanien und Lucanien rivalisirt; und wenn La-
tium und Samnium dem Hellenism us ferner gebJieben sind, so 
feblt es doch auch bier nicht an Spuren des beginnenden und 
immer steigenden Einflusses griechiscber BiJdung. In alien 
Zweigen der rornischen Entwickelung dieser Epoche, in Gesetz-
gelmng und Miinzwesen, in der Religion, in der Bildung der 
Stam msage stofsen wir auf griechische Spuren, und namentlich 
seit dem An fang des fiinften Jahrhunderts, das hei rst sejt der 
Eroberung Campaniens erscheint der griechische Einflufs auf das 
romische Wesen in raschem und stets zunehmendem Wachs-
thum. In <las vierte Jahrhundert fallt die Einrichtung der auch 
sprachlich merkwiirdigen , graecostasis ', einer Tribiine auf dem 
romischen Markt fiir die vornehmen griechischen Fremden, zu-
nacbst die Massalioten (S. 421). Im folgenden fangen die Jahr-
biicher an vornehme Romer mit griecbischen Beinamen, wie 
Philippos oder romisch Pilipus, Philun, Sophos, Hypsaeos auf-
zuweisen. Griechische Sitten dringen ein; so der nichtitalische 
Gebrauch Inschriften zur Ehre des Todten auf elem Grabmal 

203 anzubringen, wovon die Grabschrift des Lucius Scipio Consul 456 
das alteste uns bekannte Beispiel ist; so die gleicbfalls den Itali-
kern fremde Weise ohne Gemeindebescblufs an offentlichen Orten 
den Vorfahren Ebrendenkmaler zu errichten, womit eler grofse 

euerer Appius Claudius den Anfang machte, als er in dem neuen 
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Tempel der Bellona Erzschilde mit den Bildern und den Elogien 
seiner Vorfabren aufhangen liefs (442); so die im Jahre 461 bei s12 m 

dem romiscben Volksfest eingefiihrte Ertheilung von Palmzwei-
gen an die Wettkampfer; so vor allem die griechische Tischsitte. 
Die Weise bei Tiscbe nicht wie ehemals auf Banken zu sitzen, Oriecbi,cbe 

sondern auf Sopbas zu liegen; die Verschiebung der Hauptmahl- Ti,cb,iu ••• 

zeit von der l\1ittag- auf die Stunde zwischen zwei und drei Ohr 
Nachmittags nach unserer Rechnung; dje Trinkmeister bei den 
Scbmausen, welche meistens durch Wurfelung aus den Gasten 
fiir den Schmaus bestellt werelen und nun den Tischgenossen 
vorschreiben, was, wie und wann getrunken werden soll; die nach 
der Reihe von den Gasten gesungenen Tischlieder, die freilich 
in Rom nicbt Skolien, sonelern Ahnengesange waren - alles dies 
ist in Rom nicht urspriinglich und doch scbon in sehr alter Zeit 
den Griecben entlehnt; denn zu Catos Zeit waren djese Gebrauche 
bereits gemein, ja zum Theil scbon wieeler abgekommen. Man 
wird claher ihre Einfiihrung spatestens in diese Zeit zu setzen 
baben. Charakteristisch ist auch die Erricbtung der Bildsaulen . 
'des weisesten und des tapfersten Griechen' auf elem romischen 
Markt, die wtihrend der samnitischen Kriege auf Geheifs des 
pythischen Apo lion stattfand; man wablte, offenhar unter sici-
lischem oder campanischem ~influfs, den Pythagoras und den 
Alkibiades, den Reiland uncl den Hannibal der Westbellenen. I 
Wie -verbreitet die Kenntnifs des Griechischen sch on im. fiinfte_n 
Jahrhundert unter den vornehmen Romero war, bewmsen die 
Gesandtschaften der Romer nach Tarent, wo der Redner der Ro-
mer wenn auch nicht im reinsten Grfochisch, docb ohne Dol-
metsch sprach, und des Kineas nach Rom. Es leidet kaum einen 
Zweifel, dafs seit dem femften Jahrhw1dert di.e jungen Romer, die 
sich den Staats~scbaften widmeten, durchgangig die Kunde der 
<l_amaligen Welt- und Diplomatensr rache sich erwarben. - So 
schritt auf elem geistigen Gebiet der Hellenismus eben so unauf-
baltsam vorwarts, wie der Romer arbeitete die Erde sich unter-
thiinig zu machen; unel die secunelaren Nationalitaten, wie die 
samnitische, keltische, etruskische, verloren, von zwei Seiten her 
bedrangt, immer rnehr an Ausdehnung wie an innerer Kraft. 

Wie aber die beiden grofsen Nationen, beide angelangt auf nom und fa 

dem Hohepunkt ihrer Entwickelung, in fein~Jicher wi~ in freund- "8m;:;t•••r 
licher Beri.ibrung anfangen sich zu durcbdnngen, tntt zugle1ch 
ihre Gegensatzlicbkeit, der ganzljche Mangel aller lnelividualitat 
in elem italischen und vor allem in elem romischen Wesen ge-
geniiber der unendlichen stammlichen, ortlicben unel menscbli-
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chen Mannichfalti0 keit des Hellenismus in voller charfe hervor. 
Es giebt k ine gewaltigere Epocbe in der Gescbichte Rom al 
die Epoche von der Ein etzung der romi chen Republik bis auf 
die nterw rfung Italien ; in ihr wurde das Gemeinwe en nach 
innen wie nach aursen begnindet, in ihr das einige ltalien er-
cbafl'cn, in ihr <las traditionelle Fundament de Landr cht und 

der Lande gescbichte erzeugt, in ibr da Pilum und drr Manipel, 
der traf en- und Wasscrbau, die Guts- und Geldwirth cbaft be-
grundet, in ibr die capitolinische Wolfin gegos en und da fico-
roni che Kastchen gezeicbnet. Ab~ie lndividualitatcn, welche 
zu diesem Riesenbau die einzeloen teinc berbeigetragen und ie 
zu ammengefugt haben, ind purlo Yer chollen uod die itali-
schen Volkerschaften nicht volliger in der rumi cheo aufgegangen 
als dcr einzelne romische Burger in der roini cben Gemeinde. 
Wie da Grab in gleicher Wei e fiber dem bedeutendeo "ie fiber 
elem geringen Men chen ich schlie~ t, o teht auch in der ro-
mi chen Hurgermeisterli te der nichtige Junker ununter cheid-
bar nebeo dem grofsen taat mann. Von den weniaen Aufzeich-

• nungen, welche aus die er Zeit bi auf un gekommen ind, i t 
keine ehrwurdi er und keine zugleich charakteri tischer als die 

m Grab cbrift des Lucius Corneliu cipio, der im Jahr 456 Con-
ul ,,ar und drei Jahrc nacbher in der Ent cbeidungs cblacbt bei 
entinum rnitfocht ( . 3 3). Auf dem chonen arkophag in 

edlem dori chen til, der noch vor achtzia Jahren den taub de 
Be ieger der amniten einschlof , i t der folgende pruch ein-
ge chrieb n: 

Corneli1is Lucius - cipio Barbdt1ts , 
Gnaivod pat?-e progndt1ts, - fortis vir sapit!nsque, 
Quoi1is f"orma vfrtu - tei parisuma f1iit, 
Consol censor aidilis - quei fuit ap,id VOS' 
Tau,-dsia Cisaiina - Sdmnio cepit, 
ubigit omni! Loucdnam - 6psidesque abdo1icit. 

....,.L...,.!.....,.!.~11.!......,.!.....,.!....., 

Cornelius Lucius - Scipio Barbatus, 
Des aters Goaevus Sohn, eio - Mann so klog wie tapfer, 
Defs \ ohlgestalt war seiner - Tugeod angemesseo, 
Der Coo ul, Censor war bei - euch wie aoch Aedilis, 
Taur:isia, Cis:iona - uahm er ein io Samoium, 
Bezwingt Luc:ioieo gaoz uod - frihret weg die Geifseln. 

o wie diesem romiscben taat mann und Krieger mocbte man 
unzabligen anderen, die an der pitze de romischen Gemein-
we ens gestandcn haben , es nachri:1hme11, dafs sic adliche und 
schone tapfere und kluge Manner gewesen; aber weiter war 
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aucb nicht von ihnen zu melden. Es ist wohl nicbt blofs cbuld 
der Ueberlieferung, daf unter all die n C?rneliern? Fahic~n, Pa-
piriern und wie ie weiter h ifsen un lllrgend em besttmmte 
individuclles Bild entgegentritt. Der nator . oll nicl~l schlecbter 
und nicht bcsser, (1berhaupt ni ht antler em als ch Se~ato~en 
alle • es i t nicht nothia und nicbt w(m chcn werth dafs em Bur-
o-er 1ctie (1bri"en ubertr~!Te, "·eder dw· h prunkcnde ilbergerath 
~d belleni°cbe Bildung nocb <lurch ungemein Wei heit u~d 
Trcfnicbkeit. Jene Au chr itungen traft cl r en or und fur 
diese i t kein Raum in der Verfas ung. Da Rom die er Zeit ge-
Mrt keinem Einzelnen an; die Burger mii en ich alle gleichen -
damit jeder eincm Koni<> c,Jeich ei. - Allcrdin mach chon 
jetzt daneben die belle~i;che Individualentwi_ckelung ich g~l-
tend; und die Genialitat und Gewallsamke1t der elb n tr~gt 
cben wie die entgegcngesetzte Ricbtung den volle_n tempel d1e-
ser grofsen Zeit. Es ist nw· ein ~inziger Mann ?'er zu. n ~n~n • 
aber in ibm ist aucb der Fortscbr1lt gedaoke gle1ch am mcarmrt. 
Appius Claudius (Censor 442; Con ul 447. 45 ), der rurenk~lsu so7 m 
des Decemvirs war ein Mann von altem Adel und tolz auf die 
Jange Reihe seincr Ahncn; abcr de~och_ ist er e gewe e~, der 
die Beschrankuno des vollen Gemrmdeblu·gerrechts auf die an-
siissigen Leu le g

0
esprengt (S. 310), der d_as alte_ Fina?z ystem 

gebrochen hat (S. 452): Von Appius Claudms datiren rncht blo~s 
die romischen Wasserle1tungen und Chaus ·een, sondern_ auch d!e 
romische Jurisprudenz, Eloqu~nz, Poesie und_ Grammat1k - die 
Verolfentlichung eines K1agsp1egels, aufgez~1chne{e Reden un_d 
pythagoreische Spruche, selbst e~erungen m der Or_tho0 raphie 
werden ihm beigelegt. Man darf 1hn darum noch n_1~ht unbe~ 
dingt einen Demokrat~n nen~cn noc~ je~er Oppos1t1on parte1 
ihn beizahlcn, die m Manm Cunu 1hren ertret r fand 
(S. 309); in ihm war vielm_ehr der Ge~ t der alten u_n~ neuen 
Jlatriciscben Konigc macht1", der . Ge1 t de: Tarqm~~r .~nd 
der Caesaren zwi chen denen er m dem funfl10nde1 IJahn0 en 
Interregnum ;ur erordentlicher Thaten un~ gewoho)icber tan-
ner die Verbinduog macht. So lange Apptu Claudm. an ~em 
offentlichen Leben thiitigen Antheil nahm, trat er m emer 
Amtsfiihruna wie in seinem Leben wandel, keck und unge-
zoaen wie ei~ Athener, nach rechts wie nach links bin Ge etzen 
und Gebraucben entgegen; bis dann, nachdem er. Ian~ t von der 
politischen Biihne abgetreten war, de~ blinde Greis w1e aus ~e1:11 
Grabe wiederkebrend in der ent cbe1denden tunde den Konig 
Pyrrhos im Senate flberwand und Roms vollendete Herrschaft 
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zuer t formlich und feierlich au sprach ( . 402). Aber der ge-
nial fann kam zu fruh oder zu pat; die Gott r blcndeten ihn 
wegen ·cin r unzcitigen Weisheit. Nicht da Genie de Einzel-
nen h rrschle in Rom und durch Rom in ltalicn ondcrn der 
eine unbewcglichc von Ge chlecht zu Geschlechl im eoat fort-
gepOanzte politi che Gcdanke, in des.en leitende Max_iruen choo 
die seoalori chen Knaben sich hineinlebten, indem ic in B gl i-
tung ihrer Vater mil im Rathsaal er chienen und hier der \"Vei -
hcit derjeoigen liinncr !au chtcn, auf dcreo Stiihlco sic derein t 
be timmt waren zu itzcn. 'o wurden ungeheure Erfol11e um 
ungehew·eo Prei erreicht; denn auch der ike folgt ihre eme-
i . Im romi chen Gemeinwe en kommt e auf keinen Ien chen 

be onder an, w der auf den oldaten noch auf den Feldherrn, 
und unter der tarren silllich-polizeilich n Zucht wil"d j d 
Eigenarligkeit de menscblichen Wesens er tickt. Rom i l gro( 
geworden wie kein anderer taat de Alterthum ; aber es hat 
cine Grofse tbeuer bezablt mit cler Aufopferung der anmuthig n 
lannichfaltigkeit, der bequemen Liifslicbkeit, der innerlichen 

Freiheit de hellenischen Leben . 
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schen Osterien zu horen b kommt. Dergleichen Lieder kamen 
denn auch frt1h auf die iiffentliche Biihne und sind allerdings der 
erste Keim de riimi chen Theater geworden. Aber diese An- B..cho11ea-

fange der Schaubuhne ind in Rom nicht blof , wie i"1berall, be- ~~!DI~~• 
scheiden, sondern in bemerken werth r Wei e gleich von vorn 
herein be cholten. chon die Zwiilftafeln treten dem ublen und 
nichtigen Singsang entgegen, indem i oicht blof auf Zauber-, 
sondero selbst auf pottlieder, die man auf inen litbiirger ver-
fertigt oder ihm vor der Thure ab ingt, chwere Criminalstrafen 
setzen und die Zuziehung von Klagefrauen bei der Bestatlung 
verbieten. Aber weit strenger als durch die ge etzlichen R tric-
tionen ward die beginnen<le Kunstubung durch den "ttlichen 
Hann getroffen, welchen der phili terhafte Ernst des riimi chen 
\ esens gegen diese leicht innigen und bezahlten Gewerbe chleu-
derte. ,Das Dichterhandwcrk', agt Cato, ,war on t nicht ange-
ehen ;" wenn Jemand damit sich aogao oder bei den Gelagen 

sicb anbangte, so hief er ein Bumml r.' Wer nun aber gar 
Tanz, Musik und Bankelge ang fi.ir Geld belrieb, ward bei der 
immer mehr sich fe lsetzcnden Bescholtenheit eine jed n durch l 
Dienstrerrichtungen gegen Entgeld gewonnenen Leben unterhalls 
von einer zwiefachen Jake! getrofTen. \ eon daher da litwirken 
bei den landt1blichen ma kirten harakterpo sen ( . 22 ) als ein 
verzeihlicher jugendlicher MuthwiJJe betrachtet ward, o gait das 
Auftrelen auf der iifTentlichen 8[1hne fur Geld und ohne Maske 
geradezu fur chandlich und dcr anger und Dichter stand dabci 
mit dem Seiltanzcr und elem ITan wur·t viillig in gleicher Reihe. 
Dergleichen Leute wurden durch die ittenmei ter ( . 435) r gel-
mafsig fur unfahig rkliirt in elem Bi"irgerheer zu dienen und in 
der Biirgerver arnmlung zu timrocn. E wurde ferner nicht 
hlofs, wa allein chon hezeichncnd genug i t, die BiihnendirP,c-
tion betrachtet al zur Competenz der tadtpolizei 1rehiiri , son-
dern es ward auch der Polizei wabr cheinli h hon in die er 
Zeit gegen die gewerbmaf igcn Bi.ihnenkun tier eine aur erordent-
liche arbitrare Gewalt cinrreraumt. i ht all in hielten die Polizei-
berren nach vollendeter Aull'li.hrung [tber ie Gericht, wobei der 
Wein flu· die geschickten Leute ehenso reiclilicl1 Dofs wie fi.ir den 
Stiimper die Priigcl fielen, sondcrn es waren auch ammtliche 
tadtische Bcamte gcsetzlich befugt uber jeden chauspieler zu 

jeder Zeit und an je.dem Orte korperliche Z1ichtigung und Ein-
sperrung zu verhftngen. Die nothwendige Folge davon war, daf 
Tanz, l\lusik und Poesie, wenigstens so weit sie auf dcr iiffent-
lichen Buhne sich zeigten, den niedrigsten Klassen der romi chen 
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Burger chaft und vor allem den Fremden in die Hande fielen; 
und wenn in die er Zeit die Poesie dabei noch iibcrhaupt eine 
zu geringe Rolle spielte, als dafs fremde Kun tier mil ihr sich 
b chaftigt batten, o darf dagegen die Angabe, daf in Rom die 
ge ammte sacrale und profane Mu ik we entlich elru ki ch al o 
die alle einst offenbar hochgehaltene latini cl:ie -"flot nkun t 
( . 22 ) durch die fremdlandische unterdruckt war chon fiir 
die e Zeit gultig erachtet werden. - Von einer poeti chen Litte-
ratur i t keine Rede. Weder die faskcn piele noch die Biibnen-
recitationen ki.innen eigentlich feste Texte gehabt haben, sondern 
wurden je nach Bediirfnjf: regelmafsirr von den Vortrarrenden 
elb t verfertjgt. Yon chrift telleri chen Arbeiten aus dieser 

Zeit wuf: te man -paterhin nicht aufzuzeigen al ein Art riinu-
scher , Werke und Tage', eine nterwei ung de Bauern an ei-
nen obn "') und die chon ernahnten pythagorei ch n Gedicbte 
de A piu Claudius ( . 459), den ersten Anfang helleni irender 
romiscber Poesie. ebrig geblieben ist von den Dichtungen die-
er Epocbe nicbts al eine und die andere Grab chrift im satur-

ni cben Mafse ( . 45 ). 
Oeecblcht Wie die Aniange der ri.imjschen chaubiihne so gehoren 
•hrelhuns, auch die Aniange der romi chen Gescrucbtschreibung in die e 

Epocbe, owohl der gleichzeitigen Aufzeichnuna er merkwiir-
digen Ereigni e wie der conventionelien Fe t telluna der Vorge-

H•st•trat.-scruchte der riimi chen Gemeind . - Die ,Jeichzeitig Geschicht-
••;~.:

1
:~· chreibun knii ft an da Beamtenverz ichni11 an. Da am wei-

te ten zuriickreichende, da dn pateren romi chen For chem 
vorgelegen hat und mittelbar auch un noch vorliegt, cheint au 
dem Archiv de capitolinischenJupitertempels herzuri'thren, da e 
von dem Con ul farcus Horatiu an, der denselben am 13 ept. 
seines Amt jahre einweihte, die ·amen der jahrigen Gemeinde-
vor teher auffiihrt, aucb auf das unter den Consuln Publius er-
viJiu und Lucius Aebutius (nach der jctzt gangbaren ZaWung 

,ss 291 d. t.) bei Gelegenheit einer cbweren euche erfolgte Ge-
lobnifs: von da an jede hundertste Jahr in die Wand de· capito-
liru chen Tempel einen ia el zu schlagcn. Riick_icht nimmt. 

·J Erhalten ist davon das Bruchstiicl: 
Bci trockncm llerbste, oassem - Friihling wirst du, Knabe, 
Eioeroten grof e pelle. 

"ir wisseo freilich oicht, mit wclchem Rechte dieses Gedicht spliterbio 
als das lilteste romische gait (Macrob. sat. 5, 20. Festus ep. v. flaminiuz 
p. 93 I. ervius zu ir~. georg. 1, 101. Plio. 17, 2, 14). 
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Spaterbin ind e die Mal: - und cb_riftgelebrtcn d~~· G~meinde, 
das beifst die Pontifice welche d,e Nam n dcr Jahn°cn Ge-
meindevorsteher von Amt wegen verzeichn n und al o mit der 

- alteren Monat- eine Jahrtafel verbind n; bcide werdcn eitdem 
unter dem - eio-entlich nur d r Gcricht tagtafel zukommenden 
- amen der F~ ten zu amm ng faf: t. Die c Einrichtuog ma 
nicbt lanoe nacb der Abscbalfung d s Konirrtbum rrctroffcn ein, 
da in der That um die Reihenfolge der officicll n A te con tatir n 
zu konnen, di~ officielle Verzeicbnung der Jahrb~amten dringen-
des praktiscbe Bediirfnif war; aber wean e em o alt~ o~fi- , 
cielles Verzeichnifs der Gemeindebeamten gegeben hat, o I t die 
wabrscbeinlich im gallischen Brande (364) zu Grunde ge0 angen no 
und die Liste des Pontificalcollegium nachher au der von die-
ser Katastrophe nicbt betroffenen capitolinischen, s_o weil die e 
zurOckreicbte, ergi:inzt worden. Dafs das un vorli gende Vor-
steherverzeichnil: zwar in den 'eb n achen, be onder den ge-
nealogischen Angaben nach dcr _Han~ au cl n . tammbaumen 
des Adels vervollstandigt worden ist ,m We enth hen aber von 
Anfang an auf gleichzeitig u~d gla_ubwiirdige _Aufzeichnun_gen 
zurtickgeht, leid t keinen Zweifel· die KalenderJahre abe~ g1ebt 
dasselbe nur unvollkommen und annahernd wieder, da die Ge-
meindevorsteber nicbt mit dem Jeujabr, ja nicht einmal mit 
einem ein fi'ir allcmal fe tge tcllten Tage antraten, ondern au 
mancherlei Veranla uncr n der Antritt tarr ich hin und bcr cbob 
und die haufig zwi chen° zwei Con ulaten eintretenden Zwischen-
regierungen in der Rechnung nach Amt j~hren_ ganz au fi_elen. 
Wollte man denno b nach die er Vor teherl, te die KalenderJahre 
ziihlen so war es niitbirr den Antrill - und Abgaorr tag ine je-
den C~llegiums neb t d;n twaigen lnterregnen mit anzum rken • 
und auch di s maa fri'1b ge heh n in. uf erdem aber wurde 
die Liste der Jahrbeamlen zur Kalenderjabrliste in der Wei e 
bergerichtet, dafs man durch Accommo~ati~n je~em l al ~der-
jahr ein Beamtenpaar zutheilte uncl, wo die L, tc m l:t ausre1chte, 
Fillljahre einlegte, welche in der pateren (varroru ~ben) T_afel 
mit den Ziffern 379-3 3. 421. 430. 445. 453 beze1chnet smd. 
Vom Jahre 291 d. St., 463 v. Chr. ist die romische Li te nach-
wei'lich zwar nicht im Einzelnen, wohl aber im Ganzen mit 
dem ro~iscben Kalender in ebereinstimmung, also insoweit 
chronologisch sicber, als die Mangelhaftigkeit de Kalender selb t 
dies verstaltet; die jen eit jenes Jahres liegenden ~7 Jahr~tellen 
entziehen ich der Controle, werden aber werugstens m der 

Mommseo, rom. Gescbicbte. I. 5. Aull. 30 
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l Hauplsache gleichfall richtig ein "'); was jen eit de Jahre 245 
c;,pttou.,. d. t., 509 v. Chr. Ii gt, ist chronologisch ver choUen. - Eine 
••· • A•"" gemeingebriiucbliche era hat ich nicbt gebildet; doch i t in 

acralen Verhaltnissen gezahlt worden nach dem Einweihung -
Jahr de capitolinischen Jupitertempel , von wo ab ja auch di 

Obronlk eamt nliste lief. - I ahe lag e neben den amen der Beam ten 
die wi htig ten unter ihrer Amtsfiihrunrr vorg fallene ' • • 
anzumerken; und au solchen dem Beamtenkata.log JJeir,efiigten 
, achrichten i t die riimischc C ro ·, ganz wie aus den der 

. Ostertafel beige chriebenen otizen di mitlelallerlich , hervor-
egan en. Aber er t pat kam e zu d 'r Anle0 ung eiu r form-

lichen die amen sammtlicher Beamtcn uncl die m rlmiirdigen 
Ereignisse Jahr fiir Jahr steli0 verz ichnend n hronik liber 

,os annali) dur h die Pontifice . Vor der unter d m 5. Jun1 51 
angemer'kten onnenfin ternir , womit wahr cheinlich die vom 

m 20. Juni 354 gemeint ist, fand sich in der pateren tadtchronik 
keine onnenfinsternif nach Beobachtung verzeicbnet • die Cen-
uszahlen der·elben fangen er t eit dem Anfanrr des frmften 

Jahrhuodert drr Stadt an glaublich zu lauten ( . \) . 42 ) ; die 
vor elem folk gefuhrten Iluf achen und die von Gemeindewegen 
gesf1hnten Wunderzeichen cheint man er t eit der zweit n 
Ualfte des fiinften Jahrhundcrt rrgelma~ i0 in di Chronik in-
getragen zu hab n ). All m n cbein nach hat die Einrichlun 
cine geordneten Jahrbuch und, wa sichrr damit zu ammm n-
hangt, die eben eriirlerte Redaction d r alter n Beamt nli te zum 
Zweck der Jahrzahlung mittel t Einlegung der chronolo0 i ch 
niithigen Fulljahre, in der ersten Hiilfle de ffmften Jahrhundert 
stattgefunden. Aber auch nachdem ich die Ucbung fe tge tellt 
hatte, da~ e dem Oberpontifex obliege Kriegslaufte und Colo-
pi 'irungen, Pc lilenz und theure Zeit, Finsternis!e und Wunder, 
Tocle falle der Prie tcr und anderer angesehencr l\fiinner, die 
neucn Gemeindebc chlf1s e, die Ergebnisse cler chatzung Jahr 
fllr Jahr aufzu'clu·ciben uncl diese Anzeichnungen in iner Amt-

•) ur die ersten 'tellen iu der Liste gebcu Anlafs zum Verdacht 
and mogeo spater hinzugefiigt seio, mn die Zahl der Jahre Yoo dcr lfonigs-
flucht bis zum 'tarltbraode auf 120 abzurunden. 

") Auch "as sonst Yoo eiozelnen bestirnmt datirteo aehri ·hten aus 
iiltercr Zeit si<"h Yor[indet, mocbte streoge Priifoog kaum aushalte&. o 
hat die ngabe iiber die \ egoahme des altou Feigeobaums auf dcm rii-

.. ,. mischen larkt im Jahre 260 jetzt icb ge~eigt als bandscbriftlich unbe-
glaubigL (S. 191 ... ) und auch gcgen den anscheioeod sehr glaobwiirdigen 

496 Bericht, dafs im Jahre 25 eioundz'l\aozig Tribus eingcrich ct seieo, hab 
sich ero tliche Bedenkeo ergebeo ( . 2 1). 
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wobnung zu bleibendem Geda_chini( und zu Jedermann Ein-
sicht aufzu tellen, war man damit von einer wirklicben Gescbicbt-
sc~reibung noch weit enlferot. Wie diirftig die gleichzeitige Auf-
ze1chllung noch am cblu e di r Periorle war uncl wie weiten 
S]~ielrau~ ie der "ill~f•r pat_ rcr An~ali ten oe tattete, zeigt 
m1t schne1d oder Deutltchke1t d1 V r0 le1chung der Berichte fiber 
den Fcldzug vom Jalu·e 456 in den Jahi-buchern und auf der m 
Grab cbTift des Con uls cipio -"). Die pateren Ili torik r waren 
augenscheinlich au~ er tande au diesen tadtbuchnotizrn einen 
lesbarcn und einigermafsen zusarnmenhangenden Beri ht zu ge-
stalten; und auch wir wfirdcn, elb t wenn un da tadtbucb / 
noch fn seine~ msprlinglic_hen Fa u~g vorlage, s hwerlich dar-
aus die Gesch1chte der Ze1t pragmat1sch zu schreiben vermooeo. 
lndefs gab e solche Stadtchroniken nicht blofs in Rom, ondern 
·ede lafni~che Stadt J1at wie ibre Pontifice , o auch ilue Anna-

Jen en, wie die au einzeloeo '0tizen zum Beispiel rn.-
Ardea, Ameria, Interamna am ar d uUi h hervor<>eht · und mit 
cler Gesammtheit die er tacit hroniken bfltt vielleicht ich ct"-a 
Aebnliche erreichen las en, wie e fur da fruhere Mitt !alter 
durch die Ver0 1eichuog d r ver chiedenen mo lcrchroniken er-
reicht wordrn i t. L ider hat man in Rom patcrhin vorae-
zo_gen die _Li.icke vielmehr d~rch hel~e_ni che oder helleni ire;de / / 

uge zu fullen. - Auter die en fre1hch durflio aorre]ecrten und 
• • " o " I un.s1cher gebandhabt n offic1ellen Veranstaltunoen zur Fe t tel-

)ung _der ver0o senen Zeiten und vergangenen Erei ni se k0nnen 
m cheser EJJOche kawn Aufzeichnungen l'Orgekommen ein, 
welche der romi chen G • cbichte unmittelbar crecJi nt batten. 
yon Privatcl1roniken findet ich keine pur. ur liefs man icb stammh •o,,,,. 

m den vornebrneo Ilausern e • angele en ein die auch rechtlich 
so wichtigen Geschlecht tafeln t tzu t lien und den tc\Jllmbau 
zu bleibcndem Gedflchtnir auf die Wand der Ihuttur zu malen. 
An die en Listen, die weni0 ten auc 1 di emter nannten fand 
n_icht ~lofs die Familientradition einen Halt, ·ondern e kniipften 
s1ch brnran auch wohl fruh biographi che Aufzeiclmunoen. Die 
Ge " if redcn, welche in Rom bei keiner vornehmen Leiche 
fehlen durften und regelmaf: ig Yoo dem niich ten erwandten 
des V~rstorbenen gehalten wurden, bestand n wesentlich nicht 
b-lof m der Aufzahlung der Tugenden und Wurden dr Todten, 

•) S. 45 • ach den Annalen commandirt Scipio in Etrorieu sein 
College in amuium und· ist Lucaoien dies Jahr im Bunde mit Rom-' nacb 
der Grabsehrift erobert Scipio zwci Stiidtc in Samnium und ganz Luc:inien. 

30• 
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ondern auch io der Aufzahluog der Tbaten und Tucrendcn i-
n r Almen· und o gio en auch ie wobl cbon in fri.ih ter Zeit 
tradition 11 von cioem Ge ·chJecbt auf da andere C1ber. Maocbe 
werthvolle i a hricht mochte hierdurch erhalteo frcilich auch 
manche drei te erdr huog und Fa! chuncr in die ' cberli f runo 
incr fi.ihrt werdcn. 

1tam1o•h• ber wie die Anfange der wirklicben Geschicht hr ilmn" Vorce,tcbJchla h b 
a..... or n e enfall in diese Zeit die Anfan e der Aufzcichnuncr und 

conventionellen Ent t lluog der oroe chicht llom . Oi Qu l-
ien daffrr ware11 natiirli h die elben wie i.iberall. Einz In am n 
und That achen, die Ko11i"'e uma Pompiliu Ancu 11ar ius 
T_ul!u Uo t_iliu ,' die _B ie uo0 d r L~ti_oer durch Konirr Tarqui~ 
oms und die \ ertrc1buncr de tarqum, ch 11 Koni 'ere chl cbt 
mo bt~n in allcr meincr mi.iodlich fortgepflanzter wahrhafter 

berheferuog fortleben. Andere licferte die Tradition der adli-
chen Ge chlechter, wie zum Bei piel die Fabiererzahlunrren mehr-
~ac~ he~vortreten. In andcren Erzahlungen wurden urall Volk -
Ill t1tut1ooen, be onder mil gror·er ebendiok it rechtlich Ver-
~altni es •mbolisirt und hi torisirt: o die Heilicrkeit der Mau rn 
ID ocr Er~ahluo<> mm Tod de Remus, die Ab chalfun<> der 
~lutrache !o d~r von ~em End de Koni0 Tatius ( '. 151 A.), die 

othwend1gke1t d r die PfahlbrOcke betrelJ nd 11 Ordnun in der 
arre Yon lloratiu Cocle "), die Ent tehun° de oad nurtheil 

der _G. meiod_ in der cbonen Erzahlung von d n Ilorati rn und 
urtaltern, di Ent t hun° der Freila uncr und d , Bi.ircr rr cht 

der Frei0 ela, enen in derjenicr n Yoo der Tarquiuierrer chworuocr 
und dem klaven Vindiciu . Eben dahin gehtirt die G chi hie 
der _tadtgrfmd~nrr t, welcbe Roms Ur pruna an Latium 
und cite _allgememe latm1 ch lctropole Alba ankni.ipfen oil. Zu 
den Bemamen der vornehmen Romer ent tanden hi tori che 
Glo ·en, wie zum Beispiel Publiu Valeriu der Volksdiener' 
(Poplicola) eioen °anzen Kr is clerartiger Anekd~ten um ich 
ge ammelt hat, und vor allem kni.ipften an den heilioen F ·rr n-
baurn und andere Platz und Icrkwi.irdicrkeiten d r tadt ich 
in gror Pr Mena Ki.i ter rziihlungen von der Art derj nirr n an, 
au denen i.iber ein Jahrtau end pat r auf d m lb n Roden die 
~rabilia rbL erwucb, en. Eine aewi e Zu ammenkoOpfuurr 

die er ver hie enen Mar h n, die F st tellunrr der Reihe der 
ieb n Konig , di ohne Zweifel auf der Ge cble hterrcchnuoa 

·, Diese Richton der a e erbcllt deutlich au dem alteren Plioius 
(h. n. 36, 15 100). 
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ruhend An tzuntr ihrer n ieruntt zeit inscre ammt auf 240 
Jahr ) und -elb t der Anfanrr officieller Aufzeichnung die er 
Ansetzun n bat wabr ch inlich cbon in die er Epoche tatt-

fund n: die CrundzCrrre dcr Erzahlung und namentlich dcren 
Qua i hronolo ie tret n in der palcren Tradition mit o un-
waud ]barer Fe ti keit auf, dafs chon darum ihre Fixirunrr nicht 
io ondern YOr die Jill rari che Epoche Roms gesetzt ,~·erden 
muf . \ nn b reit - im Jahre 45 die an den Zilzen der Wolfin 9e 

au nd n Z"illintre Romulu und Rcmu in Erz rr~ en-an 
dem hcili0 n Fei0 enhaum aufge t lit "urden, o ~1i.i sen die 
Rom r, die Latium und amnium bez"ang n, die Ent t buntr·-
ge chichte ihrer Yater Ladt nicht vie! anders veroommen bab~n 
al wir ie bei Liviu le en; ·ocrar di Aboriginer, da ind tlie 
,Yon~nfaogaocr_',. die nail'e Rudim nt dcr ge chichtlich n pe- _ 
c at, nae lat,nr chcn tamme begego n ~chon um 465 bei ,so -
elem sicili ch n chriftstell r I<allia . E lierrt in der Natur der 
Chronik, daf ie zu d r e bi ht die Yor e chicbte fti t und 
w on nicbt bi auf di Ent t bunrr von Ilimm 1 uod Erde doch 
weni 'trn bi auf die Ent 'tehun<r d r Gemeinde zur[1ck efi.ihrt 
zu " rd n vcrlanrrt • und i t aucl1 au dri.icklich b zeu l daf 
die Tafel der Pontifioe da GrCmduncrsjahr Roms ancrab. U~nach 
darf anrrenornmcn ,rerden daf das PontificalcoUegium, al e in 
d r crstcn llalfte de fi.inften Jahrhundert anstatl der bi beri en 
parlichen und in der flc0 el wohl auf die Beamtennam n ich 

b chriiokenden Aufzeichnun ,en zu d r Anl cruncr ciner form-
lich n Jahrcbronik fort cluiu, auch di zu Anfan° fehlendc Ge-
chichte der Konige Rom uod il1rc turz , hiozufO te und 

indcm auf d o Einweihun° ta d apitoli11i h n Temp I : 
d~n 13. . . pt. 245 zucrlei h di tiftun° der Republik tzte, aoa 
em n fr 1h h nur h inhaftrn Zu amm nhantt zwi cben der 
z?itlo _ n und der an_nali ti chen Erziihlun" her tcllte. Dar bei / 
die r all ten Aufze1chnunrr der r ,pri.in Rom auch d r Ilelle-
ni mu ,cine lland im piele gelrnbl hat i t kaum zu bezweifeln • 
die 'peculation C1ber r- und pat r BrYolkeruncr i.ib r di~ 
Prioritf1l dr lJirlenlebcn ,. r elem A k rbau und die mwand-
hma de- :\Jen chen Romulu in d n Cott Quirion ( . 170) ehen 

') i\lan recbocte, wic es scbeiot, drci e chlechlcr auf ein Jabrhun-
derl und ruo.~~l~ die Ziff er 233~ auf 240 ab, iibnlich wie die Epoche Z\\ i-
schen dcr n_oo,gsflucht und drm 'tadtbrand auf l 20 Jahre abgcruudct 
"~rd ( 46~ A;J. ~Vodurch man erade auf die e Zableu gcfiihrt "ard, 
zc•~t zum Be1sp1cl die oben ( . 20 ) erorlerte Festslelluog des Flacheo-
rnal ·c . 
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g,anz gri chi h au uncl elb t die Tri.'lbung der iicht national n 
~- ta!ten d fromn~ n _ uma und der v,ei en Egeria durcb die 
Ei~n• ~hung fremd_l~nd, cher p tha orei cher rwei heit chci11t 
kem . ,,e zu den Juno·ten Be. tandtheilcn lier romi ch n , or-
g~ h1 hte z_u ~ehoren. - Analog die en Anfanrren der Cemcind 
"Ill~ auch die tammbiiume der edlen GescWechter in abolich • 
'- e1 .e vervoll tandi0 t und in beliebter heraldi cher Uanier durc~~ 
gang1 erl~uchte .• ~hnen zuri.'lckgefOhrt worclen • wi ctenn 
zum Be1 R•el die em1hcr, Calpurnier, Pinarier und Pornponier 
von den vier ohncn des 'uma: Mamercu alpu p· cl P d. A · · - . , , mu un ompo, ie em1Jier uberd1e· nocl1 von elem oho, cl Pytha-
goras i\Iamercu , der , Wohlr dende' (atfLt'lo ') enanot ab-
, tammen ,,ollt ~- - Denn?c~1 da1·f trotz cl r i.'lberaH h ;vor-
tret n_den h_ 11 01 chen Remm1 cenzcn die Yorrr chichte cl r 
G memde m dCJ: e clllechter weni0 ten relati,· ein nati nal 
. na~nt werden •~ofern_ ie theil in Rom entstanden, th il 
ihr_e fendenz zunach _t mcht darauf gerichtet ist ein llrucke 
z,,, chen Ro~ und Cr1echenlaucl, onclern eine Bri.'lcke zwi ch n 
Rom und Lallurn zu cblagen. 

v~:1!::~~~:~. E ,~·ar die hellenjscbc Erziihlung und Dichtuno-, w lche je-
Ro,,.,. n r an~c1 ~n A uf.oabe s1cb unterzog. Die be!Jeni che an-e z i t 

durchoano-1 da Be lr b n ·t d • II -1i1·1 • • . m1 1 a ma 1 1 1ch erwe1tcrnden 
reograpb1 cl: n Kund , chritt zu haltcn und mit Ili',lfe i~1r r 
z,ahllo n '~ ander- uncl cbilforge chichtrn in dramali irt 
Er?.b C?re1bu_n" zu _ge tallen. Ind fs verfiillrt ie dabei el ten 
na~, • Em Ber1~ht w1 der de alt ten Rom erwiihn nd n ri _ 
c~, chen C fh1cht werkes, der icili cli>n e chicht de ,\ n-

0 4 t1?chos von raku (0 e chlo en 330): dar ein Iann 1amen 
ikel_o au Rom nach Italia, da heir t nacb der brctti chen 

J~albm el gewand~rt sei ein olcher einfach die tammrcr-
~1andt cbaft dcr_ ~umer, !culer und Brettier hi tori irender und 
'°~ all. r helleru rrenden iirb~no freier Bcricht i t eine rltene 
Er cbe1nunrr. lm Canzen 1st die age, und je pater de to mehr 
heherr-cht von der Tendenz die oanze Barbarenw It da1·zu tel-
Jen als von den Griechen entweder au,o-e anoen oder doch un-
! •rworfen • und fri'th zog ie in die em inn° ihre Faden auch 
ub r den " ten. Fur ltalien iml weniorr die llerakle - und 
Ar onanten a0 ':_ ,·on_ Bedeutung 0 eworden, obwohl bcreit II ka-

497 ta _° Ct nach 2;> 7) die iit~len de IIerakle k ant und die Argo 
~us dem

1
_ ch,1arz •~ Jc_er m den atlanti chen Ocean, au die.em 

1~1 den_ il und ~uruck m da_ "1itlelmeer fuhrt, di an. den 
I all Ilion anknupfenden Ilennfahrten. ~Iit dcr er ten aufdiim-
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von • n beginnt auch Diomed ·m adriat~-
cbe im eni er zu irren 14 0), wie 

d on d tere run cho r homeri-
che r ahe g. Bi in die Zeiten Ale-

xand aben die Lan n am tyn • Jeer 
in d • en Fabulirung zum bie e ge-
hor ro , der mit dem Jahr 4 r ~- m 
grn (um 4 lgen entl 1_ tro1- m 
ch w if c nz iii Po n1 . omer 
er nach J Fall r c1· der Ucimath zu-

riic r er. er gr Mythenwandlcr cho- le khoro,. 

ro (I 22-20 I) ftihrte i er ,Z - g Ilion ' de ~ia en-on 
·n das tland, um die Fabelwel Geburt - emer / 
Wahl tl1 icili n und t durch den 1 atz 
der tr en'Tieid n gegen e n 1rneti c)1 zu _berei-
cbern. ihm ri.'lbren die henden cl1chtenscben 

mris e er Fab I h r, namentli Cruppe de Helde~, 
wie r mit der Gatlin und o uncl dem alten die 
Jiau ott r tr n ater a nden Ilion davon eht 
und di • 1 ntificirun° der Tr mit • • • hen und 
itali 'Ch u onen, wel he be er troi chen 
Tromp 1i , dem Eponymos d . _i eni or0 eb!rrre 
chon deutlich hervortritt *). Den alt n D1cbt dabe1 das 

Cefi.'lhl daf die itali chen Barbaren den Ilellenen mind r fern. 
als die 'c,brigen tanden und da . Ycrhiiltnif d und der 
ltaliker dichteri ch an°eme en elem der ho A haeer 
und TroPr gleicll g far° t werden konnte. ich den_n 
a1ese neue Truerfabel mit cler alteren elem 1e 
zugleich sich weit r Ober ltalien v r )laniko 
( chrieb um 350) kamen Od seu un d~ thra- ,oo 
ki che und mol tti ch ( p iroti he) ahen, wo 
di mit ffthrten troi chen Frauen di Yerbrennen und 
Aen ia die tacit Rom gri'mdet und ch dem l'lamen ein r 
di er Tro rinnen benennt • flhnlich, uur minder un inni , er-
zahlte Ari tote! (370-432), daf ein acha i cbc. an die lati-,e•-s2 2 

ni che Ku te v chlao-ene Ce ell\\ ader von den lro1 hen kla-
,·innen angezi1 t worclen und au den ~achl;ommcn der al ·o 

') Auch die ,troisdi~.n Colonicu auf icilien die Tbuk ·dides. P eud~- j 
s1.ylax um! ndere nennen, so "ie die czeiclrnu~g apuas als erner troi- [ /I 
scbeo Griiodung bci Hekataeos \\Crdcu auf tesicboros Ujlrl auf de en 
ldenlificirun aer italischeo und siciliscbeo Eiogeboroen mit den Troern 
zul'iiekgchel'f. 
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Lum Dableiben rreniilbigten a baeischen Mann r und ibrer troi-
schen Frauen di Latiner b rvorgegan°en seien. Damit mi cbten 
d.enn auch s.ich Ele~e~_le der eiohe_imi chen age, wovon der reg 
, _erk hr zw1 cheo 1ctl_1en und Ita_lien wenigstens gegen da Ende 
che ·er Epoche cbon die Kunde bis nach icilien Yerbreitet hatte· 
in der Yersion von Roms Ent tehung, welcbe der icilianer Kal~ 

m lia um 465 aufzeichoetr, siod Ody eu - , Aeneia - und Romu-
Tim .. ••· lu fabeln in eioander geflo en•'). Ab • der eigentlicbe Volleoder 

der paler gelaufigen Fas uno die er Troerwaod rung i t Tima 0 
1e1 vun Taurornenion auf icilicn, der ein Ge cbicht werk 492 

cblofs. Er i t e , bei dem Aeneia zuerst Lavinium mit dem 
Ileiligthum der troi chen Pena ten und dann r t Rom gr[mdet • 
er muf· auch chon die Tyr rin Eli a oder Dido in die Aen ia -
sa0 e einrreflochten haben, da bei ihm Dido Karlbaoo Gr[md rin 
i t und Rom und Karlbago ihm in dem elben Jahre erbaut hei-
r en. D,en_ An lof zu die en Neuerungcn gaben, neben cler eben 
zu der Ze1t und an dem Orte, wo Tirnaeo scbrieb, sich vorbe-
r ilenden Kri e zwi cben den Romero und den Karlhaaern olien-
bar gewis e nach icilien gelangte Bericbte [1ber latinisch~ Sitt n 
und Gebriiuche· im Wesentlichen aber kann die Erziibluno nicht 
ron Latium her0ber0 enommen, sondern nur di eioene nichl -
nutzige Erfindun° der alten ,, ammelvetlel' oew e~ ein. Ti-
maeo halt ron dem uralten Tempel der Ilau oott r in La,·inium 
nziihl n horen; aber dan die e den Lavina ten al die ron d n 
Aeneiad n au Ilion mitgebrachten Penaten all n hat er eb n o 
icbrr mu dem einirren hinzuoetban, wie di barf·inniae Paral-

lele zwi ch n dem romi cben Octoberrof· und dem troiani ch n 
Pferde und die genaue Inrentarisirung der lavinischen Heiligthii-
mer -:- e waren, a0 t der wiirclige Gewahr mann, Herold tabe 
YOU EISen und Kupfer und ein thoneroer Topf troi cher Fabrik ! 
Freilich dm-ften_ ebcn die Penaten noch Jahrhunderle ,pater 
durchau von_kemem gesc ant werden • aber Timaeos war einer 
Yon den Ili torikcrn die fiber nicbt o "enau Bescheid wi n 
al iiber unwif bar Dinge. Xicbt mit Unrecbt rieth Pol bio , 
(!er den Mann kannt , ibm nirgends zu 1rauen und am wenio l n 
da, wo er - wie hier - sich auf urkundliche B weis tiicke be-
rufe. In der That war der iciliscbe Rbetor, d r das Grab cl 

") '\1ach ihm verm:ihlte icb cine aus llioo nach Rom geniichtele Frau 
Rome mit dem n.iiuig der Aboriginer Latinos und gebar ibm drei 'iihoe, 
Romos, Rom los und Telegooos. Der letzte der oboe Z"eifel hier als 
Griiodcr nu Tusculum und Pracnc te auftritt, ehiirl bekaonllich d r 
Ody seussag.e au. 
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• Italien zu zeigen "ufste und cler fllr Alexander 
kein ho fand al chneller mil A ien ferti ge-
word n kr Lobred ' voUkommen beru-
fen au n O tuna cler altercn Zeit den wO ten Brei zu 
kn ten, da pi I d • elt a~e Cele_bri-
tiit vcrli - In wie F uno ~1ber 
itali h ·ie i zunacb l a on Jetzt 
in Italic inaang gefund iche_rb~it 
zu b timmen. Die Ankn0pfun° n ody n Kreis, 
welche spiit rbin in den Grfmdungs a0 en , on , Pra _ -
ne t , Antium Ardea, Corlona begegncn, werclen wohl chon 1_n 
die er Zeit i b ange ponnen haben • und aucb der ~laube an d1 
Ab tammuno cler Romer von Troern oder Troennnen mufste 
-cnon am 6h1uf dir er Eµoche in Rom hen, d~ di~ er te 
nachwe1slicbe Bero • om m r1 chi chen 
O ten die ·en Or ch • • dte~' 
llier im J, 72 ennoc el 1~ 2 , 

• alien Yer r wei t m1t 
d r od , _ n Ii ir luf -
redactio Ex 1e ihre t d~r 
romi ch run rt auf jed 1°eze1t 
an. - Wiibrend a II llenen d ·~ib~g 
oder wa annl ward sich um die Y e ltahen m 
ibrer Ar te, liefs sie in einer fiir d nen Zustand I 
der hell Ilistorie eben o bezeichn nden wie ffir uns em- J 
I fincllic e die gleichz itige itali che G c~i o ~ut wie 
vollstanclia Jicgen. Kaum clafs Theopomp von Chio lo! 41 ) o 
der Ei O ch die Kellen b ilaufig bte und 
Ari tot rcbo ( . 3 6), Theoph ( . 4 l 9), n rakl • um 450) einzelne Rom betr ITend soo 
Ereion ·w it Bi von 
Kardia ch o au ilu-
li ch Kri g erzahlle wird Iii to zu-
gleich QucUe fOr die romi ch . _ . 

Unter den ,vi n cha g die Jun prudenz erne Rccbtawlneo-

1 I hl 11cbaf1. un chiitzbare Grunclla e clw·cb die Aufzeichnun° c e tac tree 
in d n Jabren 303. 304. Die e unler dem Xamen der zwolf 451 «• 
Tafeln bekannte Wei thum i t 11·0W cla alte te romi che chrift-
tuck das den amen eines Bu he verdienl. ichl vie! jiinger 

ma der Kern cler ooenannlen ,konio-lich n Ge rtzc' sein, da 
heir t o •wi er rnrzu 

O 
wei e sacraler Yorscbrifteo, di auf Her-

kommen b ruhlen und wahr ch inlicb von dem Collegium der 
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Pontifice , da zur Ge etzgebung njcht, wohl aber zur Ge tz-
"ei ung befugt war, unter der Form kiiniglicher Verordnungen 
zu allg meiner Kunde gebracht wurden. Auf erdem ind ver-
mutblich chon eit dem Anfang dieser Periode zwar nicht die 
Volk - , aber wohl ilie wichtig ten enat be chlO e reo lmaf i 
chrifUich verzeichnet worden; wie denn fiber dcren ufbewah-

runo bereits in den frube ten tandischen Kampfen mit g tritten 
Outachtu. ward ( . 277 A. 2 9). - Wahrend al O die Ma se d r e chri -

h nen Recht urkunden sich mehrte, tel1ten auch die Grundlagen 
einer eigentlichen Recht wi senschaft sich fest. owohl den 
jabrlich wechselnden Beamten al den au dcm olke herau -

egrilfenen Ge chworoen war e BedOrfnif an Gewahrsmanner 
(auctores) ich wenden zu kiinnen, w lche den Recht gano kannten 
und nach Pracedentien oder in dcren Ermangeluno nach Grun-
den eine Ent ch idung an die Hand zu geben ,rnf t n. Di Ponti-
lice die e gewohnt waren sowohl wegen der Geri ht tage al 
wegen aller auf die Ciittervcrehrung bezuglichcn Bedenken uod 
Recht actc vom Volke angegangen zu werdcn, gaben auch in 
anderen Recht punk ten auf Verlangen Rath chlage und Gutachten 
ab und entwickelten o im chof ihre Collegium die Tradition, 
die dem romi chen Privatrecht zu Grunde lieot, vor an m rue 

x1agop1•~•1. Formeln der rechten Kla"'e fur jeden einzelnen Fall. Ein piegel 
der all rue e Kla.,.en zu ammenfaJ: te, neb t einem Kai ender, der 

100 die Gerich! tage an.,.ab wurde um 450 von Appiu laudiu oder 
von des en chrciber Gnaeu Flaviu dem olk bekannt .,.emacht. 
lndef dje er er uch die ibrer elb tnochnichtbewuf te Wi en-
chaft zu formuliren teht fur lange Zeit ganzEch vereiozelt da. 

- Daf die Kunde de Rechtc und die Rechtwei un cbon 
jetzt ein Mittel war dem Volk ich zu empfeblen und zu taat -
amtern zu gelangen, i t begreiflicb, wenn auch die Erzahlung, 
daf der er te plebeji che Pontifex Publiu empronius ophu 

so, (Con ul 450) und der er te plebejische Oberpontifex Tiberiu Co-
1so runcaruus (Consul 4 74) ihre Ehrenamter der Rechtskenntnjf ver-

dankten, wohl eher l\1uthmaf ung paterer i t als Ueber!jeferung. 
9,ach•. Daf die eigentliche Genesi der lateini chen und wohl auch 

der andern itali chcn prachen vor die e Periode fallt und chon 
zu nfang der elben die lateini che prache im We entlichen 
fertig war, zeigen die freilich durch ibre halb mCmdlich Traditjon 
tark moderoi irten Bruch tucke der Zwiilftafeln, welche wohl 

ein nzahl veraltcter Worter und chrofli r Yerbindungen na-
mentlich in Folge der Weglassuug cl unhe timmten ubjc L, 
aber doch kcine wcg wie da ArvalJied ,,·esentliche chwieri"'-
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'_ilbern~[mze_n_ von Capua und Nola weit vollkommener sind aJ 
d1 ~le1chz 11J0 en J\ e von Ardea und Rom, so scheint auch 

_chr1ft und pracb~ rascher und volJstiindiger ich im cam a-
n1schen Lande regultrt zu haben als in Latium. Wie wcni<> tr~tz 
de~ darauf gewandten l\fuhe die romi che praclie und ;hreib-
"_eISe noch am chlusse die er Epoche fe lgestellt war, bewei en 
die a~ dem Ende de ftinften Jahrhundert erhaltenen In chrif-
ten, m dene~ namentlich in der etzung oder We"'la un von 
m, d und s 1m Au laut und n im Inlaut und in der nter ch i-
?ung der V~ca_le o ii und e i die grof: t illkur hcrrs ht*)· 
1s_t wahr ~beml1ch: daf: gleichzeitio die abellcr hierin chon w 'it!r 
"~ren, wahrend ~he mbrer von elem re cnerirenden heJJeni ch n 
Ern/Juf: nur wern° beruhrt worden ind. 

UoterrkLt. Durch diese teigerung der Jw·i prud nz und Grammatik 
m~If' auch der elementare chulunlerricht, der an ich wohl hon 
fruber ~nfgekommen war, eine "ewis e teiaeruno erfahreb ha-
~~ 0 -. Wie Homer da iilte te gri chi che, die Zwolftafeln da alte te 
I ~m1sche B~cb waren, so wurden auch beille in-ihrer lleimalh 
die we enthcbe Grundlao, de- nterricht und da A . 1· J I • • • . . u II enc 10-
:rn~n c e Ju!·1st1 ch-pohli chen l{atechismu- ein Haupt tu k der 

roi~1JScbe~1 K_rndererzielrnng. Neben den latcini chen , chreib-
rn~1 te~n (l,tt~r~tores) aab c narnrlicb eit di J\unde de 
Gn chi~chc~ fur !eden taat - und Handel •mann Bedi"irfnif: war 
a~ h 0 fl chi _ch pracblebrer (grammatici ~), theil Jlofmei t r-
klaven, lheII Priratlebr r, die in ibrcr Wohnuno ode, · d d . 11-1 A . • o I m er e c u crs m1e1sun" zum Lescn und prechen d Gri chi-

::: 1 . ~) lo. den ~eideu Grabscbriften des Lucius cipio Consol 456 uud des 
J1 etc oamigen o~.s~s vom Jahre 495 fcblen m and d im uslaut dcr 

e;?ungen hrcgclmlifs!g, clocb fiodct sich cinmal Luciom and ciomal Gnoi-
vo , cs stc t ueben 01nancler im Nominativ Cornelio und filios. cosol . ~=::~ c::1Jt• censo!'; aidi(es, 1edet, ploirame (= pl111·imi), !tee 'c 'om.' tf:;,1) 
durcb r,·~ 18

; cepzt, qaei, luc. Der Hbotacismus ist bereits vollst,indig 
. ~e u rt. _man fiodet duonoro (= bononnn), ploirume nicht "i im 

3 (•~rt c~-~11 ~•ede f_oedesum, plusimo. use1·e inschriftlid1~n ebcrre tc 
~etc ~n u er I aupt tm Al lgomcincn uicl,t iibcr den Rhotacismu hiuauf· 
'on em e leren begegueu nur einzclne puren "io noch ate b'' 
l{~n?s, labos _neben l~o11or und labo,• und die iibulichon Frauenvtrna~ 1;~ 

P nzo (= 17,mos, mazor) uud .llino auf' ncu gefundeoen Grabschrifte,; ,
011 raeneste. 

• ) Lilteralor und gra1111110licus \'crhaltcn sich un"e"'a·b • f h u d ,1 't d' I ' 1; r "10 ,e rer m re· 1e elzlerc Bencnn_ung_ kommt nach dcm altercu S rach-
~ebr~ut 1 nur d?m ~-chrcr des Gr1ecl11sche11, nicht dcm dcr futterstracbc 
du. tb~ledralus ~1r t Juoger uncl hezeichnct nicht den cbulmeistcr sondern 

en ge I cten,. 3no. ' 

K N T UIW WI EN CUAFT. 477 

Oafs wi im Krieg wesen uod bei der Polizei 
so au h bei d m nterri ht d r to k eioe Rolle pielte, ver-
t ht i b von elb t *). Di lementarc tufe inders kann der 

Unterri ht die er Zeit o b ni ht Ob r tie en haben • es gab 
k inc ir<>end w ntli be ocial Ab tufuo0 zwi chen dem unter-
richtet n uod d m ui htunterricbt ten Riimcr. 

.Oar di R-m r in d n math mati~cben und mecbanischen s enge Wh-

\Vi n chaft n zu k iner Zeit ich au gez ichnct bah n, i t be- nacbaften. 

kannt und b wiilu'l ich auch fur die 0 egenwiirtige Epoch an 
elem fa t einzioen Factum, welchc mit i herheit hiebergezogen 
werden kann, der von den Decemvirn versuchten Regulirung de 
Kai oders. ie woilten d n bi b rioen auf d r alten hocb t un-
vollkommeneo Tri teri b rubenden ( . 2 t I) vertau chen mit dem 
damaligen atti cbeo der Oktaeteri we! her den fondmonat von 
29~ Tagen beibehielt, da ~onneojabr ab r tau auf 36 ¾ viel-
mehr auf 365¾-Ta0 an etzt und d rnoacb b i umeriiodert r 
gemeiner Jabrlanoe vou 354 Tatren nicht, wie frnher, auf je 
4 Jahre 59 ond rn auf j Jahre 90 Ta"e eio chall te. In 
dem elben ion beab i htioten di romis hen Kaleod rrerb -
ser r unter on tiger Beibehaltung de "eltenden Kalender in 
den zwei chaltjahren de vierjalu·igen Cyclu nicbt die cbalt-
monate, aber die b iden Februare um je 7 Tage zu verkiirzen, 
al o die en fonat in den chaltjabren tatt zu 29 und 2 zu 22 
und 2 l Tag n aozu etzen. Allein mathemati che Gedankenlosig-
keit und theologische B den ken, nameotlich die R0ck icht auf 
das eb n in die betreffenden Februarla"e fallende Jahrfest des 
Terminu , zerrutt ten die beab ichtigte Reform in der Art daf 
der cbaltjabrfebruar vielrn hr 24- und 23ta<>ig ward al o da 
neu romi he oon ojahr in der That auf 366¾ .Ta au kam. 
Einioe Abhiilf fur di hi rau fol" ndeo prakti chen ebel ti.ode 
ward darin funden, da[ , uot r Be itigun<> der bei den jetzt 
o ungleich I? worden o fooat •n nicbt mehr anw ndbaren Rech-

nung na h l alendermonat n od r Z hnmonat o ( . 211), wo e 
auf genauere Bestimrnunoen ankam, man nach Z hnmonatfri ten 
eine Sonnenjalu von 365 Ta<>en oder elem ogenannteo zehn-
monatlicben Jabre von 30-1 Tagen zu rechoen ich gewohnte. 

•) Es ist docb wohl eio romisches Bild, was Plautus (Bacch. 431) a.ls 
ein tuck der guten altcn Kiodcrerzichuog anf'tihrt: 

wean nun du darauf nach Hause kamst, 
In dcm Jackchco auf dcm Scheme! safsest du zom Lehrer hio; 

nd "eun clann das Buch ihm lescnd cine ilbe du gefcblt, 
Farbte dir er d inen Buckel boot wie eioeo lHoderlatz. 

• alendt'r-
gullrung. 
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eherdif' kam be onder fur biiuerlichc Zwecke der auf da 
1G ii~ti che 365}tii0 i onnenjahr von Eudoxo (bliiht 3 6) ge-

grundete Bauernkalender auch in Halien friih in Gebrauch. -
B••· und Einen hoheren Bcgrilf von dem, was auch in diesen Fiichern die 

Blldlrumlf. I 1•k j • ta 1 er zu e1 ten vermochten, gewiihrcn die Werke der mit d n 
mechani chen Wissen chaften eng zusammenhftngenden Bau-
und Bildkunst. Zwar cigentlich ori inellc Erscbcinungen be-
0 egnen auch hier nicbt; aber wenn durcb den tempel dcr Ent-; 
)ehnung, ~velche1: der itali chen Pia tik clurcho-angig aufg drf1ckt 
1 t, clas kunstler1 che Intere ran der'elbcn inkt, o heftct da 
historische ich nur um o lebendioer an die elbe, in ofern i 
theiJ ron einem on t verschollen~n olkerrerkebr die merk-
wiirdi0 sten Zeugni ·e b wabrt, th ii bei cl m o gut wi voll-
tiindigen nler0 ang dcr Geschichte der nichtrOmi ch n Ttaliker 

fa t allcin un die ver'chicdenen VOiker chaften cl r Ualbinsel 
in lebendiger Thatigkeit neben einander dar tellt. Neuc i t bier 
nicht zu sagen; aber wohl lafst sich mit scbarferer Be tirnmlhcit 
und auf breiterer Grundlage ausfubrrn, ffas schon oben ( '. 241) 
gezeigt ward, dafs die griechi che Anregung die Etrusker und die 
llaliker von ver chiedenen eiten her miichtio erfafst und dort 
cine reichere und iippigere, hier wo iiberhaipt, eine'ver tandi-
gere und inni0 ere Kun t in° Leben oerufen hat. 

"-"'h1i.i.1. , ie volli0 die itali cbe Architeklur aller Land chaftcn chon 
in ibrer iilte ten Periode von helleni chen Elemcnten clurchdrun-
gen ward, i t friiher dar e tellt worden. Di tadtmauern, die 
' a serbauten, die p ramidali ch gedeckten Graber, der tu ca-
ni che Tempel sind nicht oder nicht we entlich ver chieden von 

Eiru,i.1 .. he den iilte ten helleni chen Bauwerken. Von einer Weiterbildun 
d_er Arc~itektur bei den Etru kern wahrend dieser Epo he hat 
s1ch _keme Spur erhalten; wir begegnen hier "cder einer we-
entl1ch neuen Reception noch einer originelJen ch[,pfung -

man miifste denn Prachtgraber dahin rccbnen wollen, wie das 
von Yarro be chriebene sogenannte Grabmal de Por ena in 
Chiusi, das lebhaft an die zwecklose und sondcrbare llerrlichkeiL 

Latlnlocte. der agyptischen Pyramiden crinnert. - Auch in Latium be-
wegte man wiihrend cler er ten anderthalb Jabrhunderte der Re-
publik wolll sich lediglich in den bi herigen Glei en und es i t 
~hon gesagt worden, daf mit der Einff1hrung dcr llepublik 

?Je Kun ~iibung _eher g unken al rre tieoen i t ( . 452). E 
1 t au die er Ze1t knum ein andere architekloni ·ch bedeulen-

m de latini che Bauwerk zu nennen al der im Jahre 261 in 
Rom am Circus erbautc Cere tempel, der in der l{aiserzeit al 
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fu ter de tu anischen tile oilt. Aber gegcn da Ende die~er 
Epoche kommt ein neuer Gei t in da itali che und namentli_ch 
da romi che Bauwesen ( . 452): beginnt der grofsarhgc Bogeubau. 

Bog nbau. Zwar ind wir ni ht b r hti _t den Bo~en und das 
GewOlbe fftr ilali ch Erfinduno n zu rklar n. E _ist wohl au.-
gemacht, daf in der Epoch d r Gene ! der helleDI chen Arch1-
tektur di Hell n n d n Bogen no h Illcht kannten und d~rum 
for ihre Temp I di Oach Decke und da ch~ii0 e ~a b au re1chen 
muf ten; all in gar wohl kann d r Bog 10 Jungere au der 
rationell n 1 hanik hervoroeoangene Erfindunrr der Ilelle_nen 
sein, wie ibn denn die gri chi cbc Tradit_ion _auf den_ P_h_ 1ker 
Oemokrito (294-397) zuri:1ckffthrl. 1\ht die er Pr1ont~t d m-m 
h Teni ch n Boo-enbaus vor dem romi chen i t auch vere1Ubar, 
wa vielfach und vielleicht mit Re ht an°enommen wird, dar 
die Gewolbe an der romi cben Ilauptkl ak und da jenige, ,~el-
che fib r da altc ur-priinglich p •ramidali h " d ckte ~a~1to-
lini ch Quellhau ( . 237) pat rhin ge pannt ward die _alt~-
ten crhalten n Bauwerke ind l, i welchen da Bo enprm?•P 

zur Anw nduno-g komm n i t; d nn i l m lu al wahr chem-
Ii h daf die 

0
U a nbauten nicbt der Onio -, sondern er t der 

;. p~likani hen Period ano-eboren ( . J ;2) und in d~r Konig -
zeit man auch in Hali n nur Oache oder uberkragte Dacber ge-
kannt hat ( . 237). Allein wie man auch Ober _die Erfindu? 
d Borrens lb t denken ma , die Anwendun° 1m Grofsen I t 
Cib rail und vor alJem in de£ Baukun t wenig tens eben o bedeu-
tend wi die Aufstelluno de Princip ; und die e g biihrt unbe-
trilten den Romero. 

0
Iit d m ffinflen Jahrhundert beginnt der 

wes nUi b auf den Boo-n geuriind I Thor- Brucken- und 
, a erleilung bau d r mit dem romi. h n_ ~men for~n un-
z rlr nnlicb verkni:1pft i t. erwandt I t hiem1t ?och d1~ Ent-
wi k lung der d n Gri chen fremden, d_~0 e _en_ be1 de_n Ron~ern 
vorzurr ·wei e beli blen und b onder fur die 1hnen e1genthum-
lichen° nicbt "rie his hen ult , nam ntlich den cl r Ve ta, a!lge-
wendeten F~rm d Rundtempel und de Kuppeldach *). -

•) Eioe acbbildung der a~te ten_ llausform, "ie man wobl gemeio~ 
hat, i t der lluodtempel sicher U1cht; v1elmehr g_cht d_~r Hau_ bau durchaus 
vom Viereck aus. Die spatere romiscbe Tbeolog1e kou11fte diese Huodform 
311 die 'or tcllong_ des Erdball oder de kugelrormig die Ccotralsono~ 
umgebeodcn \Veltalls (Fe t. v. rutunda,n p. 2 2; Plutarrb • um. 11, 
Ovid. fast. 6, 267 fg ); in der That berubl die e_lbe wohl __ einf~cb d~rauf, 
dal's for di zum Abhegen und ufbc" abreo ~cstm11~1tc Raumhcbke1t als 
di bequcmste wie die sicberste Form stet die kretsru.ude gegolte_o hat. 
Darnuf beruhteo die ruoden Schatzbauser der llellcoeo ebeoso w1e der 
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Etwa ahnlicbe mag von manchen untergeordoeten aber darum 
nic_h~ u~,~·ichti en Fertigkeiten auf diesem Gebiet 

1

gellen. on 
0~1 tnahtat oder gar voo Kunstiibuog kann dabei nicht die Red 

m • aber au au den fc tgefugten teinplatten der romi chen 
l:af: en, au 1hren unzerstorbaren Chaus een, au~ d n breiten 

/ klmg nd harlen Ziegeln, au • l\Jortel • h Ge baud 
r d t die unverwiistliche oli ital, die energi che 1\ichti keit de 
romiscben Wesen . 

nndkua,1. . Wie die tektonischen und wo mf>olicb noch mehr ind die 
b1hlcnden und zeichnenden K1in te auf itali chem Boden nichl o 
ehr durch griecbi cbe Anr 0 uog b fruchlet, al au riecbi cben 
amenkiirnern gekcimt. Da~ die elben, obwoW er t die jiinge-

E,mk 1••h•. ren ch western der Archilektur, doch weni ten in Etruri n 
cbon wahrend der romi chen Ki>nio zeit ich zu enlwickeln be-

gannen, wurde bereit bemerkt ( . 240); ihre haupt achliche 
E_ntfa1tun° aber gehort in Etrurien, und um so mebr in Lalium 
die er Epoche an, wie dies chon darau mit Evidenz hervoroeht 
daf: in denjenigen Landschaften, welcbe die Kelten und a~ni~ 
ten den Etruskern im Laufe de vierlen Jahrhundert enlri en 
V?n etruskis~her Kun_ liibung fa t keine pur begegnet. Die tus~ 
~1 cbe Pia t,k warf 1ch zuer t uod hauptsiichlich auf die Arbeit 
m. cbranntem Thon, in Kupfer und in Gold, welche toffe di 
r 1ch~n ThonJager uod Kupfergmben und der Handelsverkehr 
Etr~1en_ den Kii_n tlern darboten. Von der chwunohaftigkeit, 
woIDJt die Thonb1ld~erei betrieb n wurde, zeugen die unoeheu-
r n fa en von Rehefplatlen und taluari chen Arb ilen au e-
brannt m Thon, womit Wande, Giebel und Da her der etru ki-
chen Tempel nach Au wei der noch vorhandenen Ruinen ein t 

verziert waren, und der nachwei liche Vertrieb derart(oer Arbei-
t~n aus Etrurien nach Latium. Der Kupferguf stand 

0
nicht da-

~mler zuriick. Etruskische Kiinstler wagten sich an die Verfer-
tigun° von colossalen bi zu funfzig Fufs hohen Bronzebild au-
len und ~n Vol inii, dem etru ki chen Delphi, olJcn um da Jahr 

m 4 9 zwe1tau end Bronze tatuen ge tanden haben; . wogegen die 

Rn~_db~n der ro°:1ischen orrathskammer oder de Peoatentempels; e "ar 
n~turhch aucb die Feuerstelle - das beifst den Altar der esta - und 
die Feuerkammer - das heifst den Vestatempel - rood aozulegco O gut 
wie dies mit. de': Cist_~ro~ u?d dcr _Brueneofa ung (puteal) i;escbab. Der 
Rund~ao ao ~1ch _1st graco1tahsch w1e der Quadratbau nod jener der Ram-
Il!~r e1geo, :w•e d1eser dem ~Yohobnus; aber die architektoni cbe uod reli-
g1? e Entw1ckeluog de einfacheo Tbolos zum Rundtempel mit Pfeilern nod 

ilnleo ist latinisch. 
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leinbildoerei in Etrurien, wie wohl iiberall, weit spiiter begann 
uod auf er inner n r ach n auch durch den Mangel eine ge-
eigneten l\lalerial zur0ckcrebalten ward -- die luneosi chen (car-
rari ch n) Marmorbrf1ch war n noch nicht eroffnet. Wer den 
reichcn uod zi rlichen Gold chmu k dcr iidetruski chen Graber 
ge ehen bat, d r wird die achri ht ni ht uoo-Jaublich finden, 
dafs die t rrh ni ch n Gold chalrn lb t in Attika ge chatzt 
wurden. u h die l in chneidekun t ward obwohl sie junger 
i t, doch auch in Elrurien vielfaltio f1bt. Eben o abhan ig von 
d n Grie hen, f1bri0 en d n bildcnden Kon tlern vollkommen 
ebenbiirtig, waren die owobJ in der mrirszeichnuno aufMetall 
wie in d ,r monochromati chen WandmaJerei ungemein tbatioen 
etru ki chen Zeichner uod laler. - Veroleichen wir hiemit da 
Gebiet der ioentlichen ltaliker, o er cheint e zuniich t ge en 
die etruski ch FuJI fast kun tarm. Allein bei genauerer Betrach-
tuno kann man der Wahrnehmuo ich ni ht entziehen, dafs ·o-
wohl die abelli che wie die latini ch a lion weit mehr al die Oampoobche 
tru ki che Fahi keit und Ge chi k fiir di Kuo t gehabt haben °•\::!~m-

mii ,en. Zwar auf ei entlich ahelli chem Gehi t, in der abina, 
in den Abrnzz n, in amnium find n ich Kun twerke o gut 
wie gar nicht und mangeln sogar die 1iinz n. Diejenigen sabel-
li chen tiimme dagegen, welche an die Kii ten der t rrhenischen 
oder ioni chen ee gclanglen, haben die helleni che Kun t ich 
nicht blofs wie die Etru ker iiuf erlich angeeignet, sondern sie 
mehr oder minder voll tandig bei ich acclimalisirt. chon in 
Yelitrae, wo trotz der Verwandlung der tacit in eine latini ch~ 
Colonie und paler in eine romi che Pa ivbi.irgergemeinde vol -
kische prache und EigenthiitnJichk it am Jang-ten ich behaup-
tet zu haben cheioen, haben i h bemalle Terracollen gefunden 
von lebendig r uod ci()'enthumlicher BehandJung. In nleritalien 
aber i t Lu anien zwar in gerino m Grade von der helleni chen 
Kuo t ergriffen word o; aber in ampanien wie im brettischen 
Lande haben i h abeller und TT llenen wie in prache und a-
tionali tiit o auch und vor allem in der Kun t voll tandig durch-
drungen und tehen namentlich die campani chen und bretti-
schen l\liinz n mit den gleichzeitiO' n ri hi ch n o voll tandig 
auf einer Linie der Kun tbehandlung, da~ our die Aufschrift ie 
von ihoen unler cheidet. Weniger bekannt, aber nicht wenioer Latillloch,. 

icher ist e , daf auch Latium wohl an Kuo treichthum und 
Kun lma e, aber nicht an Kun lsinn uod Kunstiilrnng hinter 
Etrw'ien zurf1ck land. Zwar mangelt bier nicht blof die in dem 
iippigen Elrurien 0eif ig gepOegte tein chneidekunst vollig und 

Jllommsen, rom. Oesch. I. 5. Aufl. S 1 
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elbst i t nicht zu bezwcifeln. Vm o mehr muf te die friihe 
Unterjochun" der ttdlichen llalfte Etruriens dw·ch die Romer 
und die eb.r zeitig bier b innend Romani irung der etru ki-
cb n Kun t verd rblich werden • wa ordetrurien auf ich 

all in be hrankt, ktm ti ri ch zu lei ten vermochte, zeigen die 
w entlich ihm an hor nden Kupfermunzen. 

\ nd D wir die Bli kc von Etruri D nach Latium, O hat Obarakter der 

frcilich auch die keine n ue Kun t ge chaO'en; wru· iner weit 1•~•~::~~• 
pat ren Cultur poche vorbebalt n au dem Jfotiv de Borren 
ine neue von der helleni chen T ktonik ver cbiedene Architek-

tur zu ntwick In und odann mit die er harmoni ch ine ncue 
BiJdn r i und i\1alerei zu entfalten. Di latinische Kun t i t nir-
rr nd orirrinell und oft gcring· ab r di fri ch empfindende und 
tactvoll wablende An ignung de fremden Gute i t auch ein 
hohe kun tleri che erdi n t. i ht lei ht bat die latini che 
Kun t barbari irt und in ihr n b ten Erz uoni en teht ie 
volli im 'iveau d r griecbischen Tecbnik. Eine O'ewi Ab-
hanoirrkeit d r Kuo t Latium wcni ten in ihren frii.beren ta-
dien von der icb r alt reo tru ki ch n ( . 240) oil darum 
ni ht g leu net werden • c ma()' Yarro immerbin mit Recht an-
geoommen haben, daf bi auf die im ere tempel ,·on griechi-

heo Kuo tlern au er fiibrten ( . 4 2) nur ,tu caoi che' Thon-
bilder die romi cben Tempel verzierten; aber dafs doch vor allem 
d r uomittelbare EinOufs dcr Gri chen die latini cbe Kun t be-
limmt bat, i t an ich choo kJar uncl liegt aucb in eben die·en 

BiJdwerken o wie in den latioi ch n und romi cheo Mii.ozen 
deutlich zu Ta.,.e. elb t die Anwendung der Metallzeicbnung ill 
Etrurien ledi0 lich auf d n Toiletten pi oeJ, in Latium ledigli h 
auf den Toilett nka t o d ut t auf die , er chiedenartiokeit der 
b ideo Land chaften zu Theil er worden n I un tanre!!Ull . E 
ch int ind f nicht O' rade Rom g w sen zu sein, wo die lati-

ni cbe l\UO t ibre fri ch t o Bluth n trieb • die romi chen e 
und die romi h n Deoare werden von den latini chen Kupfer-
und den elteoen latioi cbeo ilbermuozen an Feinheit und Ge-
cbmack dcr Arbeit bei w item ubertroO'en und auch die lei-
t rwerk d r MaJerei uod Zeichnung horen vorwiegend Prae-

ne ( , Lanuvium, Ardca an. E timmt die auch voll tfmdig zu 
d m fri.iher bezeichoeten reali ti ch n und niicbternen inn der 
romi h n Republik, welcher in dem ubri en Latium ich chwer-
lich mit leicb r trcoO' O'elteod gemacbt haben kaon. Aber im 
Lauf cl ffmflen Jabrhundert und be onder in der zweiten 
Irn.lft d elben re«tc es denn doch sicb machtig auch in der ro-
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mj chen Kun t. war dfo die Epoche, in welcher der pat r 
B en- und trafsenbau begann, in welcher Kun twerke wie di 

I capitolini che W olfin ent tan den, in welcher ein ange ehener 
l\Jann au einem altadelichen romischen Ge chlechte den Pin el 
er riff um einen neugebauten Tempel au zu chmucken und da-
fur den Ehr nbeinamen de Maler ' empfing. Da ist nicht Zu-
fall. Jede grofse Zeit erfal: t den ganzen Men chen • und wi 
tarr die romi che itte, wie treng die romisch Poliz i imm r 

war, der Auf chwung, den die riirni ch Biir erschaft al H rrin 
der llalbin el oder ricbtiger ge agt, den da zum er ten Mal 
taatlich geeinigte Italien nahm, tritt auch in d m Auf hwung 

der latini hen und he onder" der romischen Kun t eh n o 
d ullicb bervor wie in dem inken der etru ki hen d r itt-
li be und politi he rfall cler ation. Wie die g waltig olk -
kraft Latium die chwacheren ationen bezwang, o bat i 
auch dem Erz und dem !armor ihren unverganglichen tempel 
aufg driickt. 
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di Etru ker, nicht die Phoeniker, die die ch were de Kampf ' 
gegen die Griecben tragen. 1st die Concurrenz einmal nicht zu 
vermeiden, so gleicht man sich aus so gut e gehen will· es i t 
nie von den Phoenikern ein Ver ucb gemacht worden Caere oder 
Mas alia zu erobern. 1och weniger natfirlicb ind die Phoeni-
ker zum Angrilfskrieg geneigt. Da einzig Mal, wo ie in d r 
altern Zeit offensiv auf dem Kampfplatz er cbeinen, in der ro-
fsen icili cben Expedition der africani chen Phoeniker, weJche 
mit der iederlage bei llimera dur h Gelon von -raku endi le 

m t274), sind sie our al gehorsame nterthanen de Grofskonig-
und um der Tbeilnahme an dem Feldzug gegen die o tlich n 
Hellenen auszuweichen, gegcn die Ilellenen d W ten au ge-
riickt; wie denn ihre yri chcn tammgeno en in der That in 
dem elben Jahr sich mit den Persern bei alami muf t n schla-
gen la en ( . 324). - E ist da nicbt Feigheit • die eefahrt 
in unbekannten Gewa sern und mit bewaffneten hilfen ford rt 
tapfere llerzen, und dars diese unter den Phoenikern zu finden 
waren, haben ie oft bewie en. Es ist noch weniger Ian el an 
Zahigk it un<l Eigenartigkeit des ationalgefiihl ; vielmehr baben 
die Aramaeer mit einer Hartnackigkeit, welche kein indogerma-
ni cbe olk je erreicht hat und welche un Occidental n bald 
m hr, bald weniger al men cblich zu ein dt'inkt, ihr ationa-
litat gegen alle Lockungen d r griecbi ch n ivili ation wie 
g n all Zwangsmittel der orientalischen und occid utali chen 
De poten mit den Waffen des Gei le wie mil ihrem Blute ver-
theidigt. Es i t der Mangel an staatlichem inn, der bei dem 
lebendigsten tammgefuhl, bei <ler treuesten Anhan<>lichkeit an 
die Vaterstadt doch das ei<>cnste Wesen der Phoeniker bezeicb-
net. Die Freiheit lockte ie nicht und e gehi tete ie nicht nach 
der Herr cbaft; ,ruhig lebten ie', sa<>t das Buch der Richter, 
,nach der Weise der idouier, sicher und wohlgemuth und im 
Besitz von Reichthum '. 

Kanb•r•• nter allen pboeniki chen Ansiedlungen gedichen keine 
chneller un<l sicherer als die von den T riern uud idoniern an 

der udkt'i te panien und an der nordafricanischeo 0 e rt'ind -
ten, in welche Gegenden weder der Arm de Grof kooi<> no h 
die gefiihrlicbe Rivalitat der griecbischen efahr r reichle, di 
Ein ebornen aber den Fremdliorren gerreot'iber tanden wie in 

merica die Indiaoer den Europaero. nter d n zahlr ichen 
und blt'ihenden pho niki chen tadten an die en Ge laden raot 
vor allem hervor die , eu tadt', Kartbada oder, wi die Occiden-
talen ie nennen, Karchedon oder Kartha 0 o. . icht di frt'ih Le 
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panien, ja in Libyen selbst das Gleiche zu thun, mufsten die 
Phoeniker doch irgendwo tand halten, wenn sie nicht ganzlich 
ich wollten erdrucken lassen. Hier, wo ie mit grie hischen 

Kaufleuten und nicht mit dem Grofskonig zu thun hatt n, ge-
niigte e nicht ich zu unterwerfen, um gegen cbo.l: und Zins 
Handel und lndu trie in alter Weise fortzufilbren. chon waren 
Iassalia und K yrene gegriindet; schon das ganze ostlicbe Sici-

lien in den Handen der Griecben; e war fiir die Phoeniker die 
hochste Zeit zu ern-tlicber Gegenwebr. Die Karthager nabmen 
sie auf; in langen und hartnackigen Kriegen setzt n sie dem Vor-
dringen der Kyrenaeer eine Grenz und der Hellenismu ver-
mocbte nicht sich we twarts der, ii te von Tri polis fe tzusetzen. 
Mit karthagischer Hiilfe erwehrten ferner die pboeniki chen An-
siedler auf der westlichen pitze iciliens ich der Gri cben und 
begaben sich gern und freiwillig in die Clientel der macbtigen 
stammverwandten tadt ( . 145). Die e wichti11en Erfol"e, die 
ins zweite Jabrbundert der tadt fallen und die den iidwe t-
lichen Theil des littelmeers den Phoenikern retteten, gaben der 
~tadt, die sie erfochten hatte, von elbst die Hegemonie der a-
tion und zugleicb eine veranderte politische Stellung. Karthago 
war nicht mehr eine blofse Kauf tadt; ie zielte nach der Ilerr-
chaft iiber Libyen und iiber einen Theil des Mittelmeer , weil ie 

e muf te. We entlicb trug wahr cheinlich bei zu die en Erfolgen 
da ufkommen der oldnerei, die in Griechenland etwa um die 
l\litte des vierten Jabrhunderts der tadt in Uebun" karn, bei den 
Orientalen aber, namentlicb bei den Karern weit alter i t und viel-
leicht eben durcb die Pho niker emporkam. Durch da aus-
landi cbe Werbsystem ward der Krieg zu einer grof artigen Geld-
speculation, die eben recbt im Sinn des pboenikiscben Wesen ist. 

Xarthago, E war wobl erst die Riickwirkung dieser auswiirtigen Er-
Ber~~: ;. folge, welcbe die Kartbager veranlafste in Africa vom Mieth- und 

Bitt- zum Eigenbesitz und zur Eroberung iiberzugehen. Er t 
oo um 300 Rom cheinen die kartbagi chen Kauneute sich de 

Bodenzin es entledigt zu baben, den ie bisber den Einbeimi-
cben batten entricbten miissen. Dadurcb ward eine eigene 

Ackerwirthschaft im Grofsen moglich. Von jeher batten die 
Phoeniker e sicb angelegen ein las en ihre Capitali n auch als 
Grundbesitzer zu nutzen und den Feldbau im grof en 1afs tab 
zu betreiben durch klaven oder g dunoene Arbeiter; wie denn 
ein grof er Theil der Juden in di er Art den t i cben Kauf-
herren um Ta<relohn dien tbar war. Jetzt konnten die Kartha-
ger unbe cbrankt den reichen lib cben Boden au beuten durch 
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tarb al iibergegangen aus der monarchiscben in eine Ari to-
krati oder in eine zur Oligarcbie sich neigende Demokratie; 
d nn mit beiden amen benennt er ie. Die Leitung der Ge- a.1•. 
chafte land zunach t bei dem Rath der Alten, welcber gleicb 

der partani chen Gerusia be land au den beiden jabrlich von 
der Burger chaft ernannten Klinigen und acbtundzwanzig Geru-
ia ten, die aucb, wie es beint, Jahr ffir Jahr von der Biirger-
chaft erwablt wurden. Die er Rath i t , der im We entlicben 

die taatsg hafte rledigt, zum B i pie! die Einleitung n zum 
Kri ge trifft, di Au bebungen und Werbungen anordnet, den 
F ldherrn ero not und ihm eine Anzahl G ru ia ten beiordnet, 
au denen dann regelmaf ig die nterbef bl baber genomm n 
werden; an ihn werden die D pe chen adre irt. Ob neben die• 
em klein n Rath nocb ein grol: r tand, i t zweifelbaft; auf 

keinen Fall hatte er vie! zu b deuten. Eben owenig beint den "••rute. 

Konigen ein b onderer Ein0uJ: zug tanden zu baben • baupt-
achli b fun tionirten ie als Oberricht r, wie ie nicht lten 

aucl]. heil: en ( hofeten, praetores). Grof er war die Gewalt de 
Fcldherrn; I okrate , Ari tote! alterer Zeitgenos e, agt, dal: 
die Kartha0 er i h dabeim oligarcb.i h, im Felde aber monar-
chisch regi rten und o macr da Amt de karthagi chen Feldherrn 
mit Recht von romischen cbriftslellern als Di tatur bezeichnet 
w rden, obgleicb di ihm beigegebenen Gerusia ten that achlich 
weni st n ine facbt be chriinken mufsten und ebenso nach 

iederlegung de Amtes ihn cine den Romero unbekannte or- / 
dentliche Rechen chaftslegung erwartete. Eine fe le Zeit renze 
bestand rnr da Amt des Feldherrn nicbt und e ist derselbe al o 
chon def halli mm Jahrkonig Lmzweifelhaft ver bieden g we-
n, von elem ihn auch Ari totele au dri:-.Ckli h unlerscheidet; 

doch war di r ini0 ung mehrerer Aeml r in einer P r on bei 
d n Kartbagern iiblich und o kann e nicbt befremden, dafs oft 
der elb Mann zugleich al Feldberr und al chofet er cbeint. 
-- Aber uber der 'fU ia_un.d..ii.ber d n ~n land die Kor- Richter. 

per cbaft d r TJundertvier-, kiirzer Ilund rlmanner oder der 
Richter .da Uauptboll," r • dcr Juu:Jhag_i c~garchie. In dcr 
ur pr0n°licben kartbagi cben V rfa ung fand ie ich nicht, son-
cl rn sie war gleich elem spartani chen Ephoral hervorgegangen 
au der arislokrati chen 01 position gegen die monarchi chen I 
Elemcnte der elben. Bei der Kiiu0icbkeit der Aemler und der 
gcringcn 1itgliedcrzahl der ho h ten Bchorde drohte eine einzige 
dur h Reichthum und Krieg ruhm ror allen hervorleuchtende 
karthagi che Famili , das Ge chlecht des Mago ( . 323), die Ver-
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waltung in Krieg und Frieden und die Recht pOege in ihren Han-
den zu vereinigen; dies flihrte ungefabr um die Zeit der Decem-
virn zu einer Aenderung der Verfassung und zur Einsetzuog 
di er neuen Behorde. Wir wissen, dafs die Bekleidung der Qua-
tur ein Anrecht gab zum Eintritt in die Richter chaft, daf ab r 

dennoch der Candidat einer Wahl unterlag <lurch gewi e ich 
elb t erganzende Funfmanner chaften; ferner dafs die Richter, 

obwohl sie rechtlich vermuthlich von Jahr zu Jahr gewiihlt wur-
den, doch thatsachlich Jancrere Zeit, ja leben liinglich im Amt 
blieben, wefshalb sie bei den Romero und Griechen gewohnlich 

enatoren genannt werden. o dunkel da Einzelne i t, o klar 
erkennt man das We en der B horde al einer au ari tokrati-
cher Coop talion hervorgehenden oliaarchi chen • wo,·on eine 

vereinzelte, aber charakteristi che pur i t, dar in Karthago 
neben dem gemeinen Burger- ein eigene Richterbad bestand. 
Zunach t waren sie be timmt zu fungiren al politi che Ge-
chworne, die namentlich die Feldherren, aber ohne Zweifel vor-

kommenden Falls auch die Schofeten und Gerusia ten nach 'ie-
derlegung ihres Amtes zur Verantwortung zogen uud nach Gut-
dunken, oft in rucksichtslos grausamer Weise, selbst mit elem 
Tode bestraften. aturlich ging bier wie iiberall, wo die Ver-
waltungsbebiirden unter Controle einer andern Korper chaft gc-
tellt werden, der chwerpunkt der Jacht iiber von der contro-

lirten auf die controlirende Behiirde; und e begreift ich leicht, 
theil dafs die letztere all ntbalben in die Verwaltung eingriff, 
wic denn zum Beispiel die Geru ia wichtiae Depeschen er t den 
Richtern vorlegt und dann elem olke, theils dafs die Furcht vor 
der regelmafsig nach elem Erfolg abgeme enen Controle daheim 
den karthagischen taatsmann wie den Feldherrn in Rath und 

""••mhan. That lahmte. - Die karthagi che Biirgerschaft scheint, wenn 
auch nicht wie in Sparta ausdriicklich auf die passive A sistrnz 
bei den Staatsbandlungen beschriinkt, doch thatsachlich dabei 
nur in einem schr geringen Grade von Einfiufs gewesen zu ein. 
Bei d n Wahlen in die Geru ia war ein oJfenkundiges Be techun -

• tern Regel; bei der Ernennung eine Feldherrn wurde da 
olk zwar befragt aber wohl erst wenn durch Vor chlag der 

Gerusia der ache nach die Ernennung erfolgt war; nnd in an-
deren Fra"en ging man nur an da olk, wenu die Geru ia e 
fiir gut fand oder sich nicht einigen konnte. olk gerichte kannte 
man in Karthago nicht. Die la htlo i" cit der Burgerschaft , 
ward wahrschein 1c we entlich durc 1 1 re politi che Organisi-
rung bedingt • die karthaoi chen Ti cbgeno senschaften, die hie-
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bei genannt und den spartanischen Pheiclitien verglichen werden, 
moaen oliaarchi ch geleitete ZCmfte gewe en ein. oaar ein 
Geo n atz zwi chen , tadtb[irgern' und ,Uandarbeitern' wird er-
wahnt, d r auf cine ehr niedri e, viell icht rechtlo e telJung 
der I tzteren chlief n laf t. - Fa en wir die einzelnen Mo-Chmklerdu 
mente zu ammen, o er cheint di kartha i che Verfa sung als 
ein Capitali t nregimcnt, wie e be r iflich i t bei einer Biirger-
gemeinae ohne wohlliabende Mittelcla und be tehend einer-
eit au einer be itzlo en von der Iland in d n Iund lebenden 
tiidti ch n 1 n , anderer eits au Grofshandlern Plantagenbe-

sitz rn und vornehmen Vogten. Da • t m die heruntergekom-
m nen Herren auf J(o ten der nterthanen zu bereichern indem 
ie al cbatzuna beamte und Frohnvogte in die abbangigen Ge-

meinden au ge 
O 

ndet werden, die e unfchlbare Kennzeichen 
einer verrott ten tad ti cben Oligarchic, feblt auch in Kartha0 o 
nicht; Ari totele bezeichn t e al ili we ntliche r a h_e der 
erprobten Dauerhaftiakeit der karthagi ch n Verfa una. BIS auf 
seine Z it batte in Karthago weder von oben noch von unten 
ein nennen "·ertbe Revolution tatlgefunden; die Menge blieb 
fubrerlo in J?o]ge der materieUen • ortbeile, welche die regie-
rende Oligarchie alien ehrgeizigen oder bedrangten ornehmen 
zu bieten im tande war und ward abgefunden mit den Bro a-
men, die in Form der Wahlbe techung oder on t von dem Her-
renti ch fiir ie abfielen. Eine demokrati che Oppo ition konnte 
freilicb bei solchem Regiment nicht mangeln; aber noch zur Zeit 
des ersten puni chen Kriege war die elbe vollig machtlo . 

paterhin, zum Theil unter dem Einflufs der erlittenen ieder-
lagen, er cheint ihr politi cher Einflufs im teigen und in we~t 
rascherem, al gleichzeitig der der gleicbartigen romi chen Parte1; 
die Volk ver ammlungen begannen in politi cben Fragen die 
letzte Ent ch idun° zu geben und brachen die AJlrnacht der kar-
tbagi ch n Oligarchie. ach Beendigung de hannibalischen 
Krieges ward auf Ilannibals Vor chlag "af durchge etzt, daf 
kein Mitglied de Ratlie der Hundert zwei Jahre nach einander 
im Amt sein konn und damit die volJ Demokratie eingefiihrt, 
welche allerdino nach der Lag r nfnae all in Karthago zu 
retten vermochte, wenn e dazu iiberhaupt noch Zeit war. In 
die er Oppo ition herrschte ein machtiger patrioti cher und re-
formirender chwuncr; <loch darf dariiber nicht i1bersehen wer-
den, auf wie faul r u~d morscher ti.Hze sic ruhte. Die. karth~-
gi ch Bi"irgerschaft, die von kundigen Griechen der a exandn-
niscben verglichen wird, war so zuchtlo , dafs ie insofern e 
- lfommsen, rom. Gescb. I. 5. AuH. 83 

II 
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wohl verdient hatte machtlos zu sein; und wohl durfte gefragt 
werden, was da aus Revolutionen for Heil kommen solle, wo, wie 
in Karthago, die Buben sie machen halfen. 

c;.pH•t nod In finanzieller Hinsicht bebauptet Karthago in jeder Bezie- .. 
.. ~~:;::;!' hung unter den Staaten des Alterthums den ersten Platz. Zur 

Zeit des peloponnesischen Krieges war diese pboenikische Stadt 
nach dem Zeugnifs des ersten Geschichtschreibers der Grie-
chen alien griechischen Staaten finanzielJ iiberlegen und werden 
ihre Einkiinfte denen des Grofskonigs verglichen; Polybios nennt 
sie die reichste Stadt der Welt. Von der Intelligenz der kartha-
gischen Land wirthscbaft, welcbe Feldherren und Staatsmanner 
dort wie spiiter in Rom wissenschaftlich zu betreiben und zu 
1ehren nicht verschmahten, legt ein Zeugnifs ab die agronomi-
sche chrift des Karthagers !.\'Iago, welche von den spateren 
griechiscben und romischen Landwirthen durchaus als der Grund-
codex der rationellen Ackerwirtbschaft betrachtet und nicht blofs 
ins Griechiscbe iibersetzt, sondern auch auf Hefebl des romischen 
Senats lateinisch bearbeitet und den italiscben Gutsbesitzern of-
ficiell anempfohlen ward. Charakteristisch ist die enge Verbin-
dung dieser phoenikiscben Acker- mit der Capitalwirtbschaft; 
es wire! als eine Hauptmaxirne der phoenikischen Landwirth-
schaft angefiihrt nie mebr Land zu erwerben, als man intensiv 
zu bewirthschaften vermoge. Auch der Reicblbum des Landes an 
Pferden, Rindern, Schafen und Ziegen, worin Libyen in Folge 
seiner Nomadenwirthschaft ~s nach Polybios Zeugnifs vielJeicbt 
!alien (ibrigen Landern der Erde damals zuvorthat, kam den Kar-
thagern zu Gute. Wie in der ng des Bodens die Kar-

jthager die Lehrmeister der Romer waren, wurden sie es auch 
,in der Ausbeutung der Unte1:Qianen; durch diese flofs nach 
Karthago rnittelbar ie rundrente";"des besten Theils von Eu-
ropa' und der reichen zum Theil, zum Beispiel in der Byzakitis 
und an der kleinen Syrte, iiLerschwenglich gesegneten nord-
africanischen Landschaft. Der Handel, der in Karthago von jeher 
als ehrenhaftes Gewerbl\> ga t, und die auf Grund des Handels 
aufbluhende Rhederei und Fabrication brachten schon im na-
tiirlichen Laufe der Dinge den dortigen Ansiedlern jahrlich gol-
dene Em ten, und es ist friiher schon bezeichnet word en, wie 
man durcb ausgedebnte und immer gesteigerte Monopolisirung 
nicbt blofs aus dem Aus - , sondern auch aus dem Inland allen 
Handel des westlichen Mittelmeeres und den ganzen Zwischen-
bandel zwiscben dem Westen und Osten mebr und mehr in die-
em einzigen Hafen zu concentriren Yerstand. Wissenscbaft und 
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Kunst scheinen in Karthago, wie spiiterhin in Rom , zwar wesent-
lich <lurch bellenischen Einflufs bestimmt, aber nicht vernach-
lassiot worden zu sein; es gab eine ansehnlichuhoenikische 
Litte~·atm und bei Eroberung der Sta t an en sich reiche, frei-
lich nicht in Karthago O schaffene, sondern aus den sicilischen 
Tempeln weggefi.ibrle Kunstschiitze und betrachliche Bibliothe-
ken vor. Aber auch der Geist stand hier im Dienste des Capitals; 
was von der Litteratur bervorgeboben wird, sind vornehmlich 
die aoronomi chen und geographischen Schriften, wie das schon 
erwahnle Werk des .Mago und der noch in ebersetzung vorhan-
dene msprunglich in einem der karthagischen T_empel offe~tlich 
aufge tellte Bericht des Admirals Hanno von semer Bescb1lfung 
der westafricanischen Ki.iste. Selbst die aligemeine Verbreitung 
gewisser Kenntnisse und besonders de-: Kunde fre~der Spr~-
chen *), worin das Karthago dieser Ze1t uogefahr m1t dem ka1-
serlichen Rom auf einer Lioie gestanden baben mag, zeugt von 
der durcbaus praktischen Richtung, ,Yelche der helienischen 
Bildung in Karlhago gegeben ward. Wenn es schlechterdings un-
moglich ist Yonder Capitalmasse ich eine Vorstellung zu machen, 
die in diescm London de Altertbums zusammenstromte, so kann 
wenigstens von den olTcntlichen Einnahmequellen einigermafsen 
einen BegrilI gebcn, dafs trotz des kostspieligen Systems, nach elem 
Karthago sein Kriegswesen organisirt hatte, und trotz der sorg-
und treulosen Yerwaltung des Staatsguts dermoch die Beisteuern 
der Unterthanen urnl die Zollgefalle die Ausgaben vollstiindig 
deckten und von den Bi.irgern directe Steuern nicht erhoben wur-
den; ja dafs noch nach dem zweiten punischen Kriege, als die 
Macht des Staates schon gebrochen war, die laufenden Ausgaben 
und eine jahrliche Abscblagszahlung nacb Rom von 340000 Tha-
lern ohne Steuerausschreibung blofs <lurch einc einigerma~sen 
geregelte Finanz"·irthschaft gedeckt werden konnten und vier-
zehn Jahre nach dcm Frieden der Staat zur sofortigen Erlegung 
der noch i.ibri"cn sech und dreifsig Termine sich erbot. Aber 
es ist nicht blo

0
fs die Swnme der Einki.infte, in der sich die Ue-

berlegenbeit der kartbagi chen Finanzwirtbshaft ausspricht; 

*) Der \,Virthschafter auf dcm Landgut, obwohl Sklave, mufs dennoch, 
nach der Vorschrift des karthagiscbeu Agronomen Mago (bei Varro, •. r. 1, 
17), lesen konneu und einige Bildung hesitzrn. Jm Prolog des plautinischen 
,Poeners' heil'st es von dem Titelhelden: 

Die Sprachen alle weirs er, aber thut als wiss' 
Er kei,w - ein Poener ist er durrhnus; was wollt ibr meb1·? 

3:l. 
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auch di okonomi chen Grund alze einer pat ren und ror e-
chritt ner n Zeit findcn wir hier allein unt r all n bed utenderen 
taaten de Jterlhums: e i t von au landi chen laat anleihen 

die Rede und im eld y tern findenwtr n b n Golil-un ilber-
in dem , lolT nach werthlo e Zeich nr,eld erwiibnt, w lche 

in die er , ei e on t ( em A ert um fremd i t. In d r That, 
wenn d r taat iu peculation ware, nie batt einer gliio.z d.er 
eine uf.,abe ..,elo t 'arthaO'o. 

Koribagoud Yer leichen \\if die Iacht der Karthager und d r Romer. 
••- ... ,u- Beide waren Acker- und Kauf-tadt und ledigli h die e ; die 

cbe.n. . 
•• der O•k•- durchau unter eordnete und durchau prakt1sch tellunO' von 

nom 1• Kun t und Wis en chaft war in b iden we enllich die elbe nur dal: 
in die er llin-icbt Kartha0 o weiter vome brill n war al Rom. 

ber in Karlhago halt die Geld- fiber die Grundwirth cbaft, in 
Rom damal noch di Grund- fiber die eldwirlh cbaft da b r-
gewicht, und w on die kartbagi chen ckern~rthe durcbgiingig 
rol: e Gut - und klav nbe itzer waren, bebaute in elem Rom die-
er Zeit die gro~ e la e der Burger chaft noch elber da Feld. 

Die ~1 hrzaW der Bevolkerung war in Rom be itzend, da i t 
conservativ, in Karthago be itzlo und dem Golde dr.r Reichen 
wie dcm R formruf dcr Demokraten zugan°licb. In Kartha o 
herrschte chon die O'anze machtiO'en IJand I tiidten ci"' n Opu-
1 nz, wahrend i te und Polizei in Rom wenigslen iiur erli h 
noch altviiteri ch . tr nge und par amkeit aufr cbt erhi !ten. 

di karthaai ch n Ge andten von Rom zuruckkamen, erzabl-
ten si ihren Coll g n, daf da inni"'e Verbaltnir der romi chen 
Rath herr n zu einander alle or tellung iiberst ige • in einzige 
ilberne Tafelge chirr reiche aus ffir den ganz n Rath und sei 

in jedem Hau , wo man ie zu Ga te gelad n, ihnen wieder be-
gegnel. Der polt i t bezeic~nend for die beider e(tigen w_irth-

,~ d., v.r- schaftlichen Zu tiinde. - Be1der Verfa ung war an tokrah ch; 
'"' 

0 •r- ' wie d r enat in Rom regierten die Richter in Kartha"'O und 
1, b ide nach dem 0 leichen olizei • tern. Die tr n Abh~n"'i -

keit, in w lcber die kartbaO', c e lleg1erungsbehor le den emzel-
n n B amtm hielt, der Befehl derselben an die Bur er i h de 
Erlernens der gri chi chen Sprache unbedingt zu enthalt n und 
mit einem Griechen nur vermittel t de ofli ntlicb n Dolm t-
ellers zu v rk hren, . ind au elem clben Gei l flo en wie 

cla • romi.che Regicrungs y tern; aber g "en ~ie grau ame ITiir~e 
und die an Alberne treifend nbedingthe1t . ol her karlhag1-
cben taal berormunduna er ch int das romisch Brnchen- und 
takeL --t m mild und ver'tiindirr. Der romi che enat, welch r 

• 
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dcr eminentcn Tu ·"' • it ich olTnete und im be ten inn die 
'ation v rtrat, d h vcrtrauen und brauchte die Beam-

ten nichl zu ffir ..._-,--., nat da egen beruhte 
auf iner eii rsii tun()' durcb die Re-
ierun"' und verll men Familien • ein 

W o
0 

\\ar da • ch unten und darum 
konnte r w der • ih1 ·obin er 
ffihrte noch un pationen der Daher 
der f ' olitik di im keinen 

hrit und die Gun t de Glftcke herzt 
dur h , it uncl Ilalbheit; wahr ncl c1· er vom 
Kampf wo ine I tzte A~ tr n°un , e _ g~-
r llet hiilte, und clcr grofsen nat1onalen Aufg dru ,g 
oder vcrg n den baJbf rtigen 1 • f1rzen n~ch 
wenigen Jabren von Yorn zu n Dabe r tucbt1ge 
Bea i m r Jm· • • • iindni einer Re-

i art o I i nt ed ne e mit den 
Ile ' u ge t 1 n ver -~1idrig _zu 
wid tz ncl t d p e Ref rte1 gem m-

h h he zu machen. - l{ar wi cherr ch ten,,,. der Ba-

ihr a no en und zahlrei h mmfr G meinden. P;,'.'!':::!.4:'." 
Aber Rom halle eincn Di tri t nach elem and r ein Biir0 er-
r cht a ommen und drn latinischen Gemeinden selb t ge-
etzlich ange zu elem elb n erolfn • ofs ,:on 

Baus a ch ab und liefs den abbiing u.ili't em-
mal die ITo ung auf a - tige Glei onnte 

ammvcrwandlen Ge den Ant hten des 
namrntlich an de ,·onnenen Domanen und sucble in 

'·,, n rthiinirr n ten durch materiell -m ti ung 
de 1 und R icl wenicr ten eine P da· ln-

o • n. Kart o behielt nich fllr sicb, 
w i hten, n • ar den· tadlen 
b del"-frci i ht cinmal den 
a l lten unl rf en di elb t-
tiindigkcit ganz und lcgt kri n auf· Karthago 
andle iiberall bin und t die altphoe-

nikisch i er m Zin , " nterworfenen 
tiimm al at kJaren behandelt wurden. o war 

im ka1 r cben taatsverband nicht cine einzige 
emein 11 von tica, die nicbt durch den turz 

Kartba o politi ch und rnaleriell ich verbe ert haben wftTde • 1 / 
in elem romi ch-itali chen nicht eine einziO'e, die bei der Auf-
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lehnung gegen ein Regiment, da die materiellen Jntere en or _ 
ffiltig _chonte und die politi che Oppo ition wenicr ten nirgend 
dur h auf erste Mal: regeln zum Kampf herausfordert nicht noch 
meh! zu vcrlieren gehabt hiitte al zu gewinnen. w;nn die kar-
tha I chen taat manner meinten die phoeniki chen nterlhanen 
~ur h die ~ofsere Furcht vor den emporten Libyern, di ammt-
lichen Bes1tzenden durch das Zeichengeld an da karlha"'i che 
Intere e gekniipft zu haben, o iibertrucren sie eincn kaufman-
ni chen Calcul dahin wo er nicht hin11eh!irt- die Erfahrun11 bewie 
dal: die romi che ymmachie trotz ihrer cheinbai-lo ere~ Fucrun; 
gegen Pyrrbo zusamm nhielt "ie cine fauer au Fel en wtken" 
die karthagi che <lag gen ,, i pinneweben zerri11 0 "ie e~ 
feinclliche lleer d n africaoi ch n Bod n betrat. o g cbah e 
~i d~n Land~ngen von Agatb_okle und von Regulu und b n 0 
1m oldnerkneg· von dem Ge1 le, der in Africa berr chte zemrt 
zum Bei pie), da11 die lib • chen Frauen den oldn ro fr~iwilli11 

chm~ck le~erten zum Kr!ege g gen Kai-lhago. 1ur in 
JC1laen chemen die Karlhager milder aufgetreteo zu ein und 

darum auch bes ere Ergebni e erlangt zu baben. ie 11e tatteten 
ihren nterthanen bier verhi.iltnin man ige Freiheit im Ilandel mit 
dem Au land uncl lief n ie ihreo inneren Yerkehi-wobl von 
Anfang an und au chJief-Jich mit JctalJaeJd tr ib n uber-
haupt bci weitem fr ier ich hew cren al die den arc! n und 
Lib ·c~o erl~ubt ,,~~·d. "'.iil'e yraku in ihre lli.inde gefallen, 
o h_atte s1ch fr 1ltch die bald geandert; indef dazu kam 

e mcht uncl o b land, bei cl r wohlberechneten 1i1de de 
karthagi ch n Re0 im nt uncl bei cler un elirren Zerri nheit 
der icili ch n Griechen, in icilien in der That eine em ·t-
licb pho nikisch gc innte Partei - wie denn zum Bei pie] noch 
nach elem Verlust der In el an die Romer Philino voo Akraoa 
d\e Ce chic_hte des gr?fsen Krieges durchaus im pboeniki chen 
mne chneb. Aber 1m Canzen mufst n <loch auch di i ilia-

n r al nlerthanen wi als Ile!Jenen ihren phoeniki ch n Her-
ren wenig ten eben o ahg neirrt ein wi den Rom ro die am-
nilen und Tarentiner. - Finaoziell fiber ti cren die karthagi-
ch n laat-einkiinfle ohne Zweifel um , iele die romi h n · 

allein die rrlich zum Theil ich wiecl r dadurcb au,, dar di~ 
Quellen cler karthagi cben .Finanzen, Tribute und Zolle " it eher 
uncl eben wenn man i am n0thirr·ten brauchle ver-iecrten al 
die r0mi hen. und clar di karlhacri che Kriecrf[1hru11<> bei ;rni-
tem ko t pieliger war al die romi che. -

0
Die miTitiiriscben 

IIulf mittel d r Rom r und Karlbag 'f waren ehr verschieden, 
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jedo h in vi Ier B zi huncr ni bl un I ich ab ewogen. Die kar-
tha"'i ch Bui-ger chaft belru" no h bei Eroberuog der tadt 
700000 Kopf mit Ein chluf d r Frau n und _Kinder~) und 
mo hte am Ende des funften Jahrhundert w DI" ten eben o 
zahlrcicb ein • ie vermochte im fiinft n Jahrhundert im otb-
faU in Burcre;heer von 40000 Hoplit n auf di Beine zu brin-
g n. Ein eben o tarkes Burgerheer ha~te Rom cho°: im A:n-
fang de fooften Jahrhundert unt r gl 1chen Verhi.iltru en m 
Feld g chickt ( . 42 A.); cit den gror en Emeiterunrren d~ 
Bur er biet im Laufe des funften Jahrhundert muf te die 
Zahl der waffenflihigen ollbfu'ger mind ten i h Yerdop_p lt 
haben. Aber weit mehr noch al d r Zahl der affenfiih1 n 
nach war Rom in dem EJfectivstand des 8C1r ermilitiil' uberlegen. 

o ehr die kartbagi che Regierung aucb e icb aogelegen ein 
li f die Burcrer zum Waffendien t zu be timmen, o konnte 
ie do h wed r dem IIandwerker und Fabrikai-beiter den kl'aftigen 

Korper de Landmann g hen no h den an e~oro n' ider_willen 
c1· r Pho niker vor d m Kri g w rk 11berwmcl n. Im funft n 
Jahrbund rt focht in den i ili hen Ile ren noch inc ,heilicre 

chaar' von 2500 Karthaoern al ard de F ldberrn· im e h -
ten findet i h in d n kartha"'i ch n lleeren, zum Bei piel in dem 
pani cben, mit Au oahme d r ffiziere nicht ein_ einziger Kar-

tbager. Dage<>en tanden die romi chen Bauern kem weer blof 
in d n lu terroU n, ondern auch auf den chlachtfcldern. Aehn-
lich v rbielt es ich mit den tammvcrwandt n der beiden Ge-
meinden • wiihrencl di Latiner d n Romero ni ht minder Dien le 
lei t ten ~I ihr Bf1rg rtrupp o, war n die Lib ph~e?iker ebe~ o 
wenig krieg tuchticr wie die Karthag r und b crr~101cher We~ 
noch weit wenig r kriecr lu tig, und o ver chw1~den auc~ 1 
au den Ileeren, inclem die zuzu p0i hti en tadte 1hr erbmd-
lichkeit vermuthJich mil Geld abkauft n. ln d m ben erwabn-

·) Jan hat en der Richtigl..e_it die er Zahl ez_~,eifell uo~ mit R_~_ck-
sicht auf den Ha um die mii liche E10\\ ohoerzal1l auf hoch tens 2~0000 Kopfe 
her cbnet. Abgeschco von der 'nsicherheit derartiger Berechnungeo oa-
meollich in eioer Haodelsstadt mit sechsstiickigeo llauser,!. i_st dag~ge_o zu 
erinncrn, dafs die Ziihlung wobl po1ifi5c zu , er le e? 1 t, nicht ~tadt1sch, 
ebeoso wie die riimi chen Ceo uszablco, und daf dabe1 al o alle h.artbagcr 
geziiblt siod, mocbteo sic io der tadt oder (n der mgegen~ wohoeo oder 
im uotcrtbiioi~en Gebiet oder im Ausland s1cb aufhalten. olcher b, e-
seoden gab e natiirlich eioe grol'se Zahl iu l~arthago; "ic d~nn ~u drii_ck-
lich berichtct "ird dafs io Gades au le1chem Gruode die Burgerhste 
stets io weit hohere Zilfer wies als die der in Gades ansii si en Bur-
ger war. 
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ten pani ch n lleer von etwa 15000 Mann bestand nur eine 
einzicre Reiter chaar Yon 450 Jann und auch die e nur zum 
Theil au Lib pboenikern. Den Kern der kartbacri chen Armeen 
bildeten die Lib er, au deren Rekruten ich unter tllcbticren f-

zrnren ein gute Fufsvolk bilden liefs und deren leichle Reiterei 
in ibr r Arl uniibertrolfen \\"31'. Dazu kamen die l\Iann chaften 
der mehr ouer minder abhangigen Yolkerschaflen Libycn und 

pani n und die beriihmten Schleuderer von den Baleru·cn, 
deren tellung zwi chen Bunde contingenten und oldner chaa-
ren die l\Jitte gebalten zu haben scheint • ndlich im 'othfall die 
im Au land anrreworbene oldate ca. Ein solches lleer k nnte 
der ZaW na h ohnc Miihe fa t auf jedc beliebicre Uirke gebracht 
werden und auch an Tr1cbtigkeit der Offiziere, an Walfenkunde 
und Iuth fahicr sein mit dem romi cben ich zu me n; allein 
nicht blof ver tri b, wenn oldner angenomrnen w rden muf -
ten, ehe die elben bereit standen, eine gefahrlich Jange Zeit, wall-
rend die romische 1'1iliz jeden Augenblick auszuziehen im tande 
war, sondern, wa die Haupt acbe i t, "ahrend die karthagi chen 
Ileere nicht zusammenhielt al die Fabnenehre und der Vor-
lheil, fanden ·ich die romischen dw·cb alle vercinigt, wa ie an 
da gemein amc Vatcrland band. Dem karthagi chen Offizier 
gewohnlich n chlage alten seine oldner, ja elb t die lib ·-
chen Bauem ungefiilu· o vicl wie heute im Kriccr die Kanonen-

kugeln; daher chandli hkeiten, wie zum Bei pie! dcr errath 
m der lib· hen Truppen durch ihren Feldherrn llimilko 35 , der 

einen efiihrlichcn Auf land der Lib r zur Folrre halle, und da-
b r jener zum prichwort gewordene Ruf der ,puni chen Treu ', 
der den Karthagern nicbt wenig ge chadet hat. Iles nheil, 
welcbc Fellah- und oldnerheere i1ber eincn taat bringen kon-
nen, bat Kartbago in vollcm 1'Iaf e erfabren und mehr al ein-
mal seine bezahllen Knecbte gefahrlicher erf1rnden als eine 
Feinde. - Die Hinge! die e IIeerwcsen konnte die karthaai-
. che Regierung nicht verkennen und suchte sie allcrdina auf 
jed , ei c wieder einzubringen. Jan l1ielt auf gcff1llt Ka en 
und geffillte Zeu0 hau er, um jederzeit oldner au tatten zu kon-
nen. Man waodte grof e orgfalt auf da , was bei den Allen die 
beuti e Arlillcrie ,·ertrat: den Ia cbioenbau, in wel her, a1Te 
wir die Kartharrer den ikcliotcn reoe]maf ia i1berl gen finden, 
und die Elephanten eit die e im l(rieo w en die alt r n treit-
wa en verdranot hatt n; in den Ka ematten Karthaao befanden 
ich tallungeo fiir 300 Elephanten. Di abbangigeo ladle zu 

befe tigen konote man freilich oicht wa0 en und mufste es ge-

KARTUAGO. 511 

chehcn la"en, da[ jcdc in Africa gelandete feindliche lleer mit 
dem ofTenen Lande auch die tad le und Flecken gewann • recbt 
im e en atz zu Hali n, wo die mei ten uoterworfenen tiidte 
ihre Mauern behaltcn batten und cine Kelle romi cher Fe tungen 
die gauze IIalbin cl beberr-cbt . Da egen fiir die Befe ticrung 
der Haupt tadt bot man auf, wa Geld und Kun t vermochten • 
und mehrer Ial rcltete den taat nicht al die tarke der 
karthagischen Jau •rn, wiihrend Rom politi ch und militiiri ch 
o ge icherl war, dafs e cine formli he Belagerung niemal 

erfahr n bat. Endlich da Ilauptbollwerk de taat wru· die 
Kri marine, auf die man die grofste orgfalt verwandte. Im 
Bau wie in der FOhrung der cbiffe waren die Karthauer den 
Griechen f1brrlegen; in Karlhago zuer t baute man chilfe Init 
m hr als dr i Ruden-erdcckcn uod die kartha ischen Krieg fahr-
z uue, in die er Z it mei tens Fiinfdccker, waren in d r Regel 
be ere crier als die griechi ch n, die Ruderer, sammllich 

taat klavco, die nicht von den Galeeren kam n, vortr filicb 
eiflae chult und die l apitane a wandt und furchtlo . In die er 
B ziehuog war Kru·thaoo cot chi den den Hom rn uberlegen die 
mit d n w oirren chiffi n der Y rbfmdeten Grie hen und den 
weoigeren cigeoen nicbt im taodc waren ich in der offcoen ee 
auch nur zu zeicren gcgen die Flotte, die damal unbestritten das 
we tlich leer beherrschte. - Fa en wir scWiefslich zu ammen, 
wa clie ergleichuog der 1'fittel der beiden gro[ en Miichte er-
giebt, o rechtferti0 t sich wohl da rtbeil cine einsichtigen und 
unparteii chen Gricchen, daf Karthago uod Rom, da der Kampf 
zwischen ihncn bcgann, im Allgemcinen einander gewa h en 
waren. AIJcio wir konncn nicht unterla en binzuzuff1rren da[ 
Karlhago wobl aufgebot n batle wa Gei t und Reicbtbum ver-
mochlen, um kOo tliche Iittel zum An°ri[ und zur ertbeidi-
gung ich zu ers haffen, aber daf e nicht im tande gewe en 
war die Grundmangel de fehleodcn ei enen Landheer und der 
nicht auf eigencn Fiif en tch oclen mmachi in irgend au rei-
bcoder Wei e zu rr ctzen. Oaf Rom nur in ltalien, Kru·thago 

nw· in Lib en ern tlich ao0 eori1Ten w rd n koonte, lief' ich oicht 
verk noeo; und eben o wenig claf Karlhaoo auf die Dauer eioem 
olcben Angrifinicht cntgebcn kooote. Die Flotten waren in jener 

Zeit der J indheit der chifffahrt noch nicht bleibeode Erbgut der 
'ationen, sondcrn Ii fsen sich her tellen, wo e Baume, Eisen 

uod Wa er gab; dafs selbst machtige eeslaaten nicht im tande 
war n den zur ee chwf1chereo Feinden die Landung zu wehren, 
war einleuchtend und in Africa selb t mehrfach erprobt worden. 
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Der Krieg um icilien zwischen Rom und Karthago. 

eit m hr al inem Jahrhundert verhe rt die Fehde zwi- Biclll•ch• 

chen den Karlhag rn und d n raku ani chen Ilerren die chone verhalln1ue. 

icili che In I. Von b iden eiten ward der Krieg geffihrt ei-
ner eit mit politi chem Propagandismu , indem Karlha o Ver-
bindung n unterhielt mit d r ari tokrati ch-republikani chen 
Oppo ition in -rakus die yraku ani chen Dyna ten mit der 

ationaJpartei in den Karthago zin p0icbtig gewordenen Grie-
chen tad ten; anclrerseit mit olclnerheeren, rnit welchen Timo-
leon und A0 alhokles ebensowohJ ihre Schlachten schlugen wie 
die phoeniki chen Feldherren. Und wie man auf beiden eiten 
mit gleichen fitteln focht, ward auch beiden eiten mit glei-
cher in der occidentaJi chen Ge chichte bei ,pielJo er Ehr- uncl 
Treulosigkeit g tritten. Di unterli aende Part i waren die yra-
kusier. I ocb im Frieden von 440 hatte Kartbaao ich be hranktrn 
auf da Drittel d r lo el w tli h von Herakleia linoa und Himera 
und batte au drii klicb di Ile emonie cl r rakusier iiber 
ammtliche o tli he ladle anerkannt. P rrho ertreibuna au 
icilien und ltali n ( 4 79) li f die b i w it m grof ere Iliilfte m 

der In el und vor allem da "i hlige Akra0 a in Karthago Iliin-
den; den yraku iern blieb nicbts al Tauromenion und der 

iiclosten der Io el. In der zweiten grof·en tadt an der O t- Camp~nioche 

kii te, in Me ana hatte in• fremtllandi che olclaten chaar ich 861dner. 

fe toe etzt und behauptcte die tadt, unabhiingi0 von den yra-
ku iern wie von den Karthag rn. E warcn campani cbe Lanz-
kn chl , di in Mes ana 0 eboten. Das bei den in und um Capua 
ang i dellen abellern eingeri sene wii te We en ( . 357) batt 
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iiberwiesen auch die Romer ihren Schiffsbaumeistern eine ge-
strandete karthagische Pentere als Modell. Ohne Zweifel batten 
die Romer, wenn sie gewollt hatten, mit Hiilfe der Syrakusaner 
und Massalioten schneller zum Ziele gelangen konnen; allein ihre 
Staatsmanner waren zu einsichtig um ltalien durch eine nicht-
italische Flotte vertheidigen zu wollen. Dagegen wurden die ita-
lischen Bundesgenos en stark angezogen sowohl fiir die Schilis-
offiziere, die man grofstentheils aus der italischen Handelsmarine 
genommen haben wird, als fiir die Matrosen, deren Name (socii 
navales) beweist, dafs sie eine Zeitlang ausschliefslich von den 
Bundesgenossen gestellt wurden; daneben wurden spater Skla-
ven, die der Staat und die reicheren Familien stellten, und bald 
auch die armere Klasse der Burger verwandt. Unter solchen 
Verhaltnissen und wenn man theils den damaligen verhaltnifs-
mafsig niedrigen Stand des Schiflsbaus, theils die romische Ener-
gie wie billig in Anschlag bringt, wird es begreiflich, dafs die Ro-

er die Auf b an..d.er a11ole.on..geschcitm:t.ist, -eine Continen-
tal- in eine Seemacht umzuwandeln, innerhalb ejnes Jahres losten. 
und i11re Flottevon under Ull zwanzig egeln in der That im 
Fri.ihjahr 494 von Stapel lief. Freilich kam dieselbe der kartha- 2ao 
gischen an Zahl und Segeltiichtigkeit keineswegs gleich; und es 
fiel dies um so mehr ins Gewicht, als die Seetaktik dieser Zeit 
vorwiegend im Manovriren bestand. Dafs Schwergerustete und 
Bogenschi.itzen vom Verdeck herab fochten, oder dafs W urfma-
schinen von demselben aus arbeiteten, gehorte zwar auch zum 
Seegefecht dieser Zeit; allein der gewohnliche und eigentlich ent-
scheidende Kampf bestand im Uebersegeln der feindlichen Schiffe, 
zu welchem Zwecke die Vordertheile mit schweren Eisenschna-
beln ver'ehen waren; die kampfenden Schilie pflegten einander 
zu umkreisen, bis dem einen oder dem andern der Stofs gelang, 
der gewohnlich ent chied. Defsbalb befanden sich unter der Be-
mannung eines gewohnlicben griechischen Dreideckers von etwa 
200 Mann nur etwa 10 Soldaten, dagegen 170 Ruderer, 50 bis 
60 fiir jedes Deck; die des FCmfdeckers zahlte etwa 300 Ruderer, 
und Soldaten nach Verhaltnifs. - Man kam auf den gli.icklichen 
Gedanken, das was den romischen Scbilien bei ibren ungeiib-
ten Scbilisoffizieren und Rudermannschaften an Manovrirfahig-
keit nothwendig abgeben mufste, dadurch zu ersetzen, dafs man 
den Soldaten im Seegefecht wiederum eine bedeutendere Rolle 
zutbeilte. Man brachte auf dem Vordertheil des Schi!Tes eine 
iliegende Bri.icke an, welche nach vorne wie nach beiden Seiten 
hin niedergelassen werden konnte; sie war zu beiden Seiten mit 
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abhiingigkeit gefordert hatte und enl chlos en waren den Krieg 
fortzufiibren bi man an die em Ziel stand und es sich nicht 
mehr um Frieden handelte, nd rn um ntenverfung. Erfolgte 
die Weigerung in d m er ten inne, o war sie vermuthlich 
fehlerhaft; oe en den Gewinn i ilien ver chwand jede andere 
Zugesliindnifs und e war bei Hamilkar Ent cblos enheit und 
erfioderischem Gei t hr ewa t di icheruo de Hauptgewinns 
an ebenzwecke zu etzen. Wenn da CO'en di e en den Frieden 
opponirende Part i in der voll tiiodigen politi ch n Vernichtung 
Karthagos da einzige fur di riimi ch Gemeinde genii ende 
Ende de Kampfc erblicktc o zeigte sic politi chen Ta t und 
Ahnung cl r kommenden Din ; ob aber auch Roms .Kraft noch 
ausreichten um den Zug der Regulu zu erneuern und soviel 
n~cbzusetzen als erfordcrlich war um nicbt blofs den fulh, 1 
sondern die l\1auern der rniichti en Phoenikcr tacit zu brechen, 
ist eine andere Fra e, welche in d m einen oder d m andern 
Sinn zu beantwortcn jetzt niemand wa en kann. - Schlief lich 
iibertrug man die Erledigung d r wichtigen Fraoe einer Com-
mis ion, die in icilicn an Ort und tclle ent h iden ollte. ie 
bestati te im Wesentlichen den Entwurf; nur ward die fur die 
Kriegskosten von Karlhago zu zahlende umme erbiiht auf 
3200 Talente (5½ Mill. Thlr.), davon ein Dritlel gleich, der Rest 
in zebn Jahreszielern zu entrichten. Wenn aufser der Abtretung 
von Sicilien auch noch die der Inseln zwi chen Italien und ici-
lien in den definitivcn Tractat aufgenommen ward, o kann hierin 
nur eine redactionelle Verandcrung gefunden werden; denn dafs 
Karthago, wenn cs Sicilien bingab, sich die Jano t von der riimi-
schen Flolle besetzle In el Lipara nicht konote vorbehalten 
wolJen, versteht sich von sclb t, und dafs man mit RiI k icbt 
auf Sardinien und Corsica ab ichtlich cine iweideuti e Be tim-
mung in den Vertrarr ge etzt habe, i t in unwurdirrer und un-
wabrscheinlicher Verdacbt. - o war man endJich inig. Der 
unbesi gte Feldherr ein r iibei;wundenen ation tierr herab von 
seinen langverthcidigten Bergen und iib rgab den neuen Ilerren 
der Insel die Festungen, die die Phoeniker seit wenig ten vier-
bundert Jahren in ununterbrochenem Be ilz gehabt und von 
deren l\1auern alle Sturme der Hellenen erfolglo abgeprallt wa-
ren. Der Westen hatte Frieden (513). w 

Verweilen wir noch eincn Augenblick bei dem Kampfe, Kritik d•rr~-

welcher die riimische Grenze vorruckte iiber den l\leeresriog, der ;;~•=-
die Halbinsel einfafst. Es ist eioer dcr langsten und schwersten, rung. 

welchen die Romer gefuhrt haben; die oldaten, welcbe fochten 
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andern sich auf: der Mano-el einer eemacht, das Fehlen einer 
festen militiirischen Leitung, die nfahigkeit der Feldberren, die 
vollstiindige Unbrauchbarkeit der Admirale. Zum Theil half man 
ihnen ab dw·ch Energie und <lurch Gluck; o dem Mangel einer 
Flotte. Aber auch die e gewaltio-e cbopfung war ein grofsarti-
ger othbehelf und ist zu allen Zeiten geblieben. fan bildete 
eine romi che Flotte, aber man nationali irte ie nur dem a-
men nach und behandelte i stet tiefmiitterlich: der cbilfs-
dienst blieb gering ge chiitzt neben dem ho hgeehrten Dien t in 
den Legionen, die eeoffiziere waren grof entheil itali che Grie-
chen, die Bemannung ntertbanen oder gar klaven und Ge in-
del. Der itali che Bauer war und blieb was erscheu; unter den 
drei Dingen die Cato in seinem Leben bereute, war das eine, 
dafs er einmal zu Schiff gefahr n sei, wo er zu Fufs babe gehen 
konnen. Es lag dies zum Theil wobl in der atur der Sache, da die 
Schiffe Rudergaleeren waren und d r Ruderdien t kaum geadelt 
werden kann; aUein eigene Seelegion n weni ten hiitteman bilden 
und auf die Errichtung eine romi chen eeoffizier tandes bin-
wirken konnen. Man hiitte, den Impul der ation b nutzend, 
allmiihlich darauf au gehen ollen eine nicht blofs durch die 
Zahl, sondern durch egelfiibigkeit und Routine bedeutende ee-
macht herzustellen, wozu in dem wahrend des langen Krieges 
entwickelten Kaperwesen ein wichtiger Anfang scbon gemacht 
war; allein es gescbah nichts der Art von der Regierung. Den-
noch ist das romiscbe Flottenwe en in seiner unbehulflichen 
Grofsartigkeit noch die genialste Schopfung dieses Krieges und 
bat wie im Anfang so zuletzt fiir Rom den Ausschlag gegeben. 
Viel schwieriger zu iiberwinden waren diejenigen Mangel, die 
sich obne Aenderung der Verfas ung nicht be eitio-en lief en. 
Dafs der Senat je nach dem tande der in ibm treitenden Par-
teien von einem ystem der Kriegff1hrung zum andern ab prang 
und o unglaublicbe Fehler beging wie die Riiumung von Clupea 
und die mehrmalige Einziehung der Flotte waren; dafs der Feld-
berr des einen Jahres icilische 'tadte belagerle und ein Nach-
folger, statt dieselben zur eber abe zu zwingen, die africanische 
Kiiste brandschatzte oder ein etre!Ten zu liefern fiir gut fand; 
daf uberhaupt der Oberbefehl jahrlich von Recbtswegen wech-
selte - das alles liefs sich ni ht ab tellen, ohne Verfas ungsfra-
gen anzuregen, deren Lo ung schwieriger war als der Bau einer 
Flotte, aber freilich eben so wenig vereinigen mit den Forderun-
gen cine solcben Krieges. Vor allen Dingen aber wufste nie-
mand noch in die neue Kriegfiihrung sich zu linden, weder der 
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in kleineren Abtheilungen ein, damit man sie truppweise abloh-
nen oder mindesten auseinanderlegen konne, und legte selber 
hierauf den Oberbefehl nieder. Allein alle Vorsicht scheiterte 
nicbt so sehr an den leeren Ka en als an dem collegialiscben 
Gescbaftsgang und dem nver tand der Bureaukratie. Man war-
tete, bis das gesammte Heer wieder in Libyen vereinigt stand 
und versuchte dann den Leuten an dem ver prochenen Solde zu 
kiirzen. Natiirlich ent tand ine l\1cuterei unter d n Truppen und 
das unsicbere und feige B nehmen der B horden zeigte den Meu-
terern, was sie wagen konnten. Die mei ten von ibn n waren ge-
biirtig aus den von Kartbaao beherrschten oder abhangi en Di-
stricten; sie kannlen die timmung, welche die von der Regierung 
decretirle Schliichterei nach dem Zuge de Regulus ( . 531) und 
der fiirchterliche Steuerdruck dort iiberall hervorgerufen batte, und 
kannten auch ihre Regierung, die nie Wort hielt und nie verzieh: 
sie wufsten, was I rer warlete, weiins1e mit dem meutenscb er-
prefsten olde sich nach Hau e zm treuten. eit langem hatte 
man in Karthago ich die l\1ine 0 egraben und bestellte jetzt elb t 
die Leute, die nicht antler konnten als sie anzfmden. Wie ein 
LaufTeuer ergrill die Revolution Besatzung um Be alzung, Dorf 
um Dorf; die libyschen Frauen lrugen ihren chmuck herbei um 
den Soldnern die Lohnung zu zahlen; eine 1enge karthagischer 
Biirger, darunter einige der ausgezeichnetsten Offiziere de sici-
lischen Heeres wurden das Opfer der erbitterten lllenge; chon 
war Karthago von zwei Seiten belagert und das aus der Stadt 
ausriickende karthagische Heer durch die Verkehrtheit des un-
geschickten Fuhrers giinzlicb geschlagen. - Wie man al o in 
Rom den gehafsten und immer noch gefurchleten Feind in 
grofserer Gefahr schweben sah, al je die romi chen Kri e iiber 
ihn gebracht batten, fmg man an mehr und mehr den Frieden -
schlufs von 513 zu bereuen, der, wenn er nicht wirklich vor-w 
eilig war, jelzt weni!ZSlens alien voreilig er chien, und zu verge -
sen, wie er chopft damal der ei ene taat ewe en war, wie 
miichtig dcr kartbagi che damal dage tanden batte. Die cbam 
verbot zwar mit den karlhagi chen Rebellen oITen in Verbindung 
zu treten, ja man ge taltete den Karthagern au nahmswei e zu 
die em Krieg in Italien Werbungen zu veran talten und unter-
sagte den itali chen chi/Tern mit den Libyern zu verkehren. 
lnder darf bezweifelt werden, ob es der Regierung von Rom 
mil die en bunde freundlichen Verffigunaen sehr ernst war. Denn 
als nichtsde toweniger dcr Verkehr der africani chen lnsurgenten 
mit den romischen chiITern fortging und Hamilkar, den die 
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Politik jeder darf wa er kann, trat hervor in seiner unverbiill-
ten Schamlo igkeit. Di gerechte Erbitterung hief die Kartba-
ger den gebotenen Kri g annehmen; batte Catulus funf Jahre 
zuvor auf ardinien Abtretung b tanden, der Krieg wiirde 
wabr cbeinlicb einen Fortgano g babt baben. Allein jetzt, wo 
beide In eln verlor n, Lib en in Gahrun11 , der taat durcb den 
vierunclzwanzigjahrigen Krieg mit Rom und cl n fa t fiinfjahrigen 
entsetzlichen Biirgerkrieg aufs A uf er te g chwacht war, mufste 
man ich wohl fOgen. ur auf wiederholte Oeh ntlich Bitten 
und nacbdem die Phoeniker ich verpflichtet batten fiir die muth-
willig veranJaf ten KriegsrOstungen eine Ent chadigung von 
1200 Talenten (2 Mill. Thlr.) nach Hom zu zablen standen die 
Romer widerwillig vom Kriege ab. o erwarb Rom fa t oboe 
Kampf Sardinien, wozu man Corsica fiigte, die alte etru kische conic .. 

Besitzung, in der vielleicht noch vom letzten Kriege her einzelne 
romiscbe Besatzungen tanden ( . 525 ). lndef be cbrankten 
die Romer, eben wie e die Phoeniker 0 ethan batten, ich in ar-
dioien und mehr noch in dem rauhen Corsica auf die Be etzung I 
der Kii ten. Mit den Eing bornen im lnnern fllhrte man be-
standige Kriege oder vielmehr man trieb dort die lea chenjagd: 
man hetzte sie mit Bunden und fiibrte die gefangene Waare auf 
den ~ven~kt, aber an eine ernstliche nterwerfung ging 
man nicbt. icht um ibrer selbst willen hatte man die Inseln 
besetzt, sondern zur Sicberung Italiens. Seit sie die drei grofsen 
EiJande be afs, konnte die Eidgeno senschaft das tyrrheni che 
Meer das ihrige nennen. 

Die Gewinnung der Inseln in der itali chen West ee fOhrte o,, •• 1o.u •• 
in das romische Staatswe en einen Gegensatz ein, der zwar all m 4;:.:7.;1-
Anschein nach aus blofsen Zweckmiif igkeit ruck icbten und fa t Obmeel,chn 

zufaUig entstanden, aber darum nicht minder rnr die ganze Folge- Be,llaungea. 

zeit von der tief ten Bedeutung geworden i t: den Gegen atz der /; 
festlandiscben und der t1ber ei chen Verwaltung orm oder, um // 
die spate ge auugen eze1cbnungen zu brauchen, den Gegen atz 1/ I( 
ltaliens und der Provinzen . .lli clahin batten die e1 n nocb-

• sten Beamten aer Gemeincle, die Con uln einen ge etzlich ab-
gegrenzten Sprengel nicht gehabt, ondern ibr Amtsbezirk sich 
so weit erstrech wie iiherhaupt cla, riimische Hegiment; wobei 
e sich nat[1rlich von selbst versteht, daf ie facti ch sich in das 
Amtsgebiet theilten und eben o ich von selbst ver teht, dafs sie 

den dam it motivirten. Hatten ie es gcthan, so wiirden sic hlofs der poli-
tischen chamlosigkeit cine diplomatische Albernbeit hinzugefiigt habeo. 
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in jedem einzelnen Bezirk ihres prengel durch die dafur be-
tehenden Bestimmungen gebunden waren, also zum Beispiel die 

Gericht barkeit iiber romi che Burger f1berall dem Praetor zu 
iiherla en und in den latini chen und son t autonomen Gemein-

m den die bestehenden Vertrage einzuhalten hatten. Die eit 4 7 
durch ltalien vertheilten vier Quaestoren beschrankten di con-
uJarische Amtsgewalt formell wenigstens nicbt, indem ie in 

ltali n ebenso wie in Rom lediglich als von den Con uln abbiin-
gige Ht1lfsbeamte betrachtet wurden. Man scheint die e Verwal-
tung weise anfang_lich auch auf die Karthago abgenommenen 
Geuiete erstreckt und 1cilien wie ardin.ien einige Jabre durch 
Quaestoren unter Oberau( icht der Con uln regiert zu baben; 
aJJein sebr bald muf te man ich prakti ch von der Unentbehr-
lichkeit ei ener Oberbehordenfur die i1ber eei chen Land chaften 

Pmlulal- iiberzeugen. Wie man die Concentrirung der romi chen Juri -
'' "'•••· diction in der Per on de Praetors bei der Erweiterung der Ge-

meinde hatle aufgeben und in die entfernteren Bezirke tellvcr-
tretende Gerichtsherren hatte scnden mussen ( . 43 ) , eben o 

m mufste jetzt (527) auch die administrativ-militiiri che Concen-
tration in der Person der Con uln aufgegeben werden. Fiir jedes 
der neuen iiherseei chen Gebiete, sowohl fiir Sicilien ~vie fur ar-
dinien neb t Corsica, ward ein be ondere ebencon ul einge elzt, 
welcher an Rang una Titel dem Con uJ nach und ct m Praetor 
gleich land, iibriuen ab r, gl ich dem Con ul der alteren Zeit 
vor Ein etzung der Pra tur. in einem prenuel zu0 leich Ober-
feldherr, Oberamtmann und Oberrichter \\ar. ur die unmittel-
bare Kas enverwaltung ward wie von 1:Iaus au den onsuln 
( . 254), so auch diesen neuen Oberbeamten entzogen und ibnen 
ein oder mehrere Quaestoren zugegeben, die zwar in alle W cge 
von ihnen abhangig waren und officicll gleichsam als llau ohne 
ihrer Praetoren galten, abcr docb die Kassenverwallung zu be-
schalfen und daruber nach Niedcrlcgung ihrcs Amtes elem enat 
Recbnung zu legen batten. -· Diesc Ver chiedenheit in cler Ober-
verwaltung ist der einzi0 e rec 1c n erschied zwischen den 

0,, ... 1 .. uoa fe man ISC rn un den uher ceischen .llesitzungen. cbrigens 
... • ~:ovln- wurden aie Grund atze, nach denen llom die abhancri 11 Land-

• scbaften in ta ien organi irt batte auch auf die au~ eritali chen 
Be itzunoen iibertragen. Oafs die Cemeinden ohne Au nahme 

1e elb t tandiukeit dem Au ·la11dc gegeniiber verlorcn, ver, teht 
vukeh,. ich von elb t. Wa den inner 11 Verkehr anlangt, o durfle 

fortan kein Provinziale aun erhalb eioer eigenen Gemeindc in 
der Provinz rechtes Eigenthurn erwerben, vielleicht auch nicht 

• 
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eine recbte Ebe scblief en. Dagegen cluldete die romischc Re-
gierung wenig ten auf icilien die w nig gefahrliche foderative 
Organisation der dortigen tadte und "ohl lb t die allgemeinen 
sikcliotischen Landta mit ibrern un chi.idli hen Petition - und 
Beschwerderecht *). Im ltmzwe~en war e z,rnr nicht wohl 
moglich da romi chc ourant ofort auch auf d n Inseln zum 
allein gi'tltigen zu erkli.iren; aber ge etzlich n ur cheint da -
selbe doch von vorn herein erhalten zu hab n und eben o, wenig-
stens in der Regel, den tadten im romi chen icili n cla Recht 
in edlen Meta lien zu munzen entzocren worden zu ein b). Da- r:1guu.nm. 

gegen blieb nicbt blof das Grundeigenthum in ganz icilien un-
angeta tet- der atz, dafs das aur eritali cheLand clurchKrieg -
recht den Romero zu Privateigenthum verfallen sei, war die em 
Jabrbundert noch unbekannt -, sondern e behielten auch die Autonomle, 

siimmtlichen sicili cben und sardini chen Gcmeinden die elb t-
verwaltung und eme gewi e Autonomie. Wenn die demokrati-
schen Gemeindcverfa ungen iiberall be eitigt und in jeder tadt 
die Macht in die IJande des die tad ti che Ari ·tokrntie repriisen-
tirenden Gemeinderatbes gelegt ward; wenn fern r weni tens 
die sicilischen Gemeinden angewie en wurden jede ffmfle Jahr 
dem romischen Cen us correspondirend eine Gemeinde cbatzung 
zu veranstalten, so war beides nur cine nothwendige Folge der 
Unterordnung unter den romi chen enat, welcher mit griecbi-
scben "Ekklesien und ohne Uebersicht der finanziellen und mili-
tarischen Hiilfsmittel einer jeden abhangigen Gemeinde in der 
That nicht regieren konnte; und auch in den itali che11 Land-
schaften war in dieser wie in jener Hinsicht durchau da Gleiche 
geschehen. - Aber neben die er we e11tlichen Recht gleichheit zebu,.,. and 

stellte sich zwischen den italischen einer- und den iiberseei chen zou •• 

*) Dahin fiihren theils das Auftretcn der, iculcr' gegen Iarcellas (Liv. 
26, 26 fg.), theils die , Gesammtcingaben all er sicilischeo Gemeinden' (Ci-
cero f7_crr. 2, 42, 102. 45, 114. 50, Hti. 3, , 20J), theils beknnote 
Analog1en (l\iarqaardt Haodb. 3, 1, 267). Aus dem maogeloden comme1·cium 
zwischen den einzelnen Stadten folgt dcr JaHgel des concilium noch kei-
neswegs . 

**) So streng wie in Italien ward das Gold- und ilbermiinzrecht in 
den Provinzen nicht von Rom monopolisirt olfenbar weil au£ das nicht anf 
r?mischen Fuf's geschlagenc Gold- und ilbcrgeld es weniger aokam. Doch 
srnd unzwe1fclbaft auch hicr die Pragslatten in der Hegel anf Ii.upfer- oder 
hocbstcns silberne Kleiomaoze bescbraokt worden • eben 1lie am besten 
gestellten Gemcinden des romischen Sicilien wic di~ .\lamertioer die Keo-
toripiner, die Alaesiner, die Set;estaner, we;eotlich auch die Pao~rmitaner 
haben nar Kupfer geschlagcn. 

Momm•en, rom. Oesch. I. 5, AuO. 36 
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G meinden andrer eits ein z,yar nur that achlicher, aber dennoch 
bochst folgenreicher nterscbied fest. Die i.iberseeiscben Ge-
meinden stellten kein festes Contingent zu dem Heer oder der 
Flotte der Romer*) und erloren das Waffrnrecht wenigstens 
insofern, als sie nicht anders als nach Aufgebot de riimiscben 
Praetors zur Vertheidigung ihrer eigenen Heimath verwendet 
werden konnten und als es der riimischen Regierung frei tand 
nach Erme sen italiscbe Truppen in die Inseln zu schicken; dafi.ir 
wurde der Zehnte der sicili chen Feldfri.ichte und ein Zoll von 
fiinf Procent des Werthes aller in den siciliscben Hafen aus- und 
eingehenden Ilandelsartikel nach Rom entricbtet. Beides war an 
sicb nichts Neue . Die A.bgaben, welcbe die kartbagi che Repu-
blik und der persi che Grorslionig ich zablen lief en, waren 
jenern Zebnten wesentlich gleichartig; und auch in Griechenland 
war eine olche Besteuerung nach orientalischem Mu ter von jeher 
mit der Tyrannis und oft auch mit der Hegemonie verkni.ipft ge-
we en. Die Sicilianer insbesondere batten Hingst den Zebnten 
entweder nach Syrakus oder nach Kartbago entrichtet und Hingst 
auch die Hafenzolle nicht mehr fi.ir eigene Recbnung erboben. 
, Wir baben ', sagt Cicero, , die siciliscben Gemeinden al o in 
,un ere Clientel und in unsern Schutz aufgenommen, dafs sie 
,bei dem Recbte blieben, nach welchem ie bi her gelebt batten, 
,und unter denselben Verhaltni en der romischen Gemeinde 
,gehorchten, wie sie bi her ihrcn eigenen Herren gehorcht halten.' 
Es i t billig dies nicht zu verge en; aber im Unrecht fortfahren 
heirst auch nrecbt thun. icht fi.ir die Unterthanen, die our 
den llerrn wechselten, aber wohl fi.ir ihre neuen Herren war das 
Aufgeben des ebenso weisen wie gro.1: herzigen Grund atze der 
romischen Staatsordnung, von den nterthanen our Kriegsbi.ilfe 
und nie statt derselben Geldentschadigung anzunehmen, von 
verhiingnif voller Bedeutung, gegen die alle l\lilderungen in den 
Ansiitzen und der Erhebungsweise so wie alle Ausnahmen im 
Einzelnen verschwanden. Solche Ausnahmeri wurden allerdings 

Rx1m1rte mehrfach gemacht. Messana trat geradezu in die Eidgeno sen-
0 •••ind•n. schaft der Togamanner ein und slellte wie die griechi chen liidte 

in Italien sein Contingent zu der romischen Flotte. Einer Reihe 
anderer liidte wurde zwar nicht der Eintritt in die italische Wehr-

• Darnuf geht Ilieroos eurseruog (Liv. 22, 37): es sei ihm bekanot, 
dars die Romer sirh keiner andern lnfanterie und Reiterei als riimischer 
oder Jatioischer bedienteo nod ,Auslander' our biichstens unter den Leicht-
bewalfoeleo verwendeten. 



554 ORITTE BUCH. KAPITEL Ill. 

ich zu untrrwerfen, ondern auch, wie die Eroh rung fort chritt, 
dorl neu G m indPn itali ·chrn r prung und itali hen Recht 
zu con tituir n. Al o "urdrn di iilwr eri.chcn Be ilzungen 
nicht blof 'nterthan nland, sondern sie war n au h be timmt 
e ffir alle Z-ukunft zu blciben; dagegPn cler neu aha gr nzte 
gesetzli he Amtsbezirk d r Con uln od r, "·a da elb d, da 
t tlandi che romi chc Gehiet ollle ein neue und weiter Ilalien 
werdcn, das von drn Alpen bi zum ionischrn ~[erre reichte. 
Vorer·t frrilich fiel die ltalicn al we entlich geograpbi-cher 
B griff mil dem politi chen d r italis h n Eidgrno enschaft oicht 
durchau· zusammen und "ar theil writer th ii en er. Aber 
chon jetzt betrach! le man d n cranzco Raum hi· zur Alp n-

gr nz al. ltalia, da • heif t al gt•genwartigr od r kfinftige 
biet drr Togatrarrer und teckte, ahnli h wie in 'ordamerika 
ge·chah und ere· hieht, die Grenzc vorlaufig geo rapbi cb ab, 
um sic mit drr weitcr vor chreitenden Coloni irung allmahli h 
aucb politi h Yorzu chiebeo ). 

Vor In on lm adriati cben Meer, an des n Eingaog die wichtirr und 
.:::. ~;1~~_ lan" t vorbercilete Colonie Brundi ium endlirh noch wahrend 

2< 1 de Kriege· mit Karthago grgriindet word en war (510), war 
Roms uprematie von vornc herein entschied n. In der We ·t-

e hatte Rom den Rivalen hr citi en mfi· en· in d r fl ·tlichen 
orgt chon di h llrni ch Zwi tracht dafiir, dar all taat n 

') Dicser Gegcnsatz Z\\ ischen I ta lien als dem riimi chen Festland oder 
dem consnlarischcn pren el einer- und dcm iibersecischcn G biet oder 
den Praetorcn prcngeln andererscits ers heint schon im sechstcn Jahrhuo-
dert in mehrfachen An-..·endungen. Die Ileligioosvorschrift, dal's gewi se 
Prie ter Hom nicht verlassen dnrfteu ( Val. i\lax. I, 1, 2), ward dahin aus-
gelegt, dafs es ibneu nicht gestattet sci das leer zu iiberschrciten (Liv. cp. 
HI. 37, 51. Tac. ann. 3, 5 . 71. Cic. Phil. 11, 1 : vgl. Liv. 2 , 3 • 44. 
ep. 59). Bestimmter noch gehort hieher die Auslcgung, welcbe voo der 
aJten Vor chrift dafs der Con ul nur ,auf romisrhcm Boden' den Dictator 
ern~nnen diirfe, im J. 5-l-l vorgetragcu wird: der romi ~he Bodt'o bt'greife 
gaoz ltalil:w sich Liv. 27 5). Die Eiorichtung drs keltisc 1 u'Landc 
Z\\ i cheo den lpeo un dem peonin zn einem cigeneo vom con ulari chen 
verschiedcneu und eioem besondern slandig n Oberbeamteu unterworfeocn 

preo el gehiirt erst ulla an. Es \\ird oatiirlich da e en 'iemaod gel-
tend macheo, dal's schon im sechstcn Jahrhundcrt schr hau6g Gallia oder 
Ariminum als, mtsbczirk' (prol"incia) gc"iiholich eincs dcr on uln ge-
oannt "ird. Prot•i11cia ist bekaotlich in der alteren prache nicht, "as 
wir jetzt Provrnz ncnnen, cin raumlich abgegrenzter cincm taodigen Ober-
beamteo noter telltcr pr ngel, sondern lcdiglich die _!}urch...Gr_setz e-
natsbc chlol's odor \-ei:t.rai;.iiir den einzelnen BllllmtenJi:stge.sUilltc Compe-
tenz; uod in ofern war es allcrding zulassig und ogar cine Zcitlaog H •-
gel, daf einer der on uln das Rewimenl ,on. ·orditalien iibcrnahm. 
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auf der griechiscben llalbin el obnma htig blieben oder wurden. 
Der bedeutend le der elb n, d r makedooische war unter elem 
EinOuf Aegypten vom ober n adriati ch n 'leer durch die 
Aetol r wie au d m P Joponne dtJTch die Achaeer verdrangt 
worden uod kaum no h im tandc die 1ord rcnze gegcn die 
Barbar n_ zu cbiitzen. \ i ehr den Romern daran gelcgen war 
Jakedornen un I de en natfirlich n erbl!Ildeten, den yri chen 

Konig niederzuhaltcn und wie ena i ich an cblo en an die 
eben darauf erichtete iig ·pti che Politik, bcwei t da mcrkwur-
dige An rbieten, da ie nach dem End de Krie e mil Kar-
thago dem Konig Ptolemaeo UL Euer ete ma hten iho in cl m 
Kriege zu uoterstlltzen, den er wcgen Berenike 'Ermordunrr 
gegen _eleuko H. Kall!ni~o von yrien (reg. 507-5:2~) fuhrte 2'7-m 
und be1 dem wahr chemhch Makedonien fiir den letztcrn Partei 
genommeo batte. eberhaupt wcrd n die Bcziehunaen Rom zu 
den bellenistischen taalen nrrer; au b mit ' Tien" vcrbaodclte 
der Senat schon und vcrwandte ich bei dem eb naenannten e-
leuko ff1r di tammvcrwandt n Uier. - Zu ciner"unmittelbar n 
Einmi. chung der Rom r in die Anaele enheit n d r o tlicben 
l\1iichte karn e zuoach t cbon darum nicht, weil Rom deren 
fiir seine Zwecke nicht bedw·fte. Die acha i cbe Eidrreno en-
scbaf~, di~. im Aufblf1hcn _gelmic~t ward durch die e

0

ngherzige 
Cotenepohltk des Arato , die aetoli che Lanzknechtrepublik, das 
verfallenel\Iakedonierreich hielten selber einer den andern nieder 
obne dafs romiscbc Da:twischenkunft dazu nothig gewesen war/ 
uod uberseeischen Laodergewinn vermicd man damal eh r i~ 
Rom als dafs man ibn suchte. A.ls die Akaman sich darauf 
berufend, dafs sic allein untcr allen Gricchen nichl Theil enom-
men . batten an der Zcr Uirung Jlion , die achk mm n de 
Aeneias um llulfe bateo gegcn die A tol r, v 1--uchte der enal 
zwar eine diplomati che \'crwenduna· allein da die Aetoler dar-
auf cine nach ibrer "ei e abcrefaf t", da heir t unver cbiimte 
Antwort erlheilt n, ging da antiquari be [oter e der romi 
scben Herren doch k i_ne ~veg o "cit um dafflf ein n Krieg an-
zufangen, durch den 1e die l\Jakedonier von ihrem Erbfeind be-
CJ:eit h~ben wflJ'Clen (um 515). - lbst den nfug der Piraterie, mj 
die bet olcher Lage der Dingc begreiilicher Wei e da einzige m,-ntch• 
Gewerbe war, das an der adriati cben Ku te bliihte uod von der Pi,.,u1 .. 

auch der itali che Handel viel zu leiden hatte lief en ich die 
Romer mit eine~ GeduJd_, die mil ibrer griindlicben Abneigung 
gegen den eekneg und 1hrem sch! chlen Flottenwescn encr zu-
sammenbing, ]anger als billig gefallen. Allein endlich w~d es 
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kommen ollen? Rom brauchte eine gute ee tation im oberen 
adriati cben I ere, welche ibm eine Besitzuncren an dem itali-

Bladruck ,. cben fer nicht" wahrten; die neuen Bunde geno n, nament-
~;;c!::~~~ lich die griecbi chen llandel tadte sahen in den Romern ihre 

nten. Retter und thaten ohne Zweifel was sie konnten ich de miich-
tigen chutzes dauernd zu versichern; im eigentlich n Gri chen-
land war nicht blo fs niemand im Stande zu wider prechcn, on-
d rn das Lob der Bcfreier auf allen Lippen. l\Ian kann frag n, 
ob der Jubel in Hella grofser war oder die Scbam, als talt der 
zehn Linienschiffe der achaeischen Eidgono sen chart, der treit-
bar'ten Macht Griechenland , j tzt zweihundert ea I der Bar-
l>ru·en in ihre Ila.fen einliefen und mit einem "cbJacre die Aufuabe 
IO ten, die den Griechen zukam und an der die e o klagli h ge-
s heitert waren. Aber wenn man ich chamte, daf die Retlung 
den b drangten Landsleuten vom Au land hatte kommen mu en, 

l o ge chah e wenig ten mil guter Manier; man aumte nicht 
die Romer durch Zula ung zu den is(hmischen pielen und den 

r eleusinischen l\Iysterien feierlich in den heHeni chen ationalver-
1 band aufzunehmen. - l\Iakcdonien schwieg; es war nicbt in der 

Verfas ung mit den Watren zu protestiren und ver cbmiihte e 
mit Worton zu tbun. Auf Widerstand traf man nirgend • aber 
nichtsde toweni0 er hatle Rom, indem e die Schlii el zum llau e 
de 'achbarn an ich nahm, in die em ich einen Gegner ge-
schalfen, YOO dem, w nn er wieder zu Kriiften oder ine iin tige 
Gelegenheil ihm vorkam, ich erwarten lief , dafs r ein chwei-
gen zu brechen wis en werde. Batte der krafti e und b onnene 
Konig .Antigonos Do on !anger gelebt, o wiirde wohl er cbon 
den hingeworfenen µand chub aufgehoben haben; denn al einioe 
Jahre pater der Dyna t Demetrios von Pharos sich d r romi-
schen Ilegemonie entzog, im Einverstandnifs mil den Istriern 
vertragswidrig Seeraub trieb und die von den Romern fiir unab-
hiingig erkliirten Atintanen sich unterwarf, machle Antigono 
Biindnifs mil ihm und Demetrios Truppen fochten mit in Anti-• 

m gono Ileer in der chlacht bei ellasia (532). AHein Antigono 
u1/o starb (Winter 533/-1); ein achfolger Philippo , noch ein Knabe, 

liefs e eschehen, daf der Con ul Lucius Aemiliu Paullu den 
erbiindeten l\lakedonien angriff, eine Ilaupt tadt zer torte 

m und ihn landlliichtig aus einem Reiche trieb (535). 
Kordli..uon. uf dem Fe tland d s eigentlicben Italien iidlich vom 

Apennin war tiefer Friede eit dem Fall von Tarent; der sech -
su tagige Krieg mil Falerii (513) i t kaum elwas mehr al cine Cu-

rio itat. Aber gegen orden dehnte zwischen dem Gebiet der 



ITALIEN :'/ATURLICHE GRENZEN. 56l 

20000 zu Rof oder zu Wagen kampt nden treitern ruckten die 
Fuhrer der Kelten auf d n Ap nnin zu (529). Von dieser eite m 
hatte man in Rom ich de Anttriffi nicht ver ehen und nicht er-
wartet, dafs die Kelten mit Vernachla ittung der romischen 
Festungen an der Ostk[1 le und d chutz der eigenen tamm-
geno en gerade w g "en di Haupt tadt vorzugehen wagen 
wurden. icht gar lange vorher hatte in ahnlicher Kellen ch warm 
in ganz gleicher W i e Griechenland uberschwemmt • di Gefahr 
war ernst und chien noch ern ter al i war. Der Glaube, dafs 
Roms ntergang diesmal unvermeidlich und d r romi che Boden 
vom Verhi.ingnifs gallisch zu werden bestimmt ci, war elb t in 
Rom· unter der Menge so a!Jgemein verbreitet, dafs ogar die 
Regierung es nicht unter ibrer W(1rde hielt den crassen Aber-
glauben des Pobels dmch einen noch era eren zu bannen und 
zur Erfi:illung des f-chick al pruch einen galli chen lann und 
eine gallische Frau auf dem romi ch n Markt lebendig begraben 
zu !assen. Daneben traf man ern tlicher An talten. on den 
beiden con ularischcn Heeren d ren j de etwa 25000 Mann zu 
Fufs und 1100 Reiter zahlte, stand da eine unter Gaiu Atilius 
Regulus in Sardinien, das zweite unter Luciu Aemiliu Papu 
bei Ariminum; beide erhielten Befehl ich so schnell ,vie moglich 
nach dem zunachst bedrohten Etrurien zu begeben. chon hatten 
gegen die mit Rom verMndeten Cenomanen und Veneter die 
Kellen cine Besatzung in der Heimath zmiicklas en miissen; jetzt 
ward auch der Landsturm der Umbrer angewie en von den hei-
mischen Bergen herab in die Ebene der Boier einzurticken und 
dem Feinde auf seinen eigenen Aeckern jeden erdenklicben 
Schaden zuzufiigen. Die Landwehr der Etru ker und abiner 
sollte den Apennin besetzen und wo moglich I rr n, bi die 
regularen Truppen eintreffcn konoten. lo Rom bildete ich cine 
Reserve von 50000 Mann; dmch ganz Italien, da' die mal in 

an der Rhone, die man wcgcn ihrer RcisHiufcrei Gaesaten (Lanzkoecbte) 
nenne', werden in den capitolioi chen Fasten Gennani geuannt. Moglich ist 
es, dal's die glcichzeitigc Gcschichtschrcibung hier nur Kelteo geoanot uod 
erst die bistoriscbc Speculation dcr cacsariscben uod augusteiscben Zeit 
die Rcdactoren jencr [?astcn bcwogcn bat darau ,Germaocn' zn macbeo. 
\Vofcrn dagcgen die Nennung der Germancn in den Fasten auf gleichzei-
tige A ufzeicltnuagcu zuriickgebt - in welchem Fa lie dies die aJteste Er-
wiihnung dicses amens ist -, wird man bier doch nicht an die spatcr o 
genanntcn dcutschcn Stammc den ken durfen, sondern an einen keltischen 
Schwarm; und cs ist dies um so chcr annebmbar, als nacb der Ansicht der 
bes ten 'prachforschcr dcr ainc Germani nicht deutscbeo, sonderu kclti-
scbeo Ursprung ist und viclleicl! , cbreier' bezcicbnet. 
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~empel ihrer Gottin die goldenen Feldzeichen, ,die unbeweg-
lichen genannt, und mit ihrem ganzen Aufi bot, 50000 Mann 
stark ~oten . ie den Ro~ern die chlacht. Die Lage dir r war 
gefahrlich: 1e land n m1t dem Riicken an cincm FJur ( vielleicht 
dem Oglio), von der IIeimath getrennt durch da f indliche Gebiet 
und fiir den Bei tand im Kampf wie fiir die Riickzug lini an-
gewiesen auf die un ichere Freundschaft der Cenomanen. Indefs 
es gab keine Wahl. Man zog die in den romi cben Reihen fech-
tenden Gallier auf das linke Ufer des Flus es; auf d m r ch ten, 
d~n In~ubrero gegcniiber, tellte man die Legioncn auf und brach 
die Bru_cke°: ab, ~m von den un icheren Bunde rreno en wenig-
stens rucbt 1m Rucken an fallen zu werden. - Freilich chnitt 
also der Fluf den Iluckzuo ab und gino der \ e zur U imath 
durch das feindli he Heer. Aber die eb rle ah it der romi-
chen , affen und der romi chen Di ciplin erfocht d n iecr und 

da Heer schlu ich durcb; wieder einmal batte die romi che 
Taktik die strategi chen Fehler gut gema ht. D r ieg gehorte 
den Soldaten und Offizieren, nicht den Feldherren, die geg n den 
ge~ecbten Be chlur des enats nur durch Volk gun t trium-
phirten. Gero _hiitlen die In ubrer Frieden gemacbt; aber Rom 
f~rderte unbeclingte Unterwerfung, und o weit war man no h 
nrcht. ie ver"ucht n ich mit Hiilfe der nordlichen tammg -
no en zu halten und mil 30000 von ihnen eworb ner oldner 
~erselben und ihr r eigenen Landwehr empfingen i die beiden 

m rm folgend n Jahr (532) ab rmal au elem cenomani ch a Ge-
biet in das ibri e einriickenden con ulari chen Beere. E gab 
noch manche harte Gefecht; bei einer Diversion, 11· Jcbe die In-
subrer gegen die romi che Fe tuner CJa tidium ( a t io unt r-
h~Jb-Pa~ia) am rechten Poufer versuchten, fiel d r galli he 
Komg Virdumaru von der IJand des ConsuJs l\Iarcus Marcellu . 
Alle~ nach eincr halb von den Kelten schon gewonneoen, aber 
endlich doch fur die Romer ent chiedeoen cblacht erstiirmte 
der Con uJ Gnaeu cipio die Hauptstadt dcr In ubrer 1\1 dio-
lanum, und die Einnabme dieser und der 'tadt omum machte 

nu 1r:.i1.-- der Gegenwehr ein Ende. Damit waren di itali b n Kellen 
Iaad N1m1,c1,. volJ tandig be ie<>t und wie eben vorher die Romer den Hell nen 

im Piratenkrie<> den nter chied Z\\1 chen romi ·cher und griecbi-
sc_her eebeh rrschung gezei t, o hatteo i jetzt lanzend be-
w1e en, dafi Rom ltaJieo Pfortcn and r ge n den Landraub 
zu wabren wun le al' Mak donien die Thor ri ch nland und 
daf trotz allen inneren Hader Italien dem ationalf inde gegen-
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liber ebenso einig wie Griechenland zerrissen dastand. - Die 
AJpengrenze war erreicht, insofero als da ~anze Flachlan~ am 
Po entweder den Romero untertbanig oder, w1e das cenomamsche 
und venetische Gebiet, von abhangigen Bundesgeno sen bes~ssen 
war· es bedurfte indefs der Zeit um die Consequenzen dieses 
Sieg~s zu zieben und die Landsch~t zu romani ir~n._ Man ver-
fuhr dabei nicht in derselben Weise. In dem gebITg1gen Nord-
westen Italiens und in den entfernteren Districten zwischen den 
Alpen und dem Po duldete man im Gan,z~n die ~i herigen ~e-
wohner • die zahlreichen sogenannten Knege, die namentlich 
gegen die Ligurer gefiihrt w~den (zuetsf 51t:i), c~einen mehr m 
Sklavenjagden gewesen zu sem und WlC oft a_uch_ d1~ Gaue und 
Thliler den Romero sich unterwarfen, war die rom1sche Herr-
schaft docb hier in der Regel ein Jeerer ame. Auch die Expe-
dition nacb Istrien (533) scheint nicbt vie!. II1:ehr bez~Yeckt zu m 
baben als die letzten Schlupfwinkel der adnatischen Prralen zu 
vernichten und Jangs der Kuste zwischen den italisch~n Erob~-
rungen und den Erwerbungen an dem an~eren fe~ eme Conti-
nentalverbindung herzustellen. Dagegen ?ie Kelten m den Land-
scbaften stidlich vom Po waren der Verrucbtung rettunglos ver-
fallen • denn bei dem losen Zusammenhang der keltischen Nation 
nahm' keiner der nordlichen Keltengaue aufser fur 'Geld sich der 
italischen Stammgenossen an und die Romer sah~n in denselben 
nicht blofs ihre Nationalfeinde, sondern auch die Usurpatoren 
ihres naturlichen Erbes. Die ausgedehnte Ackervertheilung von 
522 hatte schon das gesammte Gebiet zwischen _Picenu~ und m 
Ariminum mit romischen Colonisten gefullt; man gmg auf die em 
Wege weiter und es war nicbt scbwer cine balbbarbarische dem 
Ackerbau nur nebenher obliegende und ummauerter Stadte ent-
behrende Bevolkerung, wie die keltische war, zu ver~r~gen und 
auszurotten. Die grofse Nordchaussec, die wahrschemlich schon 
achtzig Jahre frtiher tiber Otricoli nach aroi gefiibrt und kurz 
vorber bis an die neugegrundete Festung poletium (514) ver- m 
langert worden war, wurde jetzt (534) unter dem 1amen der no 
Oaminischen Strafse uber den neu angelegten Marktflecken Forum 
Flaminii (bei Foligno) durch den Fur_lopafs an ?ie. Kiiste u~d an 
dieser entlang von Fanum (Fano) bis nach Ar1mmum gefuhrt; 
es war die erste Kunststrafse , die den Apennin uberschritt und 
die beiden italiscben Meere verband. Man war eifrig bescbaftigt 
das neugewonnene fruchtbare Gebiet mit romischen Ortschaften 
zu bedecken. Schon war am Po selbst zur Deckung des Ueber-
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Regiment partei batte man sicb hinreicbend fiberzeugt; dafs die 
regierenden Herren auch im letzten Krieg weder ihren Groll ver-
g en noch grof er Weisheit gelernt batten, zeigte zum Bei-
pi I die an 'aive grenzende Unverscbamtbeit, dafs ie jetzt dem 

HamiJkar den Prozefs machten als dem rheber ti oldner-
kriege , insofern er ohne Vollmacht der Regierung einen icili-
cben oldaten Geldversprecbungen gemacbt babe. Wenn der 

Klub der Offiziere und Volksfuhrer die mor chen tiihle diese 
fir regiment hiitte umslofsen wollen, so wiirde er in Kartbago 

selb t schwerlich auf grofse Schwierigkeiten gestof en ein; allein 
auf de to grof: ere in Hom, mit dem die regierenden Herren von 
Karthago schon in Verbindungen standen, die an Lande verrath 

L grenzteu. Zu alien ubrigen chwierigkeiten der Lage kam noch die 
hinzu, dafs die Iittel zur Rettung de Vaterlandc ge chaffen wer-
den muf ten, ohne daf weder die Romer noch die ei"cne ri'.>misch 
ge innte Regi rung recbt darum gewahr wurden. - o liefs man 
die Verfassung unangetastet und die regierenden Herren im vol-

Hamllkar len Genuf ibrer onderrcchte und des gemeinen Gutes. E 
oi..rloJdberr. ward blofs beantragt und durchgesetzt von den beiden Ober-

feldherrcn, die am Ende des liby cben Kricges an der pitze d r 
karthagi chen Truppen standen, Hanno und Hamilkar, den er te-
ren abzuberufen und den letzteren zum Oberfeldberrn fur ganz 
Africa auf unbe timmte Zeit in der Art zu ernennen, dar er ein 
von den Regierung collegien unabhangige tellung - eine ver-
fa ung widrige monarchi che GewaJt nannten e die Gegner, 
Cato cine Dictatur - erhielt und er nur von der Volk ver amm-
lung abberufen und zur Verantwortung gezogen werden durfte *). 

elbst die Wahl eine 1achfolgers ging nicht von den Behorden 
d r Hauptstadt aus, sondern vom Heere, da heifst von den im 
Heere al Geru iasten oder Offiziere dienenden Karthagern, die 
auch bei \'ertragen neben dem Feldherrn genannt werden; na-
tiirlich blieb der Volksversammlung dabeim <las Be tiitigung -

denspartei dio dor romischen nnalisten wurde. Jndofs selbst in un em 
zertriimmerten und gelriibten Berichten - die wicbtigsleu ind Fabius bei 
Polybios 3, ; Appian Hisp. 4 und Diodor 25 . 567 - erscheineo die 

erbiiltnissc der Parteien deutlich geoug. Von dem gemeineo Klatsch, mit 
dcm die ,re, olutiooare crbinduog' (frat(.Ufa TWV 1101'~(.>0Tarwv aV.'.1-(.>W-
1lWV) von ihreo Gegnern besch111utzt ward, kann man bei ~epos (11am. 3) 
Probeo lesen die ihres Gleichen sucben, viellcicht aurh fioden. 

·i Die Barkas scbliel'scn die "ichtig ten taatsvertrage ab uod die Ra-
tification dcr Behiirde ist cine Formalitiit (Pol. 3, 21): Rom protestirt bei 
ihncn uncl bcim coat (Pol 3, 15). Die telluog der Barkas zu lforthago 
hat maochc Aeholicbkcit mit dcr der Oranier gegen die Generalstaaten. 
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recbt. l'ttag dies surpation cin oder nicbt, es bezeichnet deut-
lich, wie die Kriegspartei da Heer al_s ihre Domane an ah und 
behandelte. - Der Auftrag, den Hamilkar also empfing, kJang 
nicbt eben verfanglicb. Die Kriege mil den numidis~hen. tammen 
ruhten an der Grenze ni • vor kurzem erst war 1m Bmnenland 
die Stadt der hundert Thorc' Theve le ( Tebe a) von den Kar-
tha;ern besetzt worden. Die Fortfi'lhrung die er Grenzfehden, 
die" dem neuen Oberfeldherrn von Africa zufiel, war an si_ch 
nicht von solcber Bedeutung, daf nicbt d!e kartba i ch~ Regie-
runo die man ja in ihrem uachsten Krer e gewiihren he[ zu 
den'\iariiber von der Volksver ammluog getroffenen Beli bun en 
hatte stillschweigen koooen, wahrend die Romer die Tragweite 
derselben vielleicht nicht einmal erkannten. 

So stand an der Spitze des Ileeres der cine l\fann, der im H•m111<an . . b -b t l tt d r d' Krleg,ent-siciliscben und im hbyschen Knege e wa r 1a e, a s ie w11n .. 

Gesclucke ibn oder keinen zum Retter des Yaterlandes bestimm-
ten. Grofsartiger als von ihm ist vielleic?t niemal _ der grof ar-
1ige Kampf des Menschen gegen da cbrcksal gef~lut worde1;1. ( 
Das Heer sollte den Staat retten; aber was ffir em lleer? Dreu .... 
karthagische Biirgerwehr hatle unter Hamilkar Fii~rung im li-
bvschen Kriege sich nicht schlecht gescblagen; all~m er wu_~ te 
";obi dafs es eio anderes ist die Kaufleute und Fabnkanlen emer 
Stadt die in der bochsten Gefabr schwebt, einmal zum Kampf 
hinau~zufi.ihren und ein anderes, So Ida ten aus ibnen zu bilden. 
Die karlbaoischePatriotenpartei lieferte ihm vorlreffliche Offiziere, 
aber in ih; war naturlich fast ausscbliefslich die gebildete Klasse 
,·ertreten - Biirgermiliz hatte er nicht, hochstcns einige liby-
phoenikische Heiterscbwadroncn. Es gait ei~ Heer zu sch_affen 
aus den libyscben Zwangsrekruten und au_s Soldn~rn; was emcm 
l<'eldherrn wie Hamilkar moglich war, allem auch 1brn nur, wenn 
er scinen Leuten pi'mktlich und reichlicb den old zu zahlen 
vermochte. Aber dafs die karthagiscben taatseinkunft in Kar-
1bago selbst zu viel notbigeren Dingen gebrauch_t als fur 
die gegen den Feiod fechtenden Heere, hatte er m S1c11Jen erfa~-
ren. Es mufste also dieser Krieg sich selber ernahren und 1m ( 
Grofsen ausgefiihrt werden, was auf dem Monte Pelle~rino im 
Kleinen versucht worden war. Aber noch mebr. Ham1Jkar war n,gencb&r,. 
nicht blofs Militiir-, er war aucb Parteicbef; gegen die unver-
sobnliche und der Gelegenheit ihn zu stiirzen begierig und ge-
duldig harrende Regierungspartei mufste er auf die B~irgerscbaft 
sicb stutzen und mochten deren Fuhrer noch so rem und edel 
sein, die M~se war tief verdorben und durch das unselige Cor-
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die africanischen Angelegenheiten vernachla sige; als die Numi-
dier wieder einmal auf-tanden, trieb sein nterfeldherr Hasdrubal 
sie so nachdri.icklich zu Paaren, dafs auf lange Zeit an der Grenze 
Ruhe war und m hr r bi h r unabhangige tamme ich be-
quemt n Trilmt zu zahlen. Was er elbst in panien gethan, spant,ch .. 

konnen wir im Einzelnen nicht mebr verfolgen; dem alte Cato :,8::.%~•: ... 
der ein 1\fen chenalter nach HamiJkars Tode in panien die noch 
frischen puren seines Wirkens sah, zwancren ie trotz aJlem 
Poenerhafs den Au ruf ab, dafs kein Koni werth ei n ben Ha-
milkar Barkas genannt zu werden. n den Erforgen eg auch 
uns wenigstens im Angemeinen noch vor, wa von Ilamilkar aJs 
Militar und als Staatsmann in den neun letztPn Jabren s ine . 
Lebens (518-526) geleistet worden ist, bis er im besten 1\fan-m-m 
nesalter in olfener Feld~chlacht tapfer kampfend den Tod fand, 
wie Scharnhorst, eben al seine Plane zu reifen begannen, und 
wa alsdann wahrend der nach ten acht Jahre (527- 534) der m-m 
Erbe seines Amtes und einer Pliine, sein Tochtermann Ha drubal 
an dem angefangenen Werke im inne de i\lei ter weiter ge-
schalfen hat. Statt der kleinen Entrepols fi.ir den Ilandel, die 
nebst dem Schutzrecht i.iber Gades bis dahin Karthago an d r 
spanischen Ki.isle aUein besessen und als Dependenz von Libyen 
behandelt hatte, ward ein karthagi ches Reich in panien durch 
Hamilkars Feldherrnkunst begri.indet und durch Hasdrubals 
staatsmannische Gewandtheit befestigt. Die schonsten Land-
schaften Spaniens, die Si.id-und Ostki.iste wurden phoeniki che 
Provinzialgebiet; Stadte wurden gegri.indet, vor all em an dem 
einzigen guten Hafen der Si.idki.iste Spanisch - Karthago (Car-
tagena) von Hasdrubal angelegt, mit des Gri.inders prachtiger 
,Konigsburg'; der Ackerbau bli"ihte auf und mehr noch die 
Grubenwirtbschaft in den gli.icklich aufgefundenen ilberminen 
von Cartagena, die ein Jahrhundert pater Cther 2½ lillionen 
Thaler (36 Mill. Se t.) jahrlich eintrugen. Diem isten Gemeinden 
bis zum Ebro wurden abhangig von Karthago und zahJten ihm 
Zins; Hasdrubal ver land e die Hauptlinge auf alle Weise, selb t 
durch Zwischenheirathen in da karthagi che Interes e zu ziehen. 
So erhielt Karthago hier fi.ir seinen Handel und eine Fabrik n 
eine reiche Absatzquelle und die Einnahmen der Provinz nahrten 
nicht blofs das Heer, sondern es blieb noch ubrig nach Hau e zu 
senden und fi.ir die Zukunft zuri.ickzulegen. Aber die Provinz 
bildete und schulte zugleich die Armee. In elem Karthago unter-
worfenen Gebiet famlen regelmal"sige Aushebungen statt; die 
Krieg gefangenen wunlen untergesteckt in die karthagi chen 
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niker jener Zeit; im Griechi chen brachte er, wie es scheint erst 
al Feldherr, unter der Leituna seines Vertrauten So ilos von 
Sparta es weit genug um taat chriften in die er Sprache selber 
abfa en zu konnen. \ ie er heranwuch , trat er in das Heer 
seine Vaters ein, um unter de en Au en einen ersten Waffen-
dien t zu thun, um ihn in der chJacbt neb n ich fallen zu 
sehen. achher hatte r unt r einer hwe ter Gemahl Has-
drubal die Reiterei befehligt und durch glanzende per onliche 
Tapferkeit wie durch ein .Fiibrertalent sich au gezeichnet. Jetzt 
rief ihn, den erprobten jugendlichen General, die timme einer 
Kameraden an ibre pitze und er konnte nun ausfiibren, wofiir 
sein Vater und sein chwager gelebt und ge torben. Er trat die 
Erbschaft an, und erdurftees. SeineZeitgenos en habenauf einen 
Charakter Makel mancherlei Art zu w rfen versucht: den Romero 
hiefs er grausam, den Karthagern hab iichtig; freilich hafste er, 
wie nur orientalische aturen zu ha$SCn ver tehen, und ein 
Feldherr, dem niemal Geld und Vorriithe ausgegangen ind. 
mufste wohl uchen zu haben. Indefs, wenn aucb Zorn, eid I 
und Gemeinheit seine Geschichte ge chrielien haben, ie haben 
das reine und grofse Bild nicht zu trC1ben vermocbt. Von 
schlechten Erfindungen, die sich selber rich ten, und von dem 
abgesehen, was <lurch chuld seiner nterfeldherren, namentlich 
des Hannibal l\lonomachos und Mago des Samniten, in seinem 
Namen geschehen ist, liegt in den Berichten iiber ihn nichts vor, 
was nicbt unter den damaligen Verbiiltnissen und nach dem da-
maligen Vl'llkerrecht zu verantworten ware; und darin stimmen 
sie alle zusammen, dafs er wie kaum ein anderer Be onnenheit 
und Begeisterung, Vor icht und Thatkraft mit einander zu ver-
einigen verstanden bat. Eigenthiimlich i t ibm die erfinderi che 
Verschmitztheit, die einen der GrundzOge des phoeniki chen Cha-
rakters bildet; er ging gern eigenthllmliche und ungeahnte Wege, 
Hinterhalte und Krieg Ii ten aller Art waren ihm gelaufig, und 
den Charakter der Gegner tudirte er mit bei pielloser orgfalt. 
Durch eine S iona_ge ohn .gleichen - er hatte slchende Kund-
schafter sogar in Rom - hielt er von den Vornahmen des Fein-
des sich unterrichtet; ihn elbst ~ah man hiiufig in erkleiduogen 
und mit falschem Haar, dies oder jenes au kund chaftend. Von 
seinem strategischen Genie zeugt jedes Blatt der Geschichte dieser 
Zeit und nicht minder von seiner taatsmannischen Begabung, 
die er noch nach elem Frieden mit Rom durch seine Reform der 
karthagis hen Verfassung und durch den bei piellosen EinOuf 
bekundete, den er al landOOchtiger Fremdling in den Kabi_netten 
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16000 zu Pferd; ferner 5 Elepbanten und 32 bemannte, 1 un-
bemannte Fiinfdecker aufser den in der HaupMadt befindlicben 
Elephanten und chiffen. Mit Ausnahme weniger Ligurer unter 
den leicbten Truppen gab es in diesem kartbagischen Heere 
Soldner gar nicbt; die Truppen bestanden aufser einigen phoe-
nikischen chwadronen im Weseotlichen au den zum Dien t 
au gehobenen kartbagischen Untertbanen, Libyern und paniern. 
Der Treue der letztern sich zu versicbern gah der menschen-
kundige Feldberr ibnen ein Zeicben des Vertrauens, allgemeinen 

rlaub wiihrend des ganzen Winter'· den Libyern ver prach der 
Feldberr, der den engbcrzigen pbocnikisc en ooderpatrioti mu 
nicht tbeilte, eidlich da karthagische Bi.irgerrecht, wenn sic als 
Sieger nach Africa zuri.ick'ke en wiirden. Incle!: war die e Trup-
penma e nur zum Theil fiir die italische Expedition be timmt. 
Etwa 20000 Mann kamen nach Africa, der kleinere Theil nach 
cler Hauptstadt und dem eigentlich phoenikischen Gebiet, der 
grofsere an die we tliche pitze von Africa. Zur Deckung von 

panien blieben 12000 lano zu Fufs zuriick nebst 2500 Pfer-
clen und fast der Halfte der Elepbanten, aufserdem die dort ta-
tionirte FJotte; den Oberbefebl uncl das Regiment iibernahm bier 
Hannibals jfmgerer Bruder Ila drubal. Das unmittelbar kartha-
gische Gebiet ward verhiiltnifsmiifsig schwach besetzt, da die 
Hauptstadt im othfall HtiJfsmittel genug bot; eben o geniigte 
in panien, wo neue Au hebungen ich mit Leichtigkeit Yeran-
talten lief en, fiir jetzt ein maf icre Zahl Yon Fuf oldat n, wab-

rend dagegen ein verhaltnifsmar i0 larker Theil der eigentlich 
africani chen WaITen, der Pferde und Elepbanten dort zuriick-
blieb. Die Haupt orgfalt wurde darauf gewendet die V rbindun-
gen zwiscben panien und Africa zu sichern, wef balb in pa-
nien die Flotte blieb und We tafrica Yon einer sehr starken 
Truppenma se gebiitet ward. Fur die Treue der Truppen bf1rgte, 
aufser den in dem festen Sagunt versammelten Geifseln der spa-
niscben Gemeinden, die Yerlegung der Soldaten auf erbalh ihrer 
Aushebun., bezirke, iodem die ostafricaniscbe Landwehr vorwie-
gend nacb panien, die paniscbe nach Westafrica, die we tafri-
canische nach l{arthago kamen. o war fiir die Vertheidigung 
hinreicbend ge orgt. Wa den Aogrilf anJangt, o sollte von Kar-
thago aus ein Ge chwacler von 20 Fiinfdeckern mit 1000 olda-
ten an Bord nach der itali cben We kiiste egeln und die Yer-
beeren, ein zweite Yon 25 Segeln wo mogli h sich wieder in 
Lil baeon fe t etzen; die e bescheideoe Mars von Antrengungen 
glaubte Hannibal seiner Regierung zumutben zu konnen. Mil 
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Tagen auf dem recbten Ufer dem romischen Heere gegeniiber-
trat. Dies batte in der Ebene vorwarts von Placentia Stellung m ..... m ... 

genommen; allein die l\leuterei einer keltischen Abtbeilung im b<I ~1••enlla. 
romischen Lager und die ring um aufs neue ausbrechende gal-
liscbe Insurrection zwang den Con ul die Ebeue zu raumen und 
sicb auf den Hiigeln hinter der Trebia zu etzen, was ohne nam-
haften Verlust bewerkstelligt ward, da die nach ·etzenden numidi-
schen Reiter mit dem Pliindern und Anziinden de verlas enen 
Lagers die Zeit verdarben. In dieser starken tellun°, den lin-
ken Fliigel grlehnt an den Apennin, den rechten an den Po und 
die Festung Placentia, von voro gedeckt durch die in dieser Jahr-
zeit nicht unbedeutende Trebia, vermochle er zwar die reichen 
Magazine von Clastidium (Casteggio), von dem ihn in dieser tel-
lung die feindliche Armee abscbnitt, nicbt zu retten und Ji_i~in-
surrectj_onelle Jkweguog fa~t aller g_alli chll_r Cantone mit Aus-
nabme der romiscb gesinoten Cenomanen nicht abzuwenden. 
Aber Hannibals Weitermarsch war vollio-gebemmt und der elbe 
genothigt sein Lager dem romischen gegenf1ber zu chlarr n; fer-
ner hinderte die von Scipio genommene Stellung o wie die Be-
drohung der insubri cben Grenzen durch die Cenomanen die 
Hauptmasse der gallischen In urgenten sich unmittelbar dem 
Feinde anzuschliefsen, und gab dem zweiten romischen Heer, das 
mittlerweile von Lilybaeon inAriminum eingr.troffen war, Gelegen-
heit mitten durch das insurgirte Land ohne wesentliche Hinde-
rung Placentia zu erreichen und mit der Poarmee sicb zu ver-
einigen. Scivio hatte also seine schwierige Aufgabe vollstiindig und 
glanzend gelost. Das romiscbe Heer, jetzt nabe an 40000 Jann 
stark und dem Gegner wenn auch an Reiterei nicht gewach en, 
doch an Fufsvolk wenigsteos gleicb. braucbte blof da teben zu 
bleiben wo es stand, um den Feind entweder zu nothigen in der 
winterlichen Jahreszeit den Fluf•iib ·rgang und den Anirrilf auf das 
romische Lager zu ver uchen oder in Vorrucken eiozustellen 
untl den Wankelmuth der GalJi 'f dur h die lastigen Winterquar-
tiere auf die Probe zu etzen. Indel'~ so einleucbt •nd die war, so cbtacu .... 

war es nicht minder unzweifelhaft, dafs man chon im December der Trebla. 

stand und bei jenem Verfahren zwar vielleicht Rom den 'ieg ge-
wann, aber nicht der Con ul Tihrrius Sempronius, der in Folge 
von Scipios Verwundung den O1.Jerbefehl alleio fiihrte und rte sen 
Amtsjahr in wenigen Jonatcn ablief. Hannibal kaonte den Mann 
und ver aumte nicht ihn zum Kampf zu rcizen; dill den Bomern 
treugebljebenen keltischen Oorfer wurden grausam verbeert und 
als daruber ein Reitergefecht icb entspann, gestattete Hannibal 
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nach Rom gioa. IIanniliaJ, der nicht durch weiter far he in 
d r rauhen Jahr zeit di Ge undheit seiner Trupp n auf' pi l 
. tz n wo~te, bezo~ wo er war das Winterbivouac und begniigte 
1_ch, da em ernsthcher Ver uch auf die griif eren Fe tuna n zu 

rucht efiihrt haben wurde, <lurch Angriffe auf den F1uf: hafen 
von Placentia und andere k1einere riimische Po itionen den Feiod 
zu necken. Ilauptsachlich beschaftigte er sich damit d n aalli-
ch n Aufstand zu organisiren; fiber 60000 Fufs oldat n und 

4000 Berittene sollen von den Kellen sich seioem Heer an -
chlo en baben. 

1,uu,s.r1. 111, Fur den Feldzug de Jahre 537 "urden in Rom keine 
•.~!:::d ~:!1 auf: erordentlichen n tren,.un n gemacht • der enat betrach-

1 •• , 11,.. t t , und nicht mit nr cht, trotz der verloreneo chlacht die 
ntb•

1
•· La0 noch keine weg als ern tljch aefahrvoU. Auf: r d n 

Kfl tenbe atzun"eD, di nach ardioien, icilien und Tar nt und 
db ~d V rstarkungen, die na h panien abgingen, erhielt die 

1 en neuen Con uln Gaiu Flaminiu und Gnaeu erviliu nur 
o viel Manns ch aft al niithi"' war um die vier Legion n "i d r 

vollzahlich zu machen; einzig die Reiterei wurde ver tarkt. ie 
ollten die Jordgrenzc decken und tellten sich def halb an den 

beiden Kunst trafsen auf, die von Rom nach orden fiihrten 
und von denen die we tliche damal bei Arretium, di ii t1iche bei 
Ariminum endigt ; jene be etzte Gaiu Flaminiu , die Gnaeus 

ervilius. flier zo.,en ie die Truppen aus den Pofe tun en 
wahrch inlich zu Was r wi der an ich und erwart ten de~ 
B~ginn der be eren Jahr zeit, um in der Defeo iv die Ap nnin-
pas e zu be etzen und zur Offi n ive iiber<>'ehend in da Pothal 
hinabzu tei en und etwa b i Pia entia ich "die Hand zu reich n. 
All in Hannibal hatte k ine weg die Ahsicht da Pothal zu ver-
theidigen. Er kanntc Rom b er vielleicht al die Romer elb t 
e kaonten, urnl wufste ehr genau, wie entschieden er der 

chwiichere war und es blieb trotz der glanzenden chlacht an 
der Trebia; er wufste auch, daf ein letzte Ziel, die Demiithi-
gun Rom , von dem ziihen riimi chen Trotz wed r <lurch 

chreck noch <lurch eh rra chun" zu erreichen ei ondern 
nur <lurch die thatsachliche Ueberwiiltigung der tolzen ' tadt. E 
lag kJar am Tage, wie uo ndlicb ihm, dem von daheim our un-

i ichere und unre"'elmiH i e nter tutzun"' zukam und d r in Ita-
li n zunachst nur auf da chwankcnde und launi che Keltenvolk 
_i~h zu lehne? ve_rmochtc, die itali cbe Eidgeno sen chaft an po-

hti cher Fe Y"½e1t und an militiiri chen Hiilfsmittcln uberlegen 
war; und me tief trotz aller angewandten ffthe der phoeniki che 
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F Jal unter d m Leaionar takti c 1d, hatte die Defen-
iv li und der glanzend Ru ge chl~genen _In~an-

te rcbia vollkommen er Au d1 er Em 1cht 
flo id n Grund edank n nnibal ganze Band-
In tali n be timml h n Krieg mit s~etem 
W peration plan u uplatze , gew1 er-
m ernd zu fuhren, ung cl sselben ab~r 
nicht von den miliUiri hen Erfol von den politiscben, 
von d - • n Lockerung und drr endlicb n 'prengung 
dcr it o en c wart n. Jene Fuhrung war 
notln Einzige nnibal n o Yiele 'ac~-
theil in le zu w le, ci litari che Genie 
nur dan in Ge wenn ine Ge<>'ner t t 
durch un thete Coo • • • • und er verloren 
war O , r Krie" zu1 iel war das rnn 
der ~icht olitik ihm walti chlach- \ 
ten i ger r deuUich 1al die General 
(1berwand uod nicht die la ht \ 
die Rihner den l{arthao-er r d n 
riimi Fcldh rren. d~ 
Gliic h nie hierifoer uoderung~wurd~-
"'er . ioe bewundertste und rucht die 
Bitten der Gallier um cho die ihn _nicht ~e-
stimmen durften, i t auch , , Uanrnbal eme 
neugewonnene Operationsbasis gcgen ltalien j_etzt gleichsam fal-
len liefs und den Krie.,sschauplatz na h ltahen selb t verle~te. 
Vorher hiefs er alle G:foogene i h vorfuhren. Die Romer 1~ f 
er aus ondern un,I mit Sklav nf n - dar Hanrnbal 
alle wafTenfiihigeo Romer, die ihm , on _tin d_ie Wind 
fielen, babe niedermachen la sen, Z"·. 1f I m~d~ ten 
tark fibf'rtrieb n dagegen wurd mth l!en 1tal1 c_hen 

Bundcscren ne Liisegeld c dabe1m zu bench-
ten, dafs I ichLge0 Ital 1 " r1 ~d~·n..~e"e!1 
Rom;daf r itali chen Gemeinde die al abhan"tg~e1 
und die alten Grenzen wieder zu ichcr und len B fre1ten 
der Befrcier auf dem Furse folr,e al fl tter un Riicher. , o 
brach er, da der Winter zu Ende ging, au d m Pothal au! um 
sich einen Weg durch die chwicri en D fileen de Apennm zu 
uchen. Gaiu Flaminiu mit der etru ki chen Armee stand vor-

liiufi" noch bei Arezzo, um von bier aus zur Deckung des mo-
thale und dcr Apenninpas e etwa ~ach Lu_cca abzw_-f1cken, o 
wie r die Jahrc zeit erlaubte. Alle1n llann1hal kam 1bm zuvor. 

39* 

ll•noibal 
QbH' den 
A Penn.In 
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und der n ue Waffendien l genug am ge(1bt war, brach er auf 
und mar chirte Jan am an der Kiiste hinab in das sudliche Ita-
lien binein. - Er batte ri htig g rechnet, als er zu dieser m-
ge taltung der Jnfanterie i h jetzt ent chlof ; die eberrascbung 
der be tandi eine An°riffi auf die Haupt tadt gewartigen Gegner 
liefs ihm mind ten vier Wocben unge torler fufse zur Ver-
wirklicbung des bei pi llo verweg nen Experiment im Herzen 
de feindlichen Lande mit ei-oer noch irnm r verhaJtnifsmaI ig 
geringen Arm e ein militiiri che tem voll tiindi0 zu iindern 
und den er uch zu machen den unb iegbar n itali cben afri-
cani che Leaionen gegeniiberzu tellen. AJJein eine IJofinun , 
daf die Eid0 no en chaft nun anfan n werd ichcb-u.Joc ·ern, 
erfiillfe s1ch ni ht. Auf die Etru ker, die chon ihre Jetzten n-
a'bhiingi ~l.eit kriege vorzug wei emit galli chen iildnern gefiihrt 
batten, kam e bi bei am wenig ten an; der Kern der Eidge-
no en chaft, namentlich in militiiri cher Hin icht, waren nach t 
den latini ch n die abelli cb n Gemeinden, und mit gutem Grund 
hatte Hannibal jetzt die n ich g nahert. AIJein eine ladt nacb 
der andern chlof ihr Thore; ni ht in einzige itali cbe Ge-
meind machte Biindnif: mit elem 1' o triker. D it war_ fiir 
die Romer viel, Ja alle geworinen • indef man begriff in der 

aupfsfa t, w1e unvor icbt1g s in wiirde di Treue der Bundes-
genos en auf eine solche Probe zu stellen, ohne dafs ein romi-
ohe Heer da Feld hielt. Der iclato • a • zog die Krteg ,,. un-

beiden in Rom gebildeten Ersalzlegionen und da Heer von Ari- t,r1,a1i .... 

minum zu ammen und als Hannibal an der romiscben Fe tung 
Luceria vorbei gegen Arpi mar cbirte, zeigten icb in einer 
rechten Flanke bei Aeca die romi chen Feldzeichen. 1hr Fuhrer 
indef verfubr ander al eio Vorganoer. Quintu Fabiu war Pablo,. 

ein hocbbejahrler· Mann, von einer Bedacht amkeit und Fe tig-
keit, die nicht Wenigen al Zauderei und Eig n inn er chi n; ein 
eifriger Verebrer der guten allen Z it, dcr politi cben AIJmacbt 
des Senats und de Bltrgermei tercommando erwartete er da 
Heil des Staate nacb t Opfern und Gebeten von der methodi-
schen Kriegfiihrung. Politi cber Gegner de Gaiu Flaminius 
und <lurch die Reaction gegen dessen thiirichte Krieg demagogie 
an die Spilze der Ge chafte gerufen gino er ins Lager ab, eben 
so fest entscblossen um jeden Prei eine Haupt cblacbt zu ver-
meiden wie sein Vorganger um jeden Prei eine solche zu liefern, 
und ohne Zweifel iiberzeu~t, dafs die ersten Elemente der tra-
tegik Hannibal verbieten wiirden vorzuruckcn, o lange das riimi-
scbe Heer intact ibm gegenuberslehe, und dafs es al o nich t 
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I tiidti chen pottvogeln reichlichen toff gab. E war bewun-
dern I erth, dal: die itali chen Gemeinden nicht wankten, al 
ihnen llannibaJ die Uehcrlegenheit der Phoeniker, die ichtigkeit 
der romi chen Hiilfe so fiihlbar clarthat; allein , ie Jange konnte 
man ihnen zumuthen die zwiefache Krieg la t zu ertragen und 
ich unter den Augen der romi chen Truppen und ihrer eigenen 

Contingente ausphindern zu la sen? Endlich wa da romi che 
II er anlangte, so konnte man nicht agen, daf es den Feldherrn 
zu di er Kriegfiihrung nothigte; es be tand wohl zum Th iJ au 
einberufener Landwehr, aber doch einem Kerne nach au d n 
dien tgewohnten Legionen von Ariminum, und weit entfernt 
durch die Jetzten iederlag n entmuthigt zu ein, ware erbittert 
tiber die wenig ehrenvolJe ufgabe, die ein Feldherr, ,Hannibal 
Lakai', ihm zuwie , und verlangte mit laut r timme ge en den 
Feiod gefiihrt zu werden. E kam zu d o heftig ten Auftritten 
in den Biirgerver ammJun<>en gegen den eigen innigen alten 
laon; eine politi ch n Gegner, an ihrer pitze der gewe ene 

Praetor Gaiu Tereotiu Varro bemachtigteo ich de Hader 
- wobei man nicht verge en darf, dan der Dictator that iich-
lich vom enat eroannt ward und dies Amt gait al da Palladium 
der con ervativen Partei - und etzten im Verein mit den un-
muthigen , oldaten und den Be itzern der gepliinderlen Giiter den 
verfa un - und innwidrigen Volk be cbluf durch: dieDictatur, 
die dazu be timmt war in Zeiteo der Gefabr die ebel lande de 
getheilten Oberbefehl zu be eitigen, in gleich r Wei e wie dem 
Quintu Fabius auch de en bi herigem nterfeldherrn Marcu 
linuciu zu rtheileo *). o wurde die romi che Armee, nachdem 

ihre gefahrliche paltung in zwei abge onderte orp ebeo er t 
zweckman ig be eiti!!t worden war, nicbt blor wiederum getheiJt, 
ondern auch an die pitze der beidcn flalfteo Fuhrer gestellt, 

welche offenkundig geradczu entgeo-engesetzte Kriegspliine be-
f Jgten. Quintu Fabiu bJieb naturlich mehr al je bei einem 
m tbodi chen icht thun; Marcus Minucius, genothigt seinen 
Dictatortit I auf dem chlachtfelde zu rechtfertigen, grilf iiber-
eilt uod mitgeringen treitkriiflen an und ware vernichtet worden, 
wenn nicht bier cin College durch da recbtzeitige Er cheinen 
ein fri chen Corp grofsere ngliick ab11ewandt hiitte. Diese 
I tzte \ enduno-dcr Dinge gab dem y tern de pa i1·en Wider-

•> Die In cbrift des von dem oeueo Dictator \Vegcn seines icges bei 
Geruoium dem IJercules ieger errichtetcn Weibgescbenkcs: Hcrcolci sa-
crom 'f. iJfi11uci(111) C. f. diclmor vovit ist im J. 1 ti2 in Rom bei S. Lo-
renzo aufgefuoden wordeo. 

---
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Allein in der That hatte Hannibal 
stande gewi ermaf en ~ec~t. ·cht was mit den Waffen er-
in diesem Feldzug voll_ ta~t~ :i;;'einzige wesentliche Opera~ion 
reicht werden konnt~. ~•c he no h der bedachtige Gegner ihm 
batten wed r der l1trm1 c_ llf. un~ ,,·a1· wenn auch nicht ohne . • y provian • , . vere1telt Ull~ me c~ W ti' h O O voll t[rnd1g gelungen, 

chwierigke1t, d_och im L e rn Gerunium der Winter obne 
dars elem Ile r Ill d~m a~ t d r Zauder r' hat R m er~ttet, 
Be chwerd voriib r •~~- :hr Eid;en O • haft und rielleicht ), 
sondern da fc t Ge~u.,alh f d r O cidentalen end n phoe-niclit minder d r l ation a 
Jiiki ch n Mann. 1 d .- ni ch tolz nicht minder Nm Bllatuag 

Trotz a lier nfii~l tanc er JI~• Di Ge chenke' welche ta Jiom. 
j d. -miche ymmacur. d . aufrecht a ie ro k nd die griechi chen ta le m 

dcr Konig IIi ron von -ra us u b t n die letzteren traf 
ltalien fi:tr de!1 niich ten_ l~el~zu dto u~rige~itali chen Bundes-
dcr Krierr m10der c~"e_1 L dh er tellt n - wurden R da ie Ill ht zum an . n geno sen om , , . d ill ,ri ch n Ilauptlingen ze1gte _man a.' 
mit Dank aba lelmt n h ·1 E• nlrichtun de Tnbul • 1a • • ht " nen mo ten m1 l d. dars s1e rnc ,iui , _ . Makedooi n ab rma um ie 
man be'chi kte den Ko?i<> vo: Pharo . Die Iajoritat de _e-
Ausli ferung de Demetr!o _v_o ation welche die letzlen Ere1g-
nats war trotz der Quas1leg1t1; t· 'gen-eben hatteo, doch fest 
nisse dem Zauders. te1_n ~les t:at'~war Jang am aber sicher zu 
ent chlo sen von d1ese! de? . bzu ehen. wenn der Volk -
Grunde ricbtendeo Kric~fuhrungK,1_ f~brung' ge cheitert war, so • • nerg1 cheren neg u daf dictator m1t se10er e . ht d·e Ur ache darauf s man nd nicht m1t nrec , , . T ge-schob man, u d ihm zu wenio ruppen 
eine halbe ~la~sregrl getr~IT;n c'{Jofs man zu vermeiden und ein 
geben habe. Die en ~ehle h keine au "C andt hatte: acht 
Hee~ aufzu. tell D, WI. n.rn ~it iiber die lo~malzahl ver tar kt, 
Leg1onen' Jede um em un B le coo en' g nug um den 
und die ent prechend An~~ z:ne\d1~cken. Aul: erdem "'ard 
nicht halb o tarken G L . Po lumiu nach dem Po-
cine Legion unter dem p~-a~tr /c~ Ilanoibals Ileer dienenden 
thal bestimmt, um w? mo;ltc -~kzuziehen. Die e Bcschlf1 e 
Kellen nach d~r Ile1mat zuru d rauf an auch faber den Ober-
waren ver tiind1g; e kam ~ur a na starre Auftreten de 
befehl angemessen Z? be timi:n hn;n )innenden demagogi chen 
Quintu Fabius und_ cite_ darao :d iibc!haupt den Senat unpop~-
Hetzereien batten _die _D1ctatur u . ·ohl nicbt ohne chuld se1-
larer emacht ~I Je~ i_m Vol~e rn~ars cler Senat den Krieg ab-
ncr Fit hr r, die thorichle e1 e' 
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nicht gegeben; e ist vieUeicht nie ein Heer von dieser Grofse 
so vollstiindig und mit so geringem Verlust des Gcgners auf dem 
Schlachtfeld selbst vernichtet worden wie das riimi che bei Can-
nae. Hannibal hatte nicht ganz 6000 Mann eingebiifst, wovon 
zwei Drittel auf die Kelten kam n, die der erste tofs der Le-
gionen traf. Dagegen von den 76000 Riimern, die in der Schlacht-
linie gestanden hatten, deck ten 70000 da Feld, darunter der 
Consul Lucius PauUu , der Procon ul Gnaeu erviliu , zwei Drit-
tel der tabsoffizier , achtzig Ianner enatori hen Range . ur 
den Consul farcu Varro rettete ein ra cher Ent chlufs und 
sein gutes Pferd nach Venusia und er ertrug e zu leben. uch 
oie Besatzung de riimischen Lagers, 10000 Mann stark, ward 
griifstentheil krieg gefangen; our einige tau end faun, tbeil 
aus diesen Truppen, theils aus der Linie, entkamen nach Canu-
sium. Ja als sollte in diesem Jahre durchau mit Rom ein Ende 
gernacht werden, fiel noch vor Ablauf d elben die nach Gallien 
gesandte Legion in einen Hint rhalt und wurd mit ihrem Feld-
herrn Lucius Po tumiu , dem fur da nach te Jahr ernannten 
Consul, von den GaJliern ganzlich vernichtet. 

Die er bei piello e Erfolg chien nun endlich die gron e Poise• do• 

politische Combination zu reifen, um deren Willen Hannibal nach 3•~::!~.:•• 
ltalien gegangen war. Er hatte einen Plan wohl zuniich t auf 
sein Heer gebaut; allein in richtiger Erkennlnif der ihm ent-
gegenstehenden Macht sollte dies in seinem Sinn our die Vorhut 
sein, mit der die Krafte de Westen und Osten allmahlich sich 
vereinigen wiirden, um der tolzen tadt den Untergang zu be-
reiten. Zwar diejenige Unterstiitzung, die die ge ichert te chien, N<>ehoead••s-
die ach endungen von panien her hatte da kiihne und f te !7:,. ••:.:bpi:: 
Auftreten de dorthin ge andten riimi chen Feldherrn Gnaeu dut. 

Scipio ihm vereitelt. a h Hannibals ebergang iib r die Rhone 
war die er nach Emporiae g egelt und hatte sich zuer t der 
Kiiste zwischen den P renaen und dem Ebro, dann nach Be ie-
gung des Hanno auch des Binnenlande bemiichtigt (536). Erm 
hatte im folgenden Jahr (537) die karthagi ch Flotte an der rn 
Ebromiindung viillig ge chJagen, hatte, nachdem sein Bruder 
Publiu , der tapfere Vertheidiger de Pothal , mit Verstiirkung 
von 000 Mann zu ihm geston en war, sogar den Ebro iiber-
chritten und war vorgedrungen bi gegen agunt. Zwar hatte 

Hasdrubal das Jahr darauf (53 ) , nachdem er aus Africa Ver-m 
starkungen erhalten, den Ver uch gemacht dem Befehl eines 
Brud r gemiifs cine Armee iiber die Pyrenaen zu fiihren; allein 
die cipionen verlegten ihm den Uebergang iiber den Ebro und 
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schlugen ihn vollstandig, etwa um dieselbe Zeit, wo in ltalien 
Hannibal bei Cannae siegte. Die machtige Volkeri-chaft der Kelt-
iberer und zahlreiche andere spanische Stamme batten den Sci-
pionen sich zugewandt; diese beherrschten das Meer und die 
Pyrenaenpasse und <lurch die zuverlassigen Massalioten auch 
die gallische Kfiste. So war von Spanien aus ffu-Hannibal jetzt 

N•choeodung Weniger als je Unterstiitzung zu erwarten. - Von Karthago war 
""' • rrico. bis her zur U nterstiitzung des Feldherrn in It alien so vie! geschehen 

wie man erwarten konnte: phoenikische Geschwader bedrohten 
die Kiisten ltaliens und der romischen Inseln und buteten Africa 
vor einer rornischen Landung, und dabei blieb es. Ernstlicheren 
Beistand verbinderte nicht sowohl die Ungewifsheit, wo Hannibal 
zu finden sei, und der Mangel eines Landeplatzes in Italien, als 
die langjahrige Gewobnheit, dafs das spaniscbe Heer sich selbst 
geniige, vor allem aber die grollende Friedenspartei. Hannibal 
empfand schwer die Folgen dieser unverzeihlicben Untbatigkeit; 
trotz alien Sparens des Geldes und der mitgebrachten Soldaten 
wurden seine Kassen allmablich leer, der Sold kam in Riickstand 
und die Reihen seiner Veteranen fingen an sich zu lichten. Jelzt 
aber brachte die Siegesbotschaft von Cannae selbst die factiose •. 
Opposition daheim zum Schweigen. Der karthagiscbe Senat be-
schlofs dem Feldherrn betracbtliche Unterstiitzungen an Geld und 
Mannschaft theils aus Africa, theils aus Spanien, unter anderm 
4000 numidische Reiter und 40 Elephanten zur Verfiigung zu 
stellen und in Spanien wie in Italien den Krieg energiscb zu be-

naudn.r, •wi• treiben. - Die langstbesprocbene ().IIensi.vallianz z,Yi.§.chen Kar-
·,·:::.~:~- tb_!go und .. J\fak~donieQ war anfangs <lurch Antigonos plotzlichen 

1h1<edon1en. Tod, dann <lurch seines Nacbfolgers Philippos Unentschlossen-
beit und dessen und seiner bellenischen Bundesgenossen unzeiti-

m-211 gen Krieg gegen die Aetoler (534-537) verzogert worden. Erst 
jetzt nach der cannensischen Schlacht fand Demetrios von Pharos 
Gebor bei Philippos mit dem Antrag seine illyrischen Besitzungen 
an Makedonien abzutreten - sie mufsten freilich erst den Romern 
entrissen werden - und erst jetzt schlofs der Hof von Pella ab 
mit Karthago. Makedonien iibernabm es eine Landungsarmee 
an die italische Ostkiiste zu werfen, wogegen ibm die Riickgabe 

nu.dn1r, der romiscben Besitzungen in Epeiros zugesicbert ward. - In 
•wioeben Sicilien hatte Konig Hieron zwar wahrend der .Frieden SJ. abre, so 

Kaitnago uud , . 
'''"""'· weit es mit Sicherheit geschehen konnte, eine eutralitatspolittk 

eingehalten, und auch den Karthagern wahrend der gefahrlichen 
Krisen nach dem Frieden mit Rom namentlich durch Kornsen-
dungen sich gefallig erwiesen. Es ist kein Zweifel, dafs er den 
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aur ich babe mit der von dem karthagischen Feldherrn so eben 
den Campanern fei rlich zuge icherlen Freiheil und ouveranetiit. 
Dagegen hielten die uditali chen Griechen fe t am riimi chen 
Bundnifs, wobei die romischen Besatzungen fr ilich auch da 
I briae thaten, aber mehr noch der sehr entschiedene Widernille 
der Jlellcnen gegen die Phoeniker selbst und deren neue luc:mi-
che und bretti che Bundesgenossen und ihre Anhiinglichkr,it an 

Rom, da jede Gelegenheitseinen llellenismus zu bethatigen eifrig 
benutzt und gegen die Griecben in Italien eine ungewohnte l'llilde 
gezeigt halte. o wider tand n die campani ·chcn Griechen, 
namentlicb eapel, mutbi0 Uannihal eigenem AnorilT; dass !be 
thaten in Gror griech nland trotz ihrer ehr gefahrd ten tellung 
Hhegion, Tburii, letapont und Tarent. Krol on und Lokri da-
g •0 eo , urden von den vereinigten Bretliern und Phoenikern 
theil er turmt, theil zur Capitulation gezwungen uud die Kro-
toniaten nach Lokri gefuhrt, worauf bretti chc Coloni ten jene 
"ichtige eestation besetzten. Oafs die sf1ditaliscben Latiner, 
"ie Brunclisium, Vcnusia, Pae tum, Cosa, Cale , unc1 chullert 
mit Rom bielten, versteht sich von elbst. Waren ie doch di 
Zwingburgen der Eroberer im fremden Land, ange i delt auf 
dcm Acker der mwobner, mit ihren 1acbbarn verfehdet; traf 
r doch ie zuniicbst, wenn Hannibal ein Wort wabr macbte 
und jeder itali ch n G meinde di alt n Gr nzen zurockgab. lo 
gleicher Wei e gilt die von ganz 1ittelilalien, cl m alte ten itz 
drr rf>mi chen Herr cbafL, wo latini che itte und prache schon 
(1berall vorwog und man sich als Genos e der Ilcrrscber, nicht 

, al· nterthan fuhlte. Ilannibal Gegner im kartha0 i chen e-
nat unterliefsen nicht daran zu erinnern, cla~ nicht ein romi-
cher Burger, nicht ine latini che Gemeincle sich Karthago in 

die Arme geworfen babe. Diesi' Grundwerk der romi ·chen 
, Macht konnte gleich der kyklopischen l'llauer nur Stein um Stein 

zcrtrummert werden. 
u.1t••r de, Da waren die Folgen des Tages von Cannae, an dem die 

&amer. llluthe der oldaten und Offiziere der Eidgenos enscbaft, ein ie-
brntel der ge ammten Zahl der kampffiihigen ltaliker zu Grunde 
ging. E war cine grausame, aber gerecbte Strafe d r scbweren 
politi cben Versundigungen, die sicb nicbt etwa blofs einzelne 
thiirichte oder lende 1anner, sondern die romische 8C1rgerschaft 
elbst hatte zu chulden kommen las en. Die fllr die kleine 

\ Land tadt zuge chnittene Verfassung paf te der Gror macbt nir-
gends m hr; es war eben nicht mo0 licb uber die Frage, wer die 
Heer der tadt in einem solchen Kriege fllhren solle, Jahr fur 
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war, muf te ie dabeim beginnen mit Wiederher t !lung der 
Eini keit und de Vertrauen . Dies begriO'en und, wa chwerer 
wiegt, die gethan zu baben, gethan mit Unterdri:1ckun aller an 
icb gerecbten Recriminationen, ist die herrlichc und unvergang-

licbe Ehr de romi chen Senats. Als Varro - allein von alien 
Generalen, die in der chlacht commandirt hatten - nach Rom 
zuruckkehrte, und die romischen Senatoren bi an da0 Thor ihm 
entgegen gingcn und ihm dank ten, dafs er an der n ttung des 

aterlandes nicht verzweifelt babe, waren dies wed er lecre Re-
den, um mit grofsen Worten das nheil zu verhf1llen, no h bit-
terer polt iiber einen Arm rligen • e war dcr Frieden chluf 
zwi cben dem Re"iment uncl den Re icrlen. Vor dem Em t 
cler Zeit und dem Ernst eine olchen Aufruf ver tummte da 
drmago"i che Geklat ch; fortan gedachte man in Rom our, wic 
man emein am die oth zu wendcn vermflae. Quintu fabiu , 
de en zaherMuthindie ementscheidendenAugcnblickdem taate 
mebr geniitzt bat als all eine Kric" tbaten, und die anderen 
angesebenen enatoren ginO'en dabei in allem voran und gaben 
den Biirgern da Vertrauen auf sich und auf die Zukunft zurf1 k. 
Der enat bewabrte eine feste und strenge Haltung, wahrend 
die Boten von alien eiten nach Rom eilten um die vcrloren n 

chJachten, den ebcrtritt der Bundesgenos en, die Aufbehung 
von Po ten und l\faO'azinen zu beri hten, um er tarkung zu 
begcbren ffir da Pothal und fiir icilien, da doch ltalien prei -
gegeben und Rom elb t fast unbe etzt war. Da Zu ammen-
tromen der Ienge an den Thoren ward unter agt, die Gaffer 

und die , eiber in di Hauser gewiesen, die Trauerzcit um die 
Gefallenen auf dreifsig Tage be cbriinkt, damit der Dien t der 
freudigen Gotter, von dem da Trauergewand au chlof , nicht 
allzulanO'e unterbrocben werde - denn so grof war die Zahl 
der Gefallenen, daf [ijst in keiner Familie die TodtenkJage fehlte. 
Wa vom chJachtfeld sich gerettct hatte, war indefs durch 
zwei tuchtige Krieg tribune, Appius Claudius und Publiu :Sci-
pio den obn, in Canu ium gesammelt wordcn; der lctztere 
ver tand e durch eine stolze Begei terung und durch die dro-
hend lerbobenen chwerter seiner Getreuen diejeniaen vorneh-
men jun en Herren auf and ere Gedanken zu bring n, die in be-
quemer erz1Yeiflung an der Rettuncr de Vaterlandc iiber da 
Meer zu entweichen gedachten. Zu ihnen be ah ich mit einer 
Handroll Leute der Con ul ~Iarcu Varro; allmiihlich fanden 
sich dort etwa zwei Legionen zu am men, die der enat zu re-

. organi ir n und zu chimpflichem und unbesoldetem Rrieg -
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dienst zu degradiren bcfahl. Der unfiihige Feldherr ward unt~r 
einem · hicklichen V(lrwand nach Rom zuruckberufen; der ill 
den galli rhen Krieg n erprobte Praetor l\I~rcus Claudi~s Mar-
cellu der bcstimmt gewe en war mil der F lolte von O lla nach 
Sicili~n abzugeh n, iilJ roabm den Oberbefebl. Die auf erslen 
Kri\fte "urden ange trcngt um ein kampffahige Ar~ce zu or-
gani iren. Die Latiner wurden b ch~ckt ~m U.-dfe _m. der ge-
m in ·cbaftli hen Cefabr; Hom elb t gmg m1t cl m B I p1el vora_n 
uud rief die ganzc Mann chaft bi in Knabenalter uoter d~e 
Wallen bcwaO'nete die chuldknechte und die erbrecher, 1a 
stellte '00' htt crul ~m taat an ekaufte klaven in das 
Beer ein. Da e an Wallen fehlte, nahm man die allen Beute-
stucke aus den Tempeln und setzte Fabriken und Cewerke i:lber-
all in Tbiitigkeil. Der coal ward erga~zt - nicht, wie angst-
liche Patrioten forderlen, au den Lat1nern, ondern aus den 
nacb tber ,cbtigtcn rumi ·chen Biirgern. Hannibal bot die Lo ·ung 
der Gefaniren n auf Ko t n cl romi hen taat hatzes an; 
man lehntc ie ab und lien den mit cler Abordnung der Gefan-
genen ancrclangten karthagischen Doten nicht in ~lie tadt,;_ es 
durfte nicht sch inen al denke der , enat an Fned n. 1cbt 
blofs die Hund gcno' en ollten ni ht glauhen, daf Rom ich 
an chicke zu tran igiren, sondern e mun te. aucb. de~ letzten 
Bi:1rger hegreiflich gemacht werden, d~n f~r 1hn ~vie fur alle e 
keinen Frieden gebe und Rettung nur 1m Siege se1. 
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Frieden ver·uche zu vereiteln. Durch den amen der Freiheit 
regten ie die Ma e auf; mafslos iibertriebene chiJd rungen 
vo11 der ffirchterlichen Be trafong, die den so eben wieder uoter-
worfenen Leontinern von den Romern zu Theil geworden ein 
ollt , erweckten auch in dem be em TbeiJ cler Burgm chaft 

den Zweifel, ob es nicht zu spat sei um das aHe erbaltnifs mit 
Hom wieder herzu tellen; unter den oldnero endlich wurden 
die zahlreichen romiscben eberliiufer, mei ten durcbgeaan-

rne Ruderer von der Flotte, Jeicht f1berzeugt, daf d r I• riede 
der Burger cbaft mit Rom ibr Tode urtheil s i. o wurden die 
Yor tebcr der Bftrger chart er chlagen, der Waffen tillstand ge-
brochen und IJippokrate und Epik de iiberoahmen da Re i-
ment der tadl. E bli b elem Con ul nicbt C1bri" al zur Be-
lagerung zu chreiten; indefs die ge chickt Lei tun" der Ver-
theidi ung, wobei der al gelehrter Mathematiker ber(1bmte 
raku ani ch In enieur A1:pbimede ich be onder hervortbat, 
zwang die Romer nach achtmonatlicher Belagerung die elbc in 

Kuthog•••h• Pine Blokacle zu Wa er und zu Lande umzuwandeln. Iittler-
.!~P;t'i'~::. weile war von Karthago aus, das bisher nur mit einen Flotten 

die rakusaner unter tiitzt hatte, auf die acbricht von der 
abermaJigen childerhebung der elben gegen die Romer ein 
stark Landbcer unter llimilko nach icilien ge cadet wordcn, 
«las ungebindert bei IIerakleia Minoa landet und ofort die 
wirhtige tadt Akraga be etzle. m dem Himilko die Hand zu 
reichen, riickte d r kC1hne und fahi Hippokrate au raku 
mil einer rmee aus; Mar ellu Lac,e zwi chcn der Be atzung 
von •rakus uncl den beiden feindlichen lleeren fing an bedenk-
lich zu werden. Indefs mit Biilfe einiger erstarkungen, die von 
Italien eintrafen, behauptele er seine tellung auf der In el und 
setzte die Blokade von yrakus fort. Dagegen trieb mehr noch 
al die feindlichen Armeen die ftirchterlicbe trengr, mil der die 
Romer auf der Insel verfuhren, namentlich die Niedermetzelung 
der d AbfaU verdachtigen Biirgerschaft von Enna durcb die 
romi cbe Be atzung daselb t, den grof ten Theil der kJeinen 

,~ Land tadte d n Karthagern in die Arme. Im Jahre 542 gelang 
es den Belagerern von Syrakus wiibrend eines Festes in der Stadt 
einen von den Wacben verlassenen Theil der weitJauftigen Au-
fsenmauern zu erstei0 en und in die Vorstiidte einzudringen, die 
von der In el und der eigentlichen tadt am trande (Achraclina) 
icb ge11en da innere Land hin erstreckten. Die Fe tung Eurya-

los, di am aur ersten westlichen Ende der Vor tiidte gelegen 
die e und die vom BinnenJand nach yrakus ffthrende Haupt-
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Mar !Ju eioe Krieger hrc durcb die Ge tattuog in r allg m i-
nen Ph':inderung der r i hen Kaui: tadt, bei der mit zahlreichen 
and r n Burgern auch Archimed den Tod fand ondern e 
baUe auch der romi che enat kein Ohr fur di ver piitct n 
B chw rden d r nku aner ubcr den er feierten Feldherrn und 
gab w d r den Einzelnen die Beute zuruck noch d r tadt ibr 
Fr ih it. raku und die fruher von ihm abhiingig n tadt 
traten un{ r die den Romero steucrp0ichtigen G m iod n in 
- nur Tauromenioo uncl 'eeton erhielfen era llech( von Me -
ana, wahreod die leontini cbe Mark romi che Doman und die 

bi herigeo Eigenthumer romi che Pachter wurden - uod in cl m 
den Uafen bcherrschencl n tad Uh ii, der ,Ins I' durrtc fortan 

I1.1..,xr1 •• kein yraku ani cher Burger wohn n. - icilien chi n al o fiir 
onr Slclllen.d• K h I 11 • II ib l G • I h" 1c art ager ver oren • a em ann a erue war au 1 1cr 

au der Ferne thatig. Er andle zu dem kartba0 i b n U r cla 
unter llanno und Epikyde rath- und tbatlo bei Akraga land, 
incn liby chen Rcit roffizier, den Mu tine , der den Hcfehl der 

nu midi chrn Rciterei ubernahm und mil seinen 0uchtigen chaa-
ren, den bittern Ilafs, den die romische Zwinghcrrschaft auf d r 
ganzen [n cl ge aet hatte, zu offener Flam me aofachend, einen 
Guerillakrirg in der weite ten Au debnung und mit dcm gluck-
lich I n Erfolcr begann, ja ogar, aJ am Himera0u~ di kartha-
gi ch und romi ch Arm auf einander trat n, ge n ~farcellu 

lb 'l mit Gli:ick einig G fechte be tand. Indef da erbiiltnif , 
da zwi chcn Hannibal und d m karthaoi chen Rath obwaltete, 
wiederholte bier icb im Kl incn. Der vom Rath b tellte Feld-
h rr verfolgte mit if r u btigem eid den von Hannibal and-
ten Offizier und be tand darauf d m Procon ul ein chlacht zu 
liefern oboe Mutine und die 'umidier. Hanno Wille ge chah 
uncl er ward vollstaodig ge chlagen. Mutines lie~ ich dadur h 
nicbt irren; er behauptete sich im Inoern des Lande , besetztc 
mehrer kleine tadte und konnt , da von Karthago nicht uo-
betrachlicbe Ver tarkungen ihm zukamcn, seine Opcrationen 
allmahlich au dehn n. ·'eioe Erfolcre waren so gliinz nd, daf 
ndli h d r Obert ldherr, da r den Reiteroffizier nicht anders 

bindern konnte ihn zu rerdunkeln, dcm elben kurzweg da Com-
mando fiber die I ichte Reiterei abnahm uod c inem obo 
ub rtrug. Der 'umidier, cler nun it zwci Jahrcn incn phoc-
niki ch n II rren die In el erhalten halt , fand hiemit das Ma~ 

in r edulu er cbopft; er und cin Reiter, die cl m jfmgeren 
Akogru .... Hanno zu folgen ich weicrerten, trat n in nterbandlungeo mit 
••• ne ...... d m romi cheo F ldh rrn Mar u alcriu Laeviniu unrl liefcr-

bc .. taL 
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nothwendig d n \Yech elfallen dic'es ziellos n Kampfes zu fol-
R""''"''°'° gen. PhiJippo , obwohl er jed1•m cinzelnen seiner Gegner iib r-
K::::•h• legen war und nach all n eitcn hin die Angriffe mit Energie und 

per onlich r Tapferkeit zuri:lckwie , rieb sich dennocb auf in 
die er heillos n Oefen ive. Bald gait es sich ge0 en die Aetoler 
zu wend en, die in Gemeinschaft mit der romi ·chen Flotte die 
unglii klichen Akarnanen vernichteten und Lokris uncl Thes ali n 
b droht o; bald rief ihn ein Einfall der Barbaren in die nord-
lichen Landschaftrn; bald sand ten die Achaeer um Hulfe g o n 
die aetolischen und spartaoischen Haubziige • bald bedrohten Ko-
ni0 Attalo von Pergamon und d r romische Admiral Publius 

uJpicius mit ihren vereini"len Flotten die o tliche Ki:15te oder 
etzlen Truppen ans Land in Eubo a. Der Manor] iner Krieg -

flotte liihmte Philippo in alien einen B wrounrren • e kam o 
w it, dar- er voo ioem Bunde 0 eno en Pru ia in Bithyni n 
ja von Hannibal Krieg chiffe erbat. Erst grgeo das Ende de- Krie-
ges enl chlofs er sich zu dem, womit r hatte anfangen mi:I n, 
hundert Kriegsschille bauen zu las en; Gebrauch i t iodef von 
den elben nicht mehr gemacht wordeo, wean fiberhauptd r Bef hl 

""ed• sw1. zur Au fohrung kam. Alie, die Griechenlands Lage begri[en und 
.::~•:.~h!':~~ ein Herz dafiir batten, beldagten den un eligeo Krieg, in elem 

•h... Griecheoland lelzte Kriifte ich elb t zerOeischten und der 
Wohlstand de. Lande- zu Grund gin"· wi derholt hatten di 
Handel laaten Rhodos, bio , I ilene, Byzanz, Athen, ja lb t 

eg pten ver u ht zu vermitteln. In der That lag e beid n Par-
teien nahe genug ich zu verlraoen. "' ie die Makedoni 'r ha tten 
auch die Aetoler, auf die e von den romi chen Bunde g no en 
hauplsachlich ankam, vie! unter dem Krieg zu leiden; be ond r 
eit der kleine Konig der Athamanen von Philippos gewonnen 

wordeo und dadurch das innere Aetolien den makedonischen 
Einfallen geOffnet war. Auch von ihnen giogen allmahlich man-
chem die Augen auf Ober die ehrlo e und verderbliche RolJe, zu 
der sic da romi che Biindnif verurtheilte; es giog ein chrei 
der Emporun° durch die ganze griechische Nation, al di A to-
I r in Gemein cbaft mit den Romero hellenische Bi:lrgerscbaften, 
wi die von Antik ra, Oreo , D ·me, Aegioa, in l\la. in die 

klaverei v rkauften. Aliein die AetoJ r waren s hon nicht m hr 
frei: ie wagten Yiel, wenn ie auf ei,,ene Hand mit Philippo 
Fried n .chlo sen und fanden die Romer keineswe0 genei0 t, 
zumal bei der g(lnstigen Wendung der Din<>e in 'panien und in 
Italien, von einem Kriege abzu tehen, den i ihrer eits blofs mit 
einigen chiffen fuhrten und d en La t und achtheil wesent-
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biich ten Amt taffel erhoben - da alle machte auf die romi-
hen Burger und Bauern einen wunderbaren und unau lo ch-

lichen Eindruck. nd in der That, Publiu cipio war eine be-
g i l rte und begei ternde atur. Er Jtkeiner jener Weni en, 
die mit ihrem eisernen Willen die Welt auf Jahrhunderte bin-
au durch 1en chenkraft in neue Gleise zwingen; oder die doch 
auf Jahre dem Schicksal in die Ziigel fallen, bi die Rader iiber 
ie hinroll n. Puhlius cipio hat im Auftrag des euat chlach-

ten gewonnen und Lander erobert; er hat mit Hii.lfe seiner mili-
tarischen Lorbeeren auch als Staat mann in Rom eine hervor-
ragende Stellung eingenommen; aber es i t weit von da bis zu 
Alexander und Caesar. Al Offizier i t er einem Vaterlande we-
nig ten nicht mebr gewesen al Marcu larcellu , und politi ch 
hat er, wenn auch vielleicht ohne seiner unpatrioti chen und pcr-
onlicben Politik sicb deutlich bewufst zu ein, einem Lande 

mindesten eben oviel ge chadet al er ihm durch seine Feld-
herrngaben genutzt bat. Dennocb ruht ein be onderer Zauber 
auf dieser anmuthigen Heldengestalt; von der heiteren und icbe-
ren Begei terung, die cipio balh gliiubig halb geschickt vor sich 
bertrug, i t ie durchaus wiil von einer blendenden Aureole um-
flo sen. Mit gerade genug Schwiirmerei um die Herzen zu er-
warmen und genug Berechnung, um da Verstiindige iiberall ent-
cheiden und da Gemeine nic.ht aus dem Ansatz wegzula en; 

ni ht naiv genug um den Glauben cler Menoe an eine gottlichen 
In pirationen zu tbeilen noch schlicht genug ihn zu be eitigen, 
und doch im tillen innig iiherzeugt ein Mann von Gotte be-
onderen Gnaden zu ein - mit einem Wort eine iichte Prophe-

tennatur; iiher dem Volke stehend unrl nicht minder auf er elem 
Volke; ein Mann fel enfesten Worts und koniglichen inn , der 
durch Annabme des gemeinen Konigstitels sich zu erniedrigen 
meinte, aber ebenso wenig begrcifen konnte, dafs die Verfassung 
der Republik aucb ihn band; seiner Grofse so sicher, daf er 
nicht wuf te von eid und Hafs und fremdes Verdien t leut e-
li aoerkannte, fremde Fehler mitleidig verzieh; ein vorzLwlicher 
Offizier und feingebildeter Diplomat ohne das abstofsende on-
dergeprage die es oder jenes Benlfs, helleni che Bilduog eini-
gend IDit dem vollsten romiscben atiooalgeffihl, rede ewandt 
und anmuthioer , itte, gewann Publiu cipio die llerzen der 

oldaten und der Frauen, seiner Landsleute und der 'panier, 
einer ebenbuhler im enat und eine grofseren karthagi chen 

Gegne1 . Bald war sein ame auf allen Lippen und er der tern, 
der einem Lande ieg und Frieden zu bringen be timmt cbien. 
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dcr campanischcn tiidte, die die Romer besafsen, den starken 
romi chen Be atzun en zu cntrcifsen noch konnte er webrcn, 
daJ: auf r einer fen c minder wicbtigcr Landstiidte auch Casi-
linum, da ihm den cbergano-iib r den Volturnus sichcrle, von 
den beiden on ularheeren nach hartnackiger Gegenwehr genom-
men ward. Ein \ r uch llannibal Tarent zu gewinnen wobei 
e namentlicb aaf einen i beren LaI1duno-platz ffu· die make-
doniscbe Armee abge ch II war, cblug ihm f hi. Da hr ttische 
II er d r Kartbarrer unter Ilanno blug i h inzwi ch n in Lu-
canicn mit der romi cben Arme von Apulien herum • Tibe-
riu Gracchus be tand hier mit Erfolg den Kampf und 00ab nach 
inem lucklicbeI1 Gefecht umveit Benevent, b i elem die zum 

Dienst geprefsten kJav nlegionen ich ausgezeichilet batten, 
den klavensoldaten im amen d Volk die Freih it un <la 
BOrgerrecht. - Im fofgend n Jahr (541) ewannen die Romer rnJ Arpl 
da r iche und ,,·i htig Arpi zurllck, de. en Bllr er cbaft nach- ramllch. 

elem die romi chen oldat n ich in di tadt cin cblichen 
• batten, mit ihnen gen di kartba<>i cbe Il atzung emein chaft-
li he ... ache macbte. ch rhaupt lock rt n ich die Baade der 
bannibali hen mmacbie • eine AnzabJ der vornehrn ten a-
puaner und mehr re br tti che Uidte_gino-en iiber zu Rom; o-
gar eine pani cbe AbtheiJung des phoeniltiscben Heeres trat, 
durch spani che Emi are von dem Gang der Ereigni se in dcr 
Heirnath in Kenntnrn ge etzt, au kartbagi cben in romi cbe 
DicI1stc. - Ungiin tiger war fiir die Romer das Jahr 542 durch m 
neue politi che und militari cbe Febler, die Hannibal auszubeu-
ten nicht unterlief . •Die Verbindungen welche Hannibal in d n 
grofsgriechi cben tadt n unterbielt, batten zu keinem ern t-
licben Re ultat g fl"ihrt; nur die in Rom befindlichen tarentini-
chen und tburini hen Geif eln lief en ich durch in Emi -
are zu inem t Uen Fluchtver u h be timmeII, wobei ie chlcu-

Ilig von den romi cheII Po ten wi der aufgegrifTen wurdeII. AJJein 
die unver tandige Rach u ht cl r Romer fordcrte Ilannibal mebr 
als einc Intriguen • die Ilinri htung der arnmtlichen entwiche-
II II Gcif eln bcraubte i eine kostbaren nterpfande und die 
rbitterten Griecben sanncI1 eitdem, wie sie Hannibal die Thore 

olfnen mocbten. Wirkli h ward TareI1t durch Einverstandnifs T•mt •on 

mit dcr Burger chaft und durch die acblassigkeit des romiscbeII u::-;.:-!0 ~•-

Commandanten von den Kartbagern be etzt; kaum dafs die ro-
mi che Be atzung icb in der llurg behauptete. Dem Beispiel 
Tarent fol0 ten Ilcrakleia, Thurii und Meta pout, au welcher Sta<lt 
zur Rettung d r tarentiner Akropolis die Besatzung hatte weg-

Mommsen, r~m. Oesch. I. 5. Aull. 42 
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ppiu Claudiu , bei Ca ilinum unter Quintus Fulviu , auf der 
nolani cben trarse unter dem Praetor Gaius Claudius ero; die 
drei woblverscbanzten und durcb befe tigte Linien mit einander 
verbund nen Lacr r J errten j den Zu"ang und die grofse unge-
nu"end v rproviantirt tadt mur te durch blor e mstellung in 
ni ht ntfernt r Z it i h zm· apitulation zwungen sehen, 
wenn kein Ent atz kam. Wie d r , inter 542/3 zu Ende ging, m11 
waren au b die orratbe fa l er cbopfl und dringende Boten, die 
kaum im tande waren <lurch die woblb wachten romi chen Li-
ni n ich clw·chzuscbleichen, be ehrten chleuni"e Hulfe ,·on 
Hannibal, der mit der B lagerung der Bur be cbi.iftigt in Tar nt 
tand. ln Eilmi.ir chen hracb er mit 33 Elephanten und einen 

be ten Trupp n von Tarent nach ampanien auf, bob den romi-
chen Po ten in Calatia auf und nabm ein Lager am Berge Ti-

fata unmittelbar bei apua in cl r i hero Erwartunrr, daf die 
romi cben Feldh rrn eh n wi im vorirren Jabre darauf bin di 
Belagerung au01el en wurden. 11 in die Romer, die Z it gebabt 
batten ihre Larr r und ihr Linien fe tung artio zu ver chanzen. 
rlihrten i h nicbl unrl ·ahen unbewerrlich von den Wallen aus 
zu, wie auf der in n eit di campani chen Reiter, auf der an-
dern die numidi chen cbwiirm an ihre Linien anprallten. An 
einen ern !lichen tw·m clurfte Hannibal ni ht den ken· er konnte 
vorau ehen, daf sein Anrucken bald die andern romi chen 
Heere nach Campani n nacbziebcn wurde, wenn nicht chon 
frf1her der Mangel an Futter in dem stcmatiscb au fow-agirten 
Lande ihn au Campanien vertrieb. Daoegen liefs sicb nicht 
macben. Ilannibal ver uchte noch einen Au weg d n letzten 1i&oo1ba1 g•-

der einem erfinel ri hen Cei t ich elarbot, um die wichtige gao Rom. 

tadt zu retten. Er bra h mit elem Ent atzhe r, nachdem er den 
Campanern on in m orhaben 'acbricht g eben und ie 
zum Au barren rmabnt halt von a1rna auf und cblug die 
St1:afse nacb Rom ein. lit derselben gewandten Kuhnbeit wie 
in einen er t n itali chen Feldzlirr n warf er ich mil einem 
schwachen Heer zwi chen die f indlichen Armecn und Festun-
gen und fubrte einc Truppen dw- h amnium und auf der 
valeri chen traf e an Tibur rnrbei bis zw-Aniobrucke, die er 
pa sirte und auf elem andern fer ein Lager nahm, eine deut che 
.Meile von der tadt. Den Schreck empfanelen noch die Enke! 
der Enke!, wenn ihnen erziihlt ward voo ,IJanoibal vor elem 
Thor'; cine erostliche G fahr war oicbt vor iao en. ie ana-

au er und Aecker in der 1i.ihe der tadt wurelen von den Fein-
den verheert; die beiden Legionen in der Stadt, die gegen ie 
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eren Kia en und die nteroffiziere und Reiter in ge ammt 
chlugen, freiwillig oder durch den Geist der Corp gezwungen, 

die Annahme de oldes aus. Die Eigenthumer der von der Ge-
meinde bewa[neten und nach dem TrelTen bei Benevent ( . 647) 
freige prochenen klaven erwiederten der Bankcommi ion, die 
ihnen Zahlung anbot, dafs sie dieselbe bis zum Ende d Krie es 

rn an tehen la sen wollten (540). Als fiir die Au rich tung dcr olk -
fe le und die Instandhaltung der offentlichen Cebaude keio Geld 
mehr in der taatskas e war, erklarten die Ge ell chafteo, di 
die e Geschafte bisher in Accord gehabt batten, sich bereit die-

rn elben vorlaufig unentgeltlich fortzufuhren (540). E ward ogar, 
0 anz wie im er ten puni chen Kriege, mittel t einer frei"illigen 

nleihe bei den Reichen eine Flotte au <>eru tet und bemannt 
210 (544). tan verbrau hte die Mund lgelder, ja man griff endlich 

im Jahre der Eroberung ,,on Tarent den letzten lange parlen 
'othpfennig (1144000 Thlr.) an. Dennoch genugte der taat 
einen nothwendig ten Zahlungen nicbt; die Entrichtung d 
oldes tockte namentlich in den enlfernteren Land chaften in 

be orglicher Wei e. Aber die Bedrangni[ de taats war nicht 
der schlimmste Theil de materiellen ~oth tandes. Ueberall lagen 
die Felder brach • selb t wo der Krieg nicht hau te, fehlte es an 
IJanden fur die Ilacke und die ichel. Der Preis des Medimno 
(1 preuf . SchelTel) war g tiegen bis auf 15 Denare (3-} Thlr.), 
minde ten da Dr ifache de haupt tad ti chen Mittelprei es, und 
Viele wiiren geradezu Hun er ge torben, w nn nicht au A gyp-
ten Zufuhr gekommen ware und nicht vor allem der in icilien 
wieder aufblubende Feldbau ( . 631) der argsten oth ge teuert 
hrttte. Wie aber solcbe Zu tande die kleinen Bauerwirth chafteu 
zerstoren, den auer zuruckgelegten par chatz verzehren, di 
bluhenden Dorfer in Bettler- und Rauberne ter verwandeln, da 
lehren ahnliche Kriege, aus denen sich an chaulichere Berichte 

»undu erhalten haben. - Bedenklicher noch als die e materielle oth 
,......... war die steigende Abneigung der Bundesgcnossen gegen den ro-

mi chen Kri g, der ihnen Gut und Blut fra[. Zwar auf die 
nichtlatini. chen Gemeinden kam es dabei weniger an. Der Krieg 
elber bcwie e , da~ ie nicbt vermochten, o lange die lati-

ni che ation zu Rom land· an ihrer grofseren oder geringeren 
, iderwilligkeit war nicht vie! gelegen. Jetzt indef fing auch 
Latium an zu chwanken. Die meislen latini chen Communen in 
Etrurien, Latium, dem Mar ergebiet und dem nordljchen Cam-
panien, al o eben in denjenigen itali chen Land chaften, die un-
mittelbar am wenio-ten von dem Kriege gelitten hatten, erklarten 
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werden. Hier verging dem romischen General der Winter 550/1. 20,fs 
Aus der ziemlich unbequemen Lage, in der das Friihjahr ihn uebe,r.n deo 

fand, befreite er sich <lurch einen gliicklichen Handstreich. Die k•":;gg~;~"" 
Africaner, eingeschlafert durch die von Scipio mehr listig als 
ehrlich angesponnenen Friedensverhandlungen, liefsen sich in 
ejner und derselben acht in ihren beiden Lagern iiberfallen: 
die Robrhi.itten der Numidier loderlen in Flammen auf und als . 
die Kartbager eil ten zu belfen, traf ibr eigenes Lager dasselbe 
Scrucksal; wehrlos wurden clie Fluchtenden von den romischen 
Abtheilungen niedergemacht. Dieser nacbtliche Ueberfall war 
verderblicher als manche Scblacbt; indefs die Karthager liefsen 
den Muth nicbt sinken und verwarfen sogar den Rath der 
Furchtsamen oder vielmehr der Verstandigen Mago und Hannibal 
zuri.ickzurufen. Eben jetzt waren die erwarteten keltiberiscben 
und makedonischen Hi.ilfstruppen angelangt; man beschlofs auf 
den ,grofsen Feldern', fi.inf Tagemarsche von Utica, noch einmal 
die o[ene Feldschlacht zu versuchen. Scipio eilte sie anzuneh-
men.; mit leichter Mi.ihe zer treuten seine Veteranen und Frei-
willigen die zusammengeralTten karthagischen und nwnidischen 
Schwarme und auch die Keltiberer, die bei Scipio auf Goade 
nicht rechnen durften, wurden nach hartnackiger Gegenwehr 
zusammengehauen. Die Africaner konnten nach dieser doppel-
ten Niederlage nirgends mehr das Feld batten. Ein AngrilT 
auf das romische Scbiffslager, den die karthagische Flotte ver-
suchte, lieferte zwar kein ungi.instiges, aber <loch auch kein ent-
scbeidendes Resultat und ward weit aufgewogen <lurch die 
Gefangennahme des Syphax, die dem S i io sein ,heis ielloser 
Gli.ickstern zuwarf und <lurch welche Massinissa <las fi.ir die 
Romer ward, was anfangs Syphax den Kartbagern gewesen war. 
- Nach solchen Niederlagen konnte die karthagische Friedens- Friedeomr-

partei, die seit sechzehn Jabren hatte schweigen mi.issen' wie- b,o d longen. 

derum ibr Haupt erheben und sich olren auflehnen gegen das 
Regiment der Barka und der Patrioten. Hasdrubal Gisgons 
Sohn ward abwesend von der Regierung zum Tode verurtbeilt 
und ein Versuch _gemacht 'von Scipio Walrenstillstand und Frie-
den zu erlangen. Er forderte Abtretung der spanischen Be-
sitzungen und der Inseln des Mittelmeeres, Uebergabe des Rei-
ches des Syphax an Massinissa, Auslieferung der Kriegsscbiffe 
bis auf 20 und eine Kriegscontribution von 4000 Talenten 
(fast 7 Mill. Thaler) - Beclingungen ie fi.ir Kartbaa &o i-11 
s_piellos giinsti 8':heinen, afs ctie Frage sich aufdrangt, ob sie 
Scipio mehr in seinem oder mehr in Roms Interesse anbot. Die 

MommseD, rom. Oesch. I. 5. Aufl. 
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kartbaoi-cben Bevollmiichligten nahmen dieselben an unl r Vor-
behalt der Ratification ihrer Behorden und e ging eine karlha-

Hachlnauo. gi ·che Gesandt haft del: balb nach Rom ab. Allein die karlha-
aen der hr• gi 'Che Patriot npartei war nicht gemeint so leichten Kaufs auf 

tbagiacbeo 
Pat,10,u. d n Kampf zu verzichten; der Glaube an die edle ache, da 

\'ertrauen auf den grof en Feldherrn, selbst da Bei pie!, da 
Rom geg hen hatte, feuerten sie an auszuharren, auch davon ab-
ge-eheo, dafs ~riede nothwendig die Gegenpartei an Ruder 
uud damit ihoen se bst den Untergang bringen murste. In tier 
Burger chaft batte die Patriotenpartei das Uebergewicht; man 
b cWol: die Opposition i.iber den Frieden verbandeln zu la en 
und mittJerweile zu einer lelzten und ent cheidenden An tr n-
gung icb vorzub reiten. An Iago und an Hannibal eroin d r 
B fehl chl uni0 t nach Africa heimzukebren. fago der eit 

m-101 1lrci Jahren (549-551) daran arbeitete in 1orditalien ein oa-
lition gegen Rom in Leben zu rufen, war eben dam al im Ge-
biet der Insubrer (um Mailand) dem weit [tberlegenen romi-
chen Doppelbeer unterlegen. Die romi cbe I\eiterei war zum 

Weichen und das Fufsvolk ins Gedriinge gebracht worden 
und der Sieo cbien icb fiir die Karthager zu erklaren, al 
der ki.ihne An riff eines romiscben Trupps auf die feindlicben 
Elepbanten und vor allem die chwere Verwundung de gelieb-
ten und fahigen Fuhrer· da Gff,ck der Schlacht wandt : das 
phoeniki 'Ch lleer mu( te an di liguri cbe Ku te zuruckwei-
chen. Hier erhielt e den BefeW zur Ein chiffung und vollzo0 

ibn; )1ago aber tarb wahrend der eberfabrt an ,iner Wunde. 
Oannlbal Hannibal ware dem Be~ hi wabr cheinlich zuvorg kommen, wenn 

... b Afr 1••· nicht die Jetzlen Verhandlungen mil Philipp ihm eine n ue Au -
sicht dargeboten batten einem Vaterland in ltalien ni.i.tzlicher 
ein zu konnen als in Libyen; als er in Kroton, wo er in der 

letzlen Zeit gestanden halte, ihn empfing, saumte er nicbt ihm 
nacbzukommen. Er liefs seine Pferde niederstofsen so wie die 
itali hen old a ten, die i b weigerten ihm iiber das Meer zu 
fol.,en und be tie die auf der Rhede von Kroton Jang t in Be-
rrit chaft stehenden Tran portscbifTe. Die romiscben Burger 
athm ten auf da der 0 ewalti0 e lib sche Lowe, den zum Abzug 
zu zwinoen elbst jetzt noch niemand sich getraute al o frei-
willig d~JP-_itali ch n Boden den Rucken wandte; bei die em 
Anlaf ward dem einzi n uberleb nden unter den romischen 
Feldherren, w lcher die chwere Zeit mit Ebren durcbgemacbt 
hatte, dem fast neunziojahrioen Quintu Fabius yon Rath und 
Bi.irg r cbaft der _0:!! ktaJlZ ver hrt. Die en Kranz, welcben nach 
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romischcr itte das durch den Feldherrn gerettete Heer seinem 
Retter darbrachte, von dcr ganzen Gemeinde zu empfangen, war 
<lie ho h te Auszeichnung, die eincm romi chen Burger je zu 
Th il geworden i t und der letzte Ehren chmuck de alten J<'eld-
hNrn, der noch in dem elben Jahre aus dem Leben scbied (551). !os 
Hannibal ab r 0 elangte, ohne Zwei~ l nicht unter dem' ~cbutz 
des WafTen till tandc , sondern all in durch eine Schnellirrkeit 
und ein Clock un ehindert nach Lepti und hetrat, der l~tzte 
ron llamilkar~ ,Low nbrut', hier abcrmal nach chsunddreifsio-
jahri 0 r Abwc enheit d n Boden der IJeimath, di er fa t no~h 
ein Knabe verla , n hatte, um ein grof artioe und doch o 
durchau vergebli h Heldcnlaufbabn zu beginnen und we twarts 
au~ziehend von O ten her heimzukehren, rinir um die kartba"i-
che ee einen wciten 'ie0°eskrcis be chreib nd. Jetzt wo ie-, 0 
chehen war, wa er hatte verhiiten wollen und "a er verhutet 

hatte, wenn er gedurft jetzt ollte er, wenn morrlich, retten und 
helfcn • und er that e oboe zu klaoen und zu helten. lit ei-
ner Ankunft trat die Patriotenpartei ofli n auf; da, chandliche 
Urtheil gegen Ha "drubal ward ca irt, n u Verbindunoen mit 
l n numi!li ch n h ik durcb IJannibals G •wancltheit anoe-
kni'lpft uncl nicbt blo( m thatsachlich nb e chlo nen Fried°en WiederbeginD 

in der \ olk ver ammlung cfie Be tati0 un0o verweigert, ondern d•• F• 1• d• 
...,.__ aeligkeiteo . 

.auch durch die PHinderung einer an der africanischen liuste ge-
tran~eten romi cben Transportfl.otte, ja ogar durch den Ueber-

fall emes romische Gesandte fiihrenden romischrn Kriecrsscbiffs 
der Waffenstill land g_ebrochen. In gerechter Erhittrr~o brach 

~,pw aus seinem Lager bei Tuni auf (552) und durcb~og das m 
re1che Thal de Bagrada (Med cherda), indem er den Ortschaf-
tcn keine Capitulation mehr gewahrle, ondern die Einwohner-
. chaften d r Flecken und tadte in Ma e aufgreifen und verkau-
fen lief . chon war l'r tief in Binnenland ing drunoen und 
.stand bei ara0 gara (we tlich von i ca, jetzt l{af, bei Has o 
D chaber), al Hannibal, der ihm ron Iladrum tum au entge"en-
gezogen war, mit ibm zu ammentraf. Der karthaoi che Feldherr 
,·er uchte von dem romi chen in ein r personlicben Zusammen-
.k~nft be. ere Bedin°ungen zu erlangen; allein cipio der schon 
bis an die aufser te Grenze der Zugestiindni se gegangen war, 
konnte nach dem Bruch de Waffen till. tandes unmoolicb zu 
weiterer Nacbgiebigkeit sich ver, tehen, und es i t nicbt o)aublich, 
dafs Hannibal bei diesem chritt etwas andere bezw

0
eckte als 

der i\Ien°c z~ zeigen '. dafs ?ie Pa trio ten keineswegs unbedingt 
0 egen den Frteden se1en. Die Conferenz fiihrte zu keinem Er-

43 * 



666 DRITTES BUCH. KAPITEL VJ. 

8oblacbl bel gebnifs und O kam es zu der Entscbeidungs chlacht bei Zama 
zama. (vermuthlich unweit icca)*). In drei Linien orclnete Ifann a 

ein Fuf volk: in das er te Glied die karthagi chen lieth truppen, 
in da zweite die africanische Land- und die phoeniki che Biir-
gerwehr neb t dem makedoniscben Corps, in cla dritte die Ve-
teranen, die ihm aus Italien gefolgt waren. Vor der Lini tan-
den die achtzig Elephanten, die Reiter auf den FHigeln. c1p10 
tellte gleichfalls seine Legionen in drei Glieder, wie die Romer 

pflegtcn und ordnete ie so, <la~ die Elephanten <lurch und neben 
der Linie weg ausbrechen konnten, ohne sie zu prengen. Die 
gelang nicbt biol: voll tandig, ondern die seitwarts au weichen-
den Elepbanten brachten auch die karthagi chen ReiterOiigel in 
Unordnuog, so daf gegen die e cipios Reiterei, die Oberdies 
durch da EintrelTen von 1a ini a chaaren dem Feinde weit 
uberlegen war, leichtes pie! hatte und bahl in vollem 'ach etzen 
begrifJen war. Ernster war der Kampf des Fufsvolks. Lange 
land da Gefecht zwischen den beider eitigen er-ten Gliedern; 

in dem iiufserst blutigen Haudgemenge geriethen endlich beidc 
Theile in Venvirruncr uod mufsten an den zweiten Gliedern einen 
Halt uchPo. Die Romer faoden ihn; die karthagi ch 1iliz.aher 
zeigte ich o unsicber und schwankend, dafs sich di oldner 
verrathen glaubten uod e mi chen ibnen nd der karthagi chen 
Ilur erw hr zum Ilanduemenge kam. Indef IJannibal zog eilig, 
wa von den e1ilen er ten inien noch iibrig war, auf die Flugel 
zuriick und cbob cine itali chen Kerntruppen auf der ganzen 
Linie vor. cipio drangte dagPgen in der Jitte zu ammen, was 
von der er ten Linie noch kampffahig war und lief das zweite 
und drille Glied recht und links an da er le sich an chlief en. 
Abermal begann auf derselben Wahlstatt ein zweites noch 
furchterlicheres Gemetzel; Ilannihals alte Soldaten wankten nicht 
trotz der Ueberzahl der Feinde, bi die lleiterei der Romer und 
de Mas inissa, von der Verfolguog der geschlagenen feindlichen 
zuruckkebrend, ie von alien eiten umriogte. Dam it war nicht 
blofs der Kampf zu Ende, sondern das pboeniki che lleer ver-
nichtet; die elben oldaten, die vierzcbo Jahre zuvor bei Cannae 
gewiche·n waren, batten ihren cberwiodern bei Zama vergolten. 
Mit einer Uandvoll Leute gelangte Hannibal Jhichtig nach IJadru-
metum. 

•) \\'eder Ort noch Zeit der chJacbt siod binreichend festgestellt. 
Jcoer wird docb wohl kcin andercr eio, al das bekaonte Zama regia; die 

20~ Zcit etwo da Friibjahr 552. Die Bestimmoog des Tagcs auf den 19. Oc-
tober wegen dcr onnenfiustcrnifs ist nicht ZU\ erlassig. 
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ach di em Tage konnte auf karthagischer eite nur der Fr,edo. 
Unver rand zur Fort etzuog de Krieges rathen. Dagegen lag es 
in cler IJand de romi chen Feldherrn ofort die Belagerung der 
Uaupt tadt zu beginnen, die weder gedeckt noch verproviantirt 
war, und, wenn nicbt unberechenbare Zwi chenfalle eintraten, 
da chi k al, welche Hannibal i"iber Rom hatte. bringen wollen, 
jetzt ub r Karthago walten zu la en, cipio hat es nicht gethan; 
r wabrte den Fried n (553). freili h nicht mebr auf die frii-io, 

n rcn Il dingun<>en. Auf er den Abtretun<>en die cbon bei den 
Jetzt n erhaodlungcn fiir Rom wi fur fa ini a efordert wor-
den waren, wurde den Kartha em auf funfzig Jahre eine jahr-
li he Contribution von 200 Talenten (340000 Thaler) aufgelegt 
und mufsten sie sich anhei cbig machen nicht gegen Rom oder 
eioe erbi:mdeten und iiberhaupt auf: erhalb Africa gar nicht, in 

Africa aufserhalh ihre eig nen Gebiet nur nach eingeholter 
Erlaubnil: Rom Krieg zu fuhren; wa that achlich darauf bin-
au lief, daf _Karthago tributpllicbti<> ward und cine politi che 

elb t__tiindigkeit vcrlor. E cbeint ogar, daf die Kartbager 
unter m tanden verpOichtet war o Kri g chifJe zu der romi-
ch n Flotte zu tellen. - fan bat cipio be chuldi t, dafs er, 

um die Ehre der Beendigung de chw r ten l{rie<>e , den Rom 
gefiibrt bat, nicht mil elem OberbefebJ an einen acbfolger ab-
gebcn zu miissen, elem Feiode zu gimstige Bediogungen gewahrte. 
Die Anklage mochte gegriindet sein, wcnn der erste Entwurf zu 

tande gekommen ware; gegen den zweiten cheint sie nicht ge-
recbtfertigt. Weder standen in Rom die Verbaltni e so, dafs der 
Gi:m tling des Yolkes nach elem iege bei Zama die Abberufung 
crnstlich zu furchten gebabt bii.Lle - war doch scbon vor dem 

iege in Ver uch ibn abzulo en vom ·enat an die Burger chaft 
und von die er ent cbieden z11Tt1 kgewie en worden - ; noch 
recbtfertig n die Bedingungen elb t die e B bulcligung. Die 
Karthag r tadt hat nachdem ibr al o die Hiinde gebunden und 
ein miichtiger rachl)ar ibr zur ite ge tellt war, nie auch nur 
einen er ucb gemacht ich der romi cben UJ)rematie zu ent-
ziehen, ge cbwei<>e cl on mit Rom zu rivalisiren; e wufste iiber-
die jeder, der es wi en wollte, daf: der so eben beendigte Krieg 
vie! mehr von Hannibal unternommen worden war al von Kar-
tbago und dafs der Rie enplan der Patriotenparlci sich scblech-
terdiog nicht erneuern liefs. Es mochte den rachsiichtigen 
ltalienern wenig diinken, daf nur die fiinfhundert au gelieferten 
Krieg hiffe in Flammen aufloderten und nicht auch die ver-
bal: te tacit; Verbi enheit und Dorfschulzenverstand mochten 
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die Meinunrr Yer£ chten, dafs nur der vernichtete Gerrner wirk-
lich be ie t ei und den chelten, der da Yerbrechen °die Rihner 
zittern ~e.macht zu haben verschmiiht hatte grundlich zu bestra-
fen. c1pw dachte ander und wir haben keinen Grund und al 0 
kein Recht anzunehrnen, da~ in die em Fall die oemeinen Mo-
tive den Romer be tirnmten, und nicht die adlichen° und hochsin-
ni0 en, die auch in seinem Charakter Jarren. Nicht da Bedenken 
der etwaigen Abberufung oder de m6°lichen Gl(ick wech el 
noch die Besorgnifs vor dem aUerding nicht fernlieoenden Au -
bruch de makedonischen Krieges haben den icheren und zu-
versichtlichen Mann, ~em bi h~r noch alle unb greiflich gelun-
gen war, ab0 ehalten die Execution an der un°lucklichen tacit zu 
volJziehen, die funfzi0 Jahre spiiler einem 

0 
Ad ptivenkcl auf-

0 etrarren wurde und die freilich wohl jrtzt gleich hon vollzooen 
werden konnte. E i t viel wahr cheinlicher, da~ die beidcn 
rof en Feldherren, bei denen jetzt auch die politi che Ent ch i-

dung land, den Frieden wie er war boten und annahmen um 
dort cler unge lllmen Rach ucht der ieger, hier der liartna~kig-
keit und dem Unverstmd drr eberwundenen ocrechte und rer-
tiindicre chrank n zu etzen • der eelenadel und die taat -

m-iinni che Becrabung der hoben Ge0 ner zeirrt sich nicht mind r 
in Hannibal crrof artiger FCicruncr i1~ da uirermeidliche al in 

c1pw weiscm Zuriicktreten von elem ebernu sirren und 
~hmiihlichen de . iecr_e . ollte er, der hochherzige ~nd frei-

bhckencl )lann, 1ch mcbt crefraot haben, wa e denn dem Ya-
terlande niHze, nachdem die politi che Macht der J{arthaoer tacit 
vernichtet war, die ·en uralten itz de Handel und Ackerbau 
v~ll_i9 z~ rerderben un~ ein n der Grundpfeiler der darnaligen 

/ 
Cmbsalion frevelhaft niederzmverfen? Die Zeit war noch nicht 
gekommen, wo die ersten Manner Roms ich hcroaben zu Hen-
~er? der Civ_ili ali? ~!er .\ach~arn und die ewige chande der 

atwn von S1ch m1t erner mf1ss1gen Thriine abzuwaschen Jeicht-
fertirr 0 laubten. 

J:rgebnlue O war der zweite pnni che, oder wie die Romer ihn rich-
du s:,i., .. tirrer nennen, der hanniba]i ·che Krieg beendigt, nachdern er sirb-

zebn Jahre vom Delle pont bi zu den iiulen de Herkules die 
Inseln uncl Land chaften ,·crheert hatte. Vor die em Kriecre hatte 
Rom ein politi'che Ziel nicht boher gc teckt al bis° zu der 
Beherrschung de Festlande der itali chen Ilalbinsel innerbalb 
ihrer natfll'lichen Grenzen und cler itali·chen In eln und i\leere· 
e wird durch die Behandlun° frica beim Friedensschlu~' 
deutlich bewie en daf man rlen li.rierr auch beendigte mit elem 
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Gedanken nicht die Herr chaft fiber die taaten am Mittelmeer 
oder die og nannte Weltmonarcbie begrfmdet, sondern einen 
gefiibrlichen 'ebenbuhler un cbadlich gemacht und ltalicn be-
quem ~achbaren e b n zu haben. E i t wohl richtig, daf 
die Ergebni·se de Kriege , nam ntlich die Eroberung von Spa-
nien di em Gcdanken w nicr nt prachen; aber die Erfolge fiihr-
t n eben ub r die eigentli h Ab icht hinau und zu dem Bcsitz 
von panien ind die Romer in d r That man mochtc sagen 
zufiilli elan°t. Di Herr chaft uh r Itali n bah n die Romer 
errun n weil ie i er trebt bah n; (iie lle 0 emonie und die 
tlarau ·ntwickclte Herr chaft ubcr da - Mittelme r ebiet i t 
ihnen gewL ermaf en ohne i!;\.i;e Ab icht durch die rhaltni 
zugeworfen worden. - Die unmiltelbaren Resultate de Krie- aurmh•tb 

e waren aufserhalb ltalien die \'erwandlung Spaniens in ein 11&11•• 

romische freilich in ewirrer In urrcction begriffcne Doppelpro-
vioz • die Yereinio-un d bi dahin abhanoirr n •raku.ani chen 
Rei he mit drr romi, hen Provinz icili n; di B grundung 
de· romi ·ch n tatt d kartha i ch n Patronat ftber die be-
dcutend ten nu midi ch n IIauptJincre; endli h die \'erwandlung 
Kartha0 o au ein m machtirren llandel taat in eine wehrlo e 
Kauf tadt· mit inem Worte fl m unb trittene He emonie 
iiber den We ten de i\Iittelmeergebiet • ferner da entscbie-
den ausge prochene lneinandergreifeu de o"tlich n und we t-
li hen Staaten, y tems, das im ersten puni chen Krieg sich nur 
er t angedeutet halte, und damit da demnachst bernrstebende 
ent cbeidende Eingreifen Roms in die Connictc der alexandri-
chen Monarchien. In Italien "urde zunacb t dadurch das Ke!-10 rta11, •. 

tenvolk, w nn nicht hon vorher, doch jetzt icher zum nter-
rran bestimmt und e war nur no h eine Z itfra e, wann die 
Exe ution vollzo0 n " rden wf1rde. Jon rhalb cler romischen 
Eiclcreno en haft war di Foloe de Krieo da scharfere Her-
vortreten der herr henden latini chen ation, deren inneren 
Zu ammenhanrr die trotz einz lo r ...,chwankuncren doch im Gan-
zen in treuer em •incchaft C1b r tandene efahr gepruft und 
bewiihrt hatte, und die teicrende Unterdruclmng der nicht latini-
chen oder latinisirten ltaJiker namentlich der Etrusker und der 

unteritali chen abeller. Am elmer ten traf die trafe oder 
viclmehr die Racl1e theils den machtigsten, theils Jen zugleich 
er ten und letzten Bundesgeno, en Hannibals, die Gemeinde 
Capua und die Land chaft der Brettier. Die capuani che Verfas-
uocr ward Yerniclttet und Capua au der zweiten tacit in da 

er-te Dorf Italien umge"anclelt: es war oo-ar die Rede damn 
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andere Lustspieldichter dariiber spafsten, dafs in der todbrin-
genden Luft, wo selbst die ausdauerndste Race der Sklaven, das 
Syrervolk verkomme, die campanische Sklavenschaft schon ge-
lernt habe au zuhalten, so hallt aus olchen gefiihllosen Spotte-
reien der Hohn der ieger, freilich auch der Jammerlaut der 
zertretenen ationen wieder. Wie die Dinge standen, zeigt die 
angstliche orgfalt, womit wahrend de folgenden makedoni-
chen Krieges die Bewachung Haliens vom enat betrieben ward 

und die er larkungen, die den wichtigsten Colonien - so 
Venusia 554, arnia 555, Cosa 557, Cales kurz vor 570 - von 200 u9 m 
Rom au zuge andt wurden. - Welche Lucken Krieg und Hun- m 
ger in die Reiben der itali chen Bevolkerung gerissen hatten, 
zeigt das Bei pie! der romischen Burgerschaft, deren Zahl wah-
rend des Krieges fast um den vierten Theil geschwunden war; 
die Angabe der Gesammtzahl der im hannibali chen Krieg gefal-
Jenen Italiker auf 300000 Kopfe scheint danach durchaus nicht 
iiberlri hen. aturlich fiel die er Verlust vorwiegend auf den 
Kern der Biirgerschaft, die ja auch den Kern und die Masse der 
Streiter stellte; wie furchtbar namenilich der enat ich lichtete, 
zeigt die Eroanzung des elben nach der Schlacht bei Cannae, wo 
derselbe auf 123 Kopfe geschwunden war und mit l\liihe und 
Noth <lurch eine aufserordentliche Ernennung von 177 enatoren 
wieder auf einen ormalstand gebracbt ward. Dafs endlich der 
siebzehnjabrige Krieg, der zugleich in alien Landschaften Italiens 
und nach alien vier Weltgegenden im Ausland gefiihrt worden 
war, die Volkswirthschaft im tiefsten Kern erschiittert baben 
mufs, ist im Allgemeinen klar; zur Ausfiihrung im Einzelnen 
reicht die eberlieferung nicbt hin. Zwar der taat gewann 
<lurch die Confiscationen und namentlich das campanische Gebiet 
blieb seitdem eine unversiegliche Quelle der taatsfinanzen; allein 
durch dies ehllun r Domanenwirthschaft ging natiirlich 
der Volkswohlstand um eben so vie! zurii.£k als er in anderen 
Zeiten gewonnen hatte durch die Zerschlaguno der taatslande-
reien. Eine Menge bliihender Ortschaften - man rechnet vier-
hundert - war vernichtet und verderbt, das miihsam gesparte 
Capital aufgezehrt, die Bevolkerung <lurch das Lagerleben demo-
ralisirt die alte gute Tradition btrrgerlicher und bauerlicher Sitte 
von der auptstadt an bis in das letzte _Dorf untergral;>en. Skla-
ven und verzweifelte Leute thaten sich in Rauberbanden zusam-
men, von deren Gefahrlicbkeit es einen Begriif giebt, dafs in 
einem einzigen Jahre (569) allein in Apulien 7000 l\ienschen m 
wegen Raubes verurtheilt werden mufsten; die sich ausdehnen-
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sollten, die er oder sein Vorweser innerbalb der kartbagischen 
Grenzen be es en hatten, sieht fast so aus, als ware sie hinein-
gesetzt um treitigkeiten nicht zu beseitigen, sondern zu er-
wecken. Dasselbe gilt von dcr durcb den romischen Frieden -
tra tat den Kartbagern auferlegten Verpflicbtung nicht gegen 
romiscbe Bundesrreno sen Krieg zu fiihren so dafs nach dem 
Wortlaut de Vertraas ie nicht einmal befugt waren aus ihrem 
eigenen und unbe trittenen Gebiet den numidi chen r achbar zu 
vertreiben. Bei -sol ch en ertriigen und bei der n icherheit der 
africani chen Grenzverhaltnisse iiberbaupt konnte Kartbago Lage 
g geniiber einem eben o miichligen wie riicksicbtslosen achbar 
und einem Oberherrn, der zugleich chiedsrichter und Partei 
war, nicbt ander als peinlicb sein; aber die Wirklichke.i Nar 

a die "1:gs: Erwartunrren. chon_ ab._Karthago m 
~unter nichtigen Vorwan en ii erfallen und den reichsten 
Theil eine Gebiets, die Landschaft Emporiae an der kleinen 

yrte, theils von den Numidiern eph:indert, theiJs ogar von 
ihnen in Be itz genommen. o gingen die ebergriffe bestandig 
, eiter; da platte Land kam in die Hande der umidier und 
mit l\ff1he behaupteten die Kartbager i h in den grof eren Ort-
schaften. Blofs in den Ietzten zwei Jahren, erkJarten die Kar-
thager im J. 582, eien ihnen wieder siebzig Dorfer vertrags- ,n 
widrig entrissen worden. Botschaft iiber Botscbaft ging nach 
Rom; die Karthager beschworen den romischen Senat ihnen ent-
weder zu ge tatten sich mit den Waffen zu vertheidigen, oder ein 
Schiedsgericht mit Spruchgewalt zu bestellen, oder die Grenze 
neu zu reguliren, dam it sie wenigstens ein fiir allemal erfiihren / 
wie viel sie einbiifsen sollten • esser sei • gex:adezu zu 
romischen Unterthanen zu machen. als sie so allmahlich den Li-

yern au zuliefern. Aber die romische Regierung, die schon 
554 ihrem Clienten geradezu Gebietserweiterungen, natiirlich auf ••• 
Kosten 1 artbagos, in Aussicht ge tellt hatte, chien wenig dagegen 
zu haben, dafs er die ihm bestimmte Beute sich selber nahm; sie 
mafsigte wohl zuweiJen den allzugrofsen Ungestiim der Libyer, 
die ihren alten Peinigern jetzt das Erlittene reichlich vergalten, 
aber im Grunde war ja eben dieser Qualerei wegen lassinissa von 
den Rornern Karthago zum Nachbar gesetzt worden. Alie Bitten 
und Beschwerden batten nur den Erfolg, dafs entweder romische 
Commissionen in Africa erschienen, die nach griindlicher Unter-
suchung zu keiner Entscheidung kamen, oder bei den Verband-
lungen in Rom Massinissas Beauftragte l\langel an Instructionen 
vorschiitzten und die Sache vertagt ward. ur phoenikische 

Mommsen, rlSm. Gesell. J. 5. Aufl. 44 
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Gedu.ld war im tande ich in eine solche La e mit Ergebunrr 
zu chicken, ja dabei den Machthabern jeden Dien t und jede 
Artigkeit, die ie be0 ehrten und nicht begehrten, mit un rmiid-
licher Beharrlichkeit zu erweisen und namentlich dw·ch Korn-

Hano.ib•L endungen um die romi che Gunst zu buhlen. - Ind f war 
diese Fugsamkeit der Be iegten doch nicht blof G duld und 
Er ebuno. Es gab noch in Karthago eine Patrioten1 artei und an 
ihrer pitze stand der Mann, der wo immer da chick al ihn 
hin tellte, den Romern fw·chtbar blieb. ie halte e ni ht auf-
gegeben unter Bemitzun11 der leicht vorau zusehenden erwicke-
Jungen zwi chen Rom und den o tiichen tachten noch einmal 
den Kampf aufzunehmen und, nachdem cl r rof artige Plan 
Ilamilkar und einer ohne ,,· entlicb an cler kartha ischen 
Oligarchie ere cheitert war, ff1r die en neuen Kampf vor allem 

Reform der clas Yaterland innerlich zu ern uern. Die be ernde Macht d r 
kuu,asi- 'oth und wohl auch Hannibals klarer, i:trofsartiger und der achen Ver- v 
rmung. Ien chen machtiger Gei t bewi.rkten _politi che uncl finanzielle 

Reformen. Die Oligarchie, die <lurch Erhebung der Criminal-
unter uchung gegen den grofsen Feldherrn wegen a? i~htlich 
unterlassener Einnahme Roms und Unter chlagung der 1tah chen 
Beute das Mar ihrer verbrecheri chen Thorheiten voll gemacht 
hatte - die e verfaulte Oligarchie wurde auf Hannibal Antrag 
iiber den Haufen geworfen und ein demokrati he Re iment 
eingeffthrt, wie e den erhaltnis n der Borger cha~t a~gemessen 

,gs war (vor 559). Die Finanzen wurden dmch Be1lr ,bung der 
ri"ick tandigen und unter cblagenen Gelder und dmch Einfiihrung 

iner besseren Controle o chnell wieder geordnet, daf die ro-
mische Contribution ezahlt werden konnte, ohne die Burger 
irgendwie mit aufserordentlichen teu~rn zu bela te~. Die ~o-
mi che Regierung, eben damals im B gnff den beclenkh?ben Kneg 
mit elem Grofskonig von Asien zu beginnen, folgte die en Vor-
oao11en mit be11reiflicher Besorgnifs; e war keine eingcbildete Ge-
fah; dafs die karthao-ische Flolte in llalien landen und ein zweiter 
han~ibalischer Kriei dort sich en1spinnen konne, wiihrend die 

ee.,,,.1ba1• romi hen Legione; in Kleinasien fochten. Man kann darum die 
F 10• h1• Romer kaum tadeln, wenn sie eine Gesandt chaft nach ~ar-

m thauo chick ten ( 559), die vermutbljch beauftragt war IlanrubaL 
A u;lieferung zu fordern. Die grollenden karthagi chen Oligar-
chen, die Briefe uber Briefe nach Rom and ten, um den Mann, 
der ie ge turzt, wegen gebeimer Verbi~dungen mit d.en anti~o-
mi ch ue innten Iacbten dem Lande feind zu denunc1ren, smd 
verachtlich, aber ihre Meldungen waren wahrscheinlich richtig; 
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und o wabr e auch i t, daf in jener Ge andtschaft ein demii-
thi11 ode EinO'estiindnif der Fmcht des machtigen Volkes vor 
de~ einfachen chofeten von Karthago lag, so b~greiflich ~ml 
ehrenwerth es i t, daf er tolze Sieger von Zama 1111 Senat Em-
s )ruch that gegen die en er~gen ~itt, s_o war doch 
j ne mg tan ni s e en nicht and res. als die scbhchte Wab~-
h it uod Uannibal ine so auf erordenthche Natur, dafs nur ro-
mi -~L1e Gefllhl politiker illll Hinger an der Spitz.e des karthagi-
ch n taat du.Iden konnten. Die eigenthOmliche Anerkennung, 

die er b i der feindlichen Regierung faod, karn ihm selbst scbwer-
licb (1berraschend. Wie Hannibal und nicht Karthago den letz-
ten Krieg uefllhrt halte, so batte auch Hannibal c)a zu tragen, 
wa den Be iegten trilit. Die Jiarthager konnte~ ruchts thun _al 
ich fugen und ibrem tern danken, daf Hann!bal, durch_ eme 

rascbe und besollllene Flucbt nach dem Onent die grofsere 
cbande ihnen er parend, ein r Valer tadt blof di~ mindere 

lief ihren °rof ten Burg r auf ewige Zeiten _au der lle1mat~.Yer-
bannl ein Yermo • 11 " nd etll Ilau 0 e chl 1ft zu 
habcn'. Da tief innige \ orl aber, daf diejenigen die Lie?linge 

er Gotter incl denen sie di unencllicben Fr uden uncl cl1e un-
ndli hen Leid n ganz rnrleihen, hat also an Hannibal in vollem 
fan e sich bewiihrt. - Schwerer als da Einscbreiten gegen Han-

nibal lafst es ich verantworten, dan die romiscbe Regierung 
nach dessen Entfernung nicht aufhorte die Stadt zu bearg":ohnen 
und zu plagen. Zwar gahrlen dort die Part~ien nach w1e vor: 
allein nacb der Entfernung de auf erordentltchen Ianne., der 
fat die Geschicke der Welt gewendet hatte, becleutete die Pa-
triotenpartei nicht vie! mebr in Karthago als in eto]jcn und i.n 
A baia. Die ver tandio-t Idee unter denen, welche damal die 
ungli:1ckliche tadt b ,~euten, war ohne Zweifel die ich an Ma i-
nis a anzu chlief en und aus cl m Dran11er den cbutzhcrrn der 
Phoeniker zu ma h n. Allein weder die nationale noch die lib 'Sch 
ge innte Faction d r Patrioten gelangte an d~ Ruder,. ondern 
es blieb eginumt bei d n romisch gesmnten Oligarcben, 
welcbe, soweit ie nicht iiberhaupt aller Gedanken an die Zukunft 
ich begaben, einzig die Idee festbieltcn die materielle Wohlfahrt 

und die CommunalfreibeitKarthagos unter dern Schutze Roms zu 
rettcn. Hiebei batte man in Rom wohl sich beruhigen konnen. 
Allein weder die Menge noch selbst die regierenclen Herren vom Fortdauarnc1e 

g wohnlichen chlag vermochten sich der griincllichen Ang t vom s:::•~::.~" 
hannibali cben Kriege her zu entschlagen; die romisc~en Kauf- Kn th •s•• 
leute aber ahen mit neidi chen Auaen die Stadt auch J tzt, wo 

4.4* 
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ibre politi che Ma ht dahin war, im Besitz iner au edehnten 
Handel cli und in fe t c0 ri:mclct n clurch nicht z cr-

,s, scbi:1lternclcn Reichthum . chon imJ. 567 erbot i b di kar-
101 tha0 i chc He ierung die ammtlichen im Fried n v n 553 tipu-

lirlcn T rminzahlungen sofort zu entrichten, wa di Rom r, 
clenen an der keit Kartba"O w it m hr gel g n 
war al an den Geld ummcn elb t, begr iflich r \ i ahlehnt n 
und darau nur die Ueberzeugung gewannen, clan all r angc-
wandten ff1he ungcacbtet die tacit nicht ruinirt und nicht zu 
ruinireo ei. [mmer auf I eue licfen G r(ichte Oh r cli mtriehe 
der treulo en Pbocniker durch Rom. Bald halte in Emi iir 
Hannibal Ari ton von T ro ich in Kartba hlick n Ja en, um 
die Bi:u.,,cr chaft auf di Landun° einer a iati hen Kri 0otte 

.. s vorzuber it n (561); bald hall der Rath in geheimer nacbtJicbcr 
itzung im Tempel d IIeiJgottrs den Ge andten de Per cu 

m Audienz g geben (5 L); bald prach man von der gewaltigen 
Flotte, die in Kartharro fflr den makedonischen Kri g geru t t 

111 werde (5 3). E ist nicht wahr chcinJicb, dafs diescn und abn-
lichen Oinrren mehr als boch tens die Unbe onnenheiten Einzcl-
ncr zu Grundc la rn; immer aber waren ie das ignal zu neuen 
diplomati chen Mi~ bandlungrn von romischer, zu neuen Ueber-
orillen von Ma ini a cite urn] • 1 in n lit immer mebr 
icb fc t, ·e we • mQ und Verstand in ihr war, dafs obne einen. 

dritten uni ch n Kri g mil Kactba.go ... nich_Lfert,.,. zu werden sei. 
!fl,..;d;e,. ahr nd aJ o di Macht der Phoeniker in elem Lande ibrer 

-- "rYahl ehen o dahin ank wi i Hiner tin ihrer Ileimath erlegen 
war, erwuch neben ihnen ein neuer taat. eit unvordenklichen 
Zeiten wie noch heulzutage i t das nordafricanische Kustenland 
bewobnt von elem Volke, da icb selher SchiJah oder Tamazigt 
hei.1: t und welches die Griechen und Romer die omaden oder 
. umidier, das ist das W cidevolk, die Araber en n, 
obwo J auch ie dieselben wo als -;Trirten' ( Scbawie) bezeich-
nen, und da wir Bcrbern oder Kabylen zu nennen gewohnt 
incl. Das elb i t, o weit cine Sprachc bis jetzt erforscht i t, 

keiner and rn bekannlen Nation verwandt. In der karthagischen 
Zcit hattcn di e tammc mit Ausnahme der unmittelbar um 
Karthago od r unmillelbar an der Kustc hau enden wohl im Gan-
zrn ihre nabbangirrkeit b hauptct, ab ,r auch bei ihrem llirten-
und Reiter! bcn, wie e noch j tzl di l.lewohner de Atlas fuh-
ren, im \ e entlichcn b harrt, bwohl da phoeniki che Alphabet 
und C1berbaupt die phoeniki ch Civilisation ibn n nicht fremd 
blieb ( '. 497) und e wobl vorkam, dafs die Berberscheiks ibre 
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. 1 r r und mil phoeniki ·ch n Adel -
ohn in Karthago er~1e 1en ie D~n romi che Politik wollte unmit-

familien ich vcr ch":agerft~n. _1eht baben und zorr e· vor einen 
lh B -1 ung n in A nca me o R te are e i z . b cl l. cht g nu<> bedeutete um oms 
taat dorl grof· zu z1e k_n' er rn1d do b goenug um 1' arthago 

b t u ·onncn u ' • cbutz ent nen _z f frica be chrankt war' auch h1er 
lacht, na hd m die elbe a~-u n tadt jedc freie Bewegung un-

ni derzuhalten und der g qua e bt fand man b i den eiuoe-r h chen \Va man u e, <l mog ic :u ma • c1· Zeit de bannibali chen Kri ge· tan en 
born n Fu~t n._ m I~ unter drei Oberkoni en' <le-
di nordafncam chen_ Emge~o~nenl\lenrre Fiir ten 
r n jedem nach ~ort1 er .. 1A1 t emeBoccl~ar der vom atlanti 'Chen 

. cl 111 Kom"' der " auren , • b waren. '? 1 b th (jelzl 1luia au der maroccamsc -
1eer bi zum Flu I • l\lo oc a 1' - • er der 1a ae yler IPhax' der 

franzo i chen Grenze)' cl m odm l hobrle 'orgebirge ( ieben-d b. an da ogeoannte ur 1 • 0 von a_ i 0-·c1· r d Bona) in clen heutirren Provmzen ran 
kap zw1 h n JI Je I unK _ . d . 1a yler Ma ini a' der ,,on 
und Al i r und d :n o?1g bf au die kart ha i ·cbe Gr nze _in 
elem durcbbohrte~ \ orgchirg . b t Der machtig·te yon d1e-

h t• orovmz on tant1ne o • . h t1,r u1genr . b .. ·nd mletztenl{rie rn1·c en 
en, d r Konig von i"'a yp ax "ar I efan en nacb ltalieo ab-

Rom und Kart ha o Ob_ rwu~dllnftnt~1f sein weit Gebi •t kam 
gefi:thrt wo1:den, WO er Ill_ d~I a~ der S~hn de ypbax y rmin~, 
im Wesenthcben an l\ a 5!01 B"tt von den Romero eioen lde1-
obwobl e!· <lurch _dCJ~_utb1ge~e~i zuruckerlangte (554)' Yer-too 
nen Theil de vate! lichen .-mi ben Bundes"enos en nicht mn 
mochte doch den alt~ren Io ranrrer von Kartha o zu brin~en. 
die tellung de bcvoi zugt 11 D 0 • if ·ell iches-; und mcbt 11an1nhoa. 
fa sini ~a ward cler Grimde1~ de nu;1 n1 l\lann an die r hte telle 

0 at~ anl ode'. Zufall O e~t\e;ki<> bi· in da hocb te Grei-
ge etzl. Kor?~rhcb cre_u~d un ·n Arabcr flihigj de trapaze 
en alt r, mr11 ·1g und nuc \e~~1 w1e e1 Ali nd a~f demselben Fiecke 

zu ertrag n' von~ _Iord_e~ is_ zu~und n zu Pferde zu sitzen' in 
zu stehen und_ v1 iun ~"an_z1gh eln einer Jugend ,,·ie auf den 
cl ,11 abenteuerhchen Glu k" cc 1 1 Feldberr rrleich er-r II . n·en al oldat um a o . ch\acbt e t e1 n pa. , I . der chwereren Kun t in cmem 
probt uncl rbenso em 1' e1 le~ . Lande Ordoung zu erhal-
zahlrf'ichen Hause Zuehl und in - c1•1~rm B schu-tze1· i·Ocksicht los . • • h d m nnc1t1gcn e 
1 n, gle1cb bere1t ic . e ' .c h en 'achbar ruck ichts-
zu FC,rsen zu. "erfen "ie den d h" a~11!~ elem mit den Verhalt-
lo unter clie FiH e zu treten un zu d ·u den vornchmsten Hau-

{ h er crzogen un 1 niss n l ;irt ~gos, wo b genau bekannt wie von 
sern au - und eingegangen war' e enso 
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Grof leptis, drang einheimi che itte und Sprache ein. Der Ber-
ber fing an unter der Aegide Roms sich dem Phoeniker gleic!1, 
ja iiberlegen zu fohlen; die karthagischen Gesandten mufsten m 
Rom es boren, daf ie in Africa Fremdlinge seien und das Land 
den Libyern gehore. Die elb t in der nivellirenden Kaiserzeit II 
noch Jebensfahig und kraftig dastehende phoenikisch- nationale 
Civili ation Nordafricas i t bei weitem weniger das Werk der 
Karthager al da de las inissa. • 

In panien feigten die griechischen und phoenikischen Stadte spanleno c"1. 

an der Kii l , wie Emporiae, Sagun tum, Neukarthago Malaca, 1
""

1
'" 

Gade , sich um so bereitwiJliger der romischen Herrschaft, als sie 
sich elber i'iberlassen kaum im tande gewesen waren sich ge-
gen die Eingebornen zu schiitzen; wie aus gleichen Griinden 
Massalia, obwohl bei weitem bedeutender und wehrhafter als jene 

tadte, es <loch nicht versaumle <lurch engen Anschlufs an die 
Romer, denen 1a alia wieder a1 Zwi chen tation zwischen Ha-
lien und panien vielfach niitzlich wurde, sich einen machtigen, 
Riickhalt zu ichern. Die Eingebornen dagegen machten den Ho-
mern un aglich zu cha/Ten. Zwar fehlte e keine wegs an An-
atzen zu einer national-iberischen Civilisation, von deren Eigen-

thiimlichkeit freilich es uns nicht wohJ moglich ist eine deutliche 
Vor tellung zu gewinnen. Wir finden bei den Jberern eine weit-
verbreitete nationale Schrift, die sich in zwei Bauptarten, die des 
Ebrothals und die andalusische und jede von diesen vermuthlich; 
wieder in mannichfache Verzweigungen spaltet und deren r-
sprung in sehr friihe Zeit hinaufzureichen und eher auf das alt-
griechische als auf das phoenikische Alphabet zuruckzugehen 
1,cheint. Von den Turdetanern (um Sevilla) ist sogar iiherliefert 
dafs ie Lieder au uralter Zeit, ein metrische Ge etzbuch von 
6000 Ver z ilen, ja sogar ge chichtliche Aufzeichnungen be-
saf en; allerding wird die e Volker chaft die civilisirteste unter 
alien spanischen genannt und zugleich die am wenigsten kriege-
rische, wie denn auch sie ihre Kriege regelrniifsig mit fremden 
Soldnern fohrte. Auf die elbe Gegend werden auch wohl Poly-
bios Schilderungen zu beziehen sein von dem bluhenden Stand 
des Ackerbaus und der Viehzucht in Spanien, wefsbalb bei dem 
Mangel an Ausfuhrgelegenheit Korn und Fleisch dort um Spott-
preise zu haben war, und von den_ prachtigen Konigspalasten mit 
den golden en und silbernen Kriigen voll ,Gerstenwein'. Auch die 
Culturelernente, die die Romer mitbrachten, fafste wenigstens 
ein Theil der Spanier eifrig auf, so dafs fruher als irgendwo 
on t in den uberseeischen Provinzen sich in Spanien die Lati-
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schaft, die ein der Landessitte wohl kundiger romischer Feldherr 
einem keltiberischen im Solde der Turdetaner gegen die Romer 
fechtenden Schwarm zusandte: entweder nach Hause zu kehren, 
oder fiir doppelten Sold in romi cbe Dienste zu treten, oder Tag 
und Ort zur Schlacht zu bestimmen. Zeigte sich kein Werbe-
offizier, so trat man auch wohl auf eigene Hand zu Freischaaren 
zu am men, um <lie friedlicheren Landschaften zu brandschatzen, 
ja ogar die tadte eiozunebmen uod zu be etzen, ganz in cam-
pani cher Weise. Wie ,vild und unsicher das Binnenland war, 
davon zeugt zum Beisµiel, dafs die lnternirung we tlich von Car-
tagena bei den Homern als sch were Strafe gait, und dafs in 
cinigermaf en aufgeregten Zeiten die romischen Commandanten 

'des jenseitigen Spaniens Escorten bis zu 6000 Iann mit sich 
nahmen. Deullicher noch zeigt es dcr seltsame Verkehr, den in 
der griechisch- spanischen Doppelstadt Emporiae an der o tlichen 

pitze der Pyrenaen die Griechen mit ihren pani chen ach-
baren pflogen. Die griechischen A.nsiedler, die auf einer an der 
Land eite von elem spanischen tadttheil durch eine Mauer ge-
trennten Halbinsel wohnten, lief en diese jede acht durch den 
dritten Theil ihrer Burgerwehr besetzen und an elem einzigen 
Thor einen hoheren Beamten bestandig die Wacbe verseben; kein 

panier durfte die griecbische Stadt betrelen und die Griechen 
brachten den Eingebornen die Waaren nur zu in starken und 
wobl escortirten Abtheilungen. Diese Eingebornen voll Unruhe K,1.go de, 

und Kriegslust, voll von elem Geiste des Cid wie des Don Quixote J.~ 0
;;::.~. 

ollten denn nun von den Romero gebandigt und wo mi\glich 
gesittigt werden. 1ilitarisch war die Aufgabe nicht schwer. Zwar 
bewiesen die panier nicht blofs hinter den fauern ihrer Stadte 
oder unter Ilannibal Fuhrung, sondern selb t allein und in 
offener Feld cblacht sich al nicht verachtliche Gegner; mit ihrem 
kurzen zwei cbneidigen cbwert, welches spater die Romer von 
ibnen annahmeo, und ibren geftll'chteten Sturmcolonnen brachten 
sie nicht selten selbst die romischen Legionen zum Wanken. 
Hatten sie es vermocht sich militaris h zu discipliniren und poli-
tisch zusammenzuschliefsen, so batten sie vielleicht der aufge-
drungenen Fremdherrschaft sich entledigen konnen; aber ihre 
·Tapferkeit war mehr die des Guerillas als des Soldaten und es 
mangelte ibr voUig der politische Verstand. So kam es in Spanien 
zu keinem ernstcn Rrieg, aber ebensowenig zu einem ernstlichen 
Frieden; die Spanier haben sich, wie Caesar spater gaaz richtig 

1

/} . 
ibnen vorbielt, nic im Frieden ruhig und nie im Kriege tapfer 
erwie en. o leicht der romische Feldberr mit den lnsurgenten-_ 
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nm in Masse abzulosen. Die romische Burgerschaft fing an inne 
zu werden, dafs die Herrschaft (1ber ein fremdes Volk nicht blofs 
fur den Knecht eine Plage i t, ondern auch fiir den Herrn, und 
mmrte laut iiber den verhaf ten pani chen Kriegsdienst. Wah-
r nd die neuen Feldherren mit gutem Grund ich weigerten die 
Ge ammtablo ung der bestehenden Corps zu gestatten, meuterten 
die e und drnhten, wenn man ihnen den Abschied nicht gebe, 
ihn sich selber zu nebmen. - Den Kriegen selbst, die in Spanien 
von den Romern gefiihrt wurden, kom.mt nur eine untergeord-
nete Bedeutung zu. Sie begannen schon mit cipios Abrci e 
( . 645) und wahrten, so Iange der bannibalische Krieg dauerte. 

acb dem :Frieden mit Karthago (553) ruhten auch auf der Halb- 201 

insel clie WalTen; jedoch nm auf kurze Zeit. Im Jahre 557 brach 1v1 

in beiden Provinzen eine allgemeine Insurrection aus; der Befehls-
haber der jenseitigen ward hart gedrangt, der der diesseitigen 
voUig iiberwunden und selber ers hlagen. Es ward nothig den 
Krieg mit Ernst anzugreifen und ob,Yobl inzni chen der tiichti 0 e 
Prator Quintus Minucius iiber die er te Gefahr Herr geworden 
war, beschlof doch der enat im Jahre 559 den Consul Iarcu m. cato. 
Cato selbst nach panien zu enden. Er fand auch in der That 

beicter Landung in Emporiae da ganze diesseitige panien von 
den Insurgenten iiber chwemmt· kaum dafs diese Hafenstadt und 
im innerenLande ein paar Burgen noch fiir Rom bchauptet wurden. 
Es kam zur olTenen :Feldschlacht zwischen den Insmgenten und 
dem consularischen Heer, in der nach hartem Kampf Mann gegen 
Mann endlich die romische Kriegskunst mit der gesparten Reserve 
den Tag entschied. Das ganze diesseitige Spanien sandte darauf 
eine Unterwerfung ein • indefs es war mit der elben o wenig 

ernstlich gemeint, dais auf da Geriicht von der Heimkehr de 
Consul nach Rom sofort der Aufstand abermals begann. Allein 
das Geriicht war falsch, und nachdem Cato die Gemeinden, die 
zum zweitenmal icb anfgelehnt batten, schnell bezwungen und 
in Masse in die klaverei verkauft hatte, ordnete er eine allge-
meine Entwaffnung der Spanier in der diesseiti11en Provinz an 
und erliefs an die ammtlichen tadte der Eingebornen von den 
Pyrenaen bi zum Guadalquivir den Befehl ihre Mauern an einem 
und demselben Tage niederzureifsen. Niemand wufste, wie weit 
das Gebot sich erstrecke, und es war keine Zeit sich zu verstan-
digen; die meisten Gemeinden gehorchten und auch von den 
wenigen widerspenstigen wagten es nicht viele, als das romiscbe 
Heer demniichst vor ihren Mauern erschien, es auf den Stmm 
ankommen zu !assen. - Die e energischen Mafsregeln waren 
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allerdings nicht ohne nachhaltigen Erfolg. Allein nichts desto 
weniger hatte man fast jahrlich in der ,friedlicben Provinz' ein 
Gebirgsthal oder ein Bergcastell zum Gehorsam zu bringen und 
die stetigen Einfalle der Lusitaner in die jenseitige Provinz fiibr-
ten gelegentlicb zu derben Niederlagen der Romer; wie zum 

191 Beispiel 563 ein romisches Heer nach starkem Verlust sein Lager 
im Stich ]assen und in Eilmarschen in die ruhigeren Landschaften 
zuruckkehren mufste. Erst ein Sieg, den der Praetor Lucius 

1s9 Aemilius Paullus 565 *), und ein zweiter noch bedeutenderer, den 
18s der tapfere Praetor Gaius Calpurnius jenseit des Tagus 569 ilber 

die Lusitaner erfocht, schafften auf einige Zeit Rube. Im diessei-
tigen Spanien ward die bis dahin fast nominelle Herrscbafl de.r 
Romer iiber die keltiberiscben Volkerschaften fe ter begrundet 
durch Quintus Fulvius Flaccus, der nach einem gro( en Siege iiber 

181 dieselben 573 wenigstens die nachstliegenden Cantone zur Unter-
werfung zwang, und besonders durch seinen Nachfolg r Tiberius 

amchu,. Gracbus (575. 576), welcher mehr noch als durch die Walfen, 
179 178 m1t enen er dreibundert spanische Ortscbaften sich unterwarf, 

<lurch sein grschicktes Eingehen auf die Weise der schlichten 
und stolzen Nation dauernde Erfolge erreichte. lndem er an-
gesehene Keltiberer bestimmte im romischen Beer Dienste zu 
nehmen, schuf er sich eine Clientel; indem er den schweifenden 
Lenten Land anwies und ie in Stadten zusammenzog - die 
spanische Stadt Graccurris bewahrte des Romers Nam en-, ward 
dem Freibeuterwesen ernstlich gesteuert; indem er die Verhalt-
nisse der einzelnen Volkerschaften zn den Romero <lurch gerechte 
uod weise Vertrage regelte, verstopfte er so weit moglich die 
Quelle kiinftiger Emporungen. Sein Name blieb bei den Spaniern 

*) Von diescm Statthalter ist kiirzlich <las folgende Decret anf einer 
in der Niihe voo Gibraltar aufgefuodeoeo, jetzt im Pariser Mu emn auf-
liewahrteo l{upfertafol zum Vorscheiu gekommen: 'L. Aimilius, de Lucius 
Soho, lmperator bat verfiigt, dafs die in dem Thurm vou Lascola (dur h 
Miinzeo und Pliuius 3, I, 15, bekaoot, aber uogewisscr Lage] wobnhaften 
Sclaven der Has tenser [Basta regia, unweit Jerez de la Frontera] frri scio 
so lien. Den Boden und die Ortschaft, die sic zur Zeit be itzeo, sollco sie 
aoch feroer besitzen und haben, so lange es dem Volk uod dcm Rath dcr 
Romer beliebco wird. Vc,bandelt im Lager am 12. Jan. [5fi4 oder 51l5 der 
Stadt]'. (L. Ain,ilius L. f. inpeirator decniuit, tltei qnei flasle11.~iwn sor-
vci in turri Lascutana habilarent, leiberei essent. Agru111 oppidu111q1t[e], 
quod ea temp estate posedisent, item possidere li.abereque iousit, d111n po-
plus s011atusque Romanus ve//et. Act. in castreis a. d. XII. k. Feb1·). Es 
ist dies die alteste riimisrhe rkunde, die wir im Ori 0inal besitzeo, zwci 
Jahre friiher abgrfafst als dcr bekannte Erlafs der Consolo des J. 568 in 
der Baccbanalieoaogelegenheit. 

...,, 
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in gesegnetem Andenken, und es trat in dem Lande seitdem, 
w nn aucb die Keltiberer noch manches Mal unter dem Joch 
zuckten, doch vergleichungsweise Rube ein. - Das Verwaltungs- v ...... a1u,n1 
system der beid s lanischen :.rovinzen war dem s1c1 1sc -sar- 8

P"
01

• .. • 

m1sc en iihnlich, aber nicbt gleicb. Die Oberverwaltung ward 
wie bier so dort in die Hande zweier ebenconsuln gelegt, die 
zuerst irn Jahr 557 ernannt wnrden, in we c es Jahr ancb die 101 

Grenzregulirung und die definitive Organisirnng der neuen Pro-
vinzen fallt. Die verstandige Anordnung des baebischen G-esetzes 
(562 '?), dafs die spanischen Praetoren immer auf zwei Jahre er- ,.2 

nannt werden so!Jten, kam in Folge des steigenden Zudrangs 
zu den hiichsten Beamtenstellen und mebr noch in Folge der 
eifersiichtigen Ueberwachung der Beamtengewalt durch den Senat 
nicht ernstlicb zur Ansftihrung und es blieb, soweit nicht in 
aurserordentlichem Wege Abweicbungen eintraten, auch hier bei 
dem for diese entferntP.n und schwer kennen zu lernenden Pro-
vinzen besonders unverniinftigen ·ahrlicben Wecbsel der romi-
schen tatthalter. Die abhangigen emem en wurden durch-
gangig zinspflichtig; allein statt der sicilischen und sardinischen 
Zebulen und Zolle wurden in Spanien vielmehr von den Romero, 
eben v,ie fruber hier von den Karthagern, den einzelnen Stiidten 
und Stamrnen feste Abgaben an Geld oder sonstigen Leistungen 
auferlegt, welche auf militiirischem Wege beizntreiben der Senat 
in Folge der Beschwerdefohrung der spanischen Gemeinden im 
Jahr 583 untersagte. Getreidelieferungen wurden hier nicht 111 

anders als gegen Entschadigung geleistet und auch biebei dnrfte 
der Statthalter nicht mehr als das z"·anzigste Korn erbeben und 
ilberdies gemafs der eben erwabnten Vorschrift der Oberbehorde 
den Taxpreis nicht einseitig feststellen. Dagegen hatte die Ver-
pflichttmg der spanischen Unterthanen den romischen Heeren 
Zuzug zu leis ten bier eine ganz andere Wichtigkeit als wenigstens 
in dem fried lichen Sicilien, und es ward dieselbe auch in den 
einzelnen Vertriigen genau geordnet. Auch das Recht der Prii-
gung von Silbermilnze romischer Wabrung scheint den spani-
schen Stiidten sehr haufig zugestanden und das Miinzmonopol 
hier keineswegs so wie in Sicilien von der romischen Regierung 
in Anspruch genommen worden zu sein. Ueberall bednrfte man 
in Spanien zu sehr der Unterthanen, um hier nicht die Provin-
zialverfassung in moglichst scbonender Weise einzufiihren und 
zn handhaben. Zn den besonders von Rom begiinstigten Ge-
meinden zahlten namentlich die grofsen Kiistenplatze griechischer, 
phoenikischer oder romischer Griindung, wie Saguntum, Gades, 
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sondern ein grofser Theil desselben: ganz Thessalien im weite-
sten inn vom Olympos bis zum Spercheios und der Halbinsel 
Magne ia, die grofse und wichtige Insel Euboea, und die Land-
scbaften Lokri , Doris und Phokis, endlicb in Attika und im 
Peloponnes eine Anzabl einzelner Platze, wie das Vorgebirg Su-
nion, Korinth, Orchomenos, Heraea, das tripbylische Gebiet -
alle diese Land - und Ortschaften waren Makedonien geradezu 
unterthanig und empfingen makedonische Besatzung, vor alleo 
Dingen die drei wichtigen Festungen Demetrias in Magnesia, 
Chalkis auf Euboea und Korinth, ,die drei Fesseln der Hellenen'. 
Die Macht des Staates aber lag vor allem in elem Stammland, in 
der makedoni chen Landscbaft. Zwar die Bevolkerung diese 
weiten Gebiet war auffallend di.inn; mit Anstrengung aller Krafte 
vermochte l\1akedonien kaum so viel l\Iann chaft aufzubringen 
als ein gewohnliches consularisches Heer von zwei Le1rionen ziihlt 
und es i t unverkennbar, dafs in die er Hinsicht icb das Lanrl 
noch nicht von der durch die Ziige Alexanders und den galli chen 
Einfall hervorgebrachten Entvolkerung erholt. hatte. Aber wiih-
rend im eigentlichen Griechenland die sittliche und staatlicbe Kraft 
der Nation zerruttet war und dort, da es mit dem Volke doch 

I 
vorbei und eben k m meh der l\Ii_ihe werth schien, selbst 
von den Be eren der eine itber elem Becher, der andere mit dem 
Rappier, der dritte bei der Studirlampe den Tag verdarb, wiib-
rend im Orient und in Alexandreia die Griechen unter die dichte 
einheimi che Bevolkerung wohl befruchtende Elemente aussiien 
und ihre prache wie ihre faulfertigkeit, ihre Wi senschaft und 
Afterwissenschaft dort ausbreiten konnten, aber ihre Zahl kaum 
geniigte um den Nationen die Offiziere, die taatsmanner und die 
Schulmeister zu liefern und viel zu gering war um einen Mittel-
stand reingriecbischen Schlages auch nur in den St.adten zu bil-
den, bestand dagegen im nordlichen Griechenland noch ein guter 
Theil der alten kernigen Nationalitat, aus cler die Marathonkiim-
pfer hervorgegangen waren. Daher rtihrt die Zuversicht, mit der 
die Makedonier, die Aetoler, die Akarnanen, i'1berall wo sie im 
Osten auftreten, als ein besserer Schlag sich geben und genom-
men werden, und die iiberlegene Rolle, welche sie defswegen an 
den Hofen von Alexandreia und Antiochia spielen. Die Erzahlung 
ist bezeichnend von dem Alexandriner, der Hingere Zeit in Make-
donien gelebt und dort Landessitte und Lande tracht angenom-
men hat, und nun, da er in seine Vaterstadt heimkebrt, sich sel-
ber einen Jann und die Alexandriner gleich Sklaven achtet. Diese 
derbe Tiichtigkeit und der ungeschwachte ationalsinn kamen vor 
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allem dcm makedonischen als elem miichtigsten und geordnet-
sten der nordgriechischen taaten zu Gute. Wohl i t auch bier 
der Absoluti mus emporgekornmen gegen die altegewi sermafsen 
standi che Verfassung; aUein Herr und nte1ihanen tehen doch 
in Makedonien keine we0 s zu einander wie in Asien und Aegypten 
und das Volk ftiblt ich noch selbststiindig und frei. In festem 
Muth gegen den Lande feind wie er auch beifse, in unerschiitter-
licher Treue gegen die Reimath und die angestammte Regierung, 
in muthigem Au barren unter den schwersten Bedriingnissen steht 
unt alien Volkern der alten Gescbichte keines dem romischen 
o nab wie <las makedonische, und die an das Wunderbare gren-

zende Regeneration des Staates nach der gallischen Iovasion ge-
reicht den leitenden l\fannern wie dem Volke, das sie leiteten, zu 
unverganglicher Ebre. - Der zweite von den Grofsstaaten, Asien A,1cn. 

war nichts als das oberflachlich umgestaltete und belleni irte Per-
sien, das Reich de Konig der Koni1re' wie sein Herr ich be-
zeicbnend fiir seine Anmafsung wie ftir seine chwiiche zu nen-
nen pllegte, mit den clben Anspritchen vom Hellespont bis zum 
Pendschab zu gebieten und mit derselben kernlo en Organi ation, 
ein Biinclel von mehr oder minder abbangigen Dependenz taaten, 
unbotmafsigen atrapien und halbfrcien griechi chen tiidten. 
Von Kleina ien namentlich, das nominell zum Reich der Seleu-
kiden geziiblt ward, war thatsiichlich die ganze ordkiiste und 
der grofsere Theil des ostlichen Binnenlandes in den Handen ein-
heimischer Dynastien oder der aus Europa eingeclrungenen Kel-
tenhaufen, von elem We ten ein guter Theil im Besitz der Ko-
nige von Per amon, und die Inseln und Ktistenstadte theils 
aegyptisch, theil frei, so dafs elem Grofskonig bier wenicr mebr 
blieb als das innere Kilikien, Phrygien und Lydien und eine grofse 
Anzahl nicht. wohl zu realisirender Rechtstitel gegen freie tadte 
und Fiir ten ::_ ganz und gar wie seiner Zeit die Herrscbaft des 
deutschen Kaisers aufser seinem Hausgebict besteilt war. Das 
Reich verzehrte ich in den vergeblichen ersuchen die Aegypter 
aus den l{iistenland chaften zu rerdrangen, in dem Grenzbader 
mit den ostlichen Volkern, den Parthern und Baktriern, in den 
Fehden mit den zum Unheil Kleinasiens claselbst ansiissig gewor-
denen Kellen, in den bestancligen Bestrebungen den Emancipa-
tionsversuchen der ostlichen Satrapen und der kleinasiatischen 
Griechen zu steuern, und in den Familienzwisten und Priitenden-
tenaufstanden, an denen es zwar in keinem der Diadochenstaaten 
fehlt wie iiberhaupt an keinem der Grauel, welche die absolute 
Monarchie in entarteter Zeit in ibrem Gefolge ftibrt, ailein die in 

MommBon, rom. Oesch. I. 5. Aull. 45 
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chach zu halten, theils in den kJeinen tadten um Mylasa: lassos, 
Bargylia, Euromos, Pedasa, um den trefflichen Hafen und einen 
Landung platz in Karien sich zu sichern • mit der Flotte gelang 
es ihrn bei der achlassigkeit, mit welcher die Bundesgenossen 
das leer bewachten, glCtcklich die thrakische Ki.iste zu erreichen 
und noch vor elem Winter 553/4 zu Hause zu sein. 201/0 

In der Tbat zog sich gegen Philipp im Westen ein Gewitter &am;••h• di 

zusammen, welches ihm nicht liinger gestattete die Pliinderung ,:~';.~~::. 
des wehrlosen Aeg ptens fortzusetzen. Die Romer, die in dem-
selben Jahrc endlich den Frieden mit Kartbago auf ihre Bedin-
oungen abgeschlossen batten, fingen an sich ernstlich um diese 
Vcrwickelungen im Osten zu beki.immern. Es ist oft gesagt wor-
den, dafs sie nach der Eroberung des Westens sofort dfran ge-
gangen seien den Osten sich zu unterwerfen; eine ernstliche 
Erwiigung wird zu einem gerechteren Urtheil fiihren. Nur die 
stumpfc Unbillio-keit kann es verkennen, daf Rom in dieser Zeit 
noch keincsweg • nach der Hcrrscha~ i.iber die Mittelmeerstaaten 
griff, sondern nichts weiter begehrte al in Africa und in Grie-
chenlaocl ungefahrJiche achbarcn zu haben; und ei0 entlich ge-
fahrlich ferr .Rom war Makedonien nicht. Seine ~1acht war aller-
diogs nicht gering uod es ist augenscheinlich, dafs der romische 

enat den Frieden von 548/9, der sie ganz in ihrer Integritat 2oe/5 
beliefs, nur ungern gewahrte; allein wie wenig man ernstlichc 
Besorgnisse vor l\fakedonien in Rom hegte und hegen durfte, 
beweist am besten die geringe und doch nie gegen ebermacht 
zu fechten genothigte Truppenzabl, mit welcber Rom den nach-
sten Krieg gefuhrt hat. Der Senat hatte wohl eine Demi.ithigung 
l\fakedonien gern gcsehen; allein um den Preis eines in Make-
donico mit romischen Truppen gefi.ihrten Landkrieges war sie 
ihm zu theuer uod darum machte er nach elem Ri.icktritt der 
At}toler ofort freiwillig Frieden auf Grundlaoc des tatusquo. 
Es ist darum auch nichts weniger als ausgemacht, dafs die ro-
mische Regierung diesen Frieden in der bestimmten Ahsicht 
chlofs den Krieg bei gelegnerer Zeit wieder zu beginoen, und 
ehr gewifs, dafs augenblicklicb, bei der gri.indlichen Erschopfung 

des taats und der aufsersten Unlust der Bi.irgerschaft auf einen 
zweiten (ibersecischen Krieg sich einzulassen, cler makedonische 
Krieg den Romero in hohem Gracie unbequem kam. Aber jetzt 
war er unvermeidlich. Den makedonischen Staal, wie er im Jahre 
549 war, konnte man sich als achbar gefallen !assen; allein m 
unmoglich durfte man gestatten, dafs derselbe den bes ten Theil 
des kleina i'atischen Griechenlands und das wichtige Kyrene 
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binzuerwarb, die neutralen Handelsstaaten crdriickte und damit 
eine Macht verdoppelte. Es kam binzu, dafs der Sturz AegnJ-

tens, die Demiitbigung, vielleicht die Ueberwaltigung von Hho-
dos auch elem sicilischen und italischen Handel tiefe Wuoden 
geschlagen haben wiirden; und konnte man iiberbaupt rubig 
zusehen, wie der italische Verkehr mit elem Osten von den bei-
den grofsen Continentalmiichten abbangig ward'? Gegen Attalos, 
den treuen Bundesgenossen aus dem ersten makedonischen 
Krieg, hatte Rom liberdies die Ebrenpilicht zu wabren und zu 
hindern, dal's Philippos, der ihn scbon in seiner Hauptstadt be-
lagert hatte, ihn nicht von Land und Leu ten vertrieb. Endlich 
war der AnsprJ!£!!...Rom den scbiitz~nden Arm frber alle H 1-
Jenen au zustrecken kein~swegs hlofs Pbra e; 01e eapo taner, 
Rhegmer, l\Iassalioten und Emporienser konnten bezeugen, daf • 
dieser Schutz sebr ernst gemeint war, und gar keine Frage ist 
es, dafs in dieser Zeit die Romer den Griechen naher standen 
als jede andere Nation und wenig ferner als die hellenisirten 
1akedonier. Es ist seltsam den Romern das Recht zu bestrei-

ten iiber die frevelbafte Behandlung der Kianer und Thasier in 
ibren menscblichen wie in ihren bellenischen Sympathien sicb 
emptirt zu fiiblen. So vereinigten ich in der That alle po-
litischen, commerciellen und sittlicben Motive, um Rom zu dem 
zweiten Kriege gegen Philippo , einem der gerecblesten, die die 
Stadt je gefubrt bat, zu bestimmen. Es gereicht dem eoat zw-
hohen Ehre, dafs er sofort sich ent cblof uncl sich weder durch 
die Erschtipfuog des Staates noch durch die Impopularitat einer 
solchen Kriegserklarung abbalten liefs seine Anstalten zu tr !Ten 

,o, - schon 55a erscbien der Propraetor l\Iarcus Valerius Laevinus 
mit der sicilischeo Flotte von 38 Segeln in der tistlichen See. 
lndefs war die Regieruog in Verlegenheit einen ostensibeln 
Kriegsgrund ausfindig zu machen, <lessen •sie dem Volk gegen-
ftber nothwendig bedurfte, auch wenn sie nicht i:1berhaupt vie! zu 
einsichtig gewesen ware um die recbtliche l\fotivirung de l(rie-
ges in Philippos Art gering zu schii.tzen. Die Unterstiitzung, die 
Philippos nach dem Frieden mit Rom den Karthagern gewahrt 
haben soll1e, war olTenbar nicbt erweislicb. Die rtimi chen Un-
tertbanen in der illyriscben Landscbaft bescbwerten sich zwar 
schon seit liingerer Zeit uber die makedooi chen UebergrilTe. 

•o• chon 551 batte ein rtimi cher Gesandter an der Spitze des 
illyrischen Aufgebo1s Philippos Schaaren aus dem illyrischen 
Gebiet hioausgeschlagen und der Senat defswegen den Gesandten 

,02 des Konigs 552 erklart, wenn er Krieg sucbe, werde er ihn friiher 
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Augenblick, al schicke dieser sich dazu an· sein Heer er chien 
in Kleinasien u~d besetzt_e_ e_~ige Ortschafte~ des Konigs Attalos, 
der von den Romern mil1tarischen Schutz erbat. Diese indef 
b_eeilte1_1 sich nicht den Grofskonig jetzt zum Bruch zu drangen; 
sie schickten Gesandte, die in der That es erreichten dafs Atta-
los Gebiet geriiumt ward. Von daher hatte Philipp~s nichts zu 
hoffen. 

Philipp 1.,.r1 Indefs der gliickliche Ausgang des letzten Feldzugs hatt 
•m .... ,. Philipps M~th oder Uebermuth so gehoben, dafs, nachdem er 

der eutrahtat der Achaeer und der Treue der Makedonier sich 
durch die Aufopferung einjger fe ten Platze und des verabscheu-
ten Admirals Herakleides aufs eue v r ichert hatte im nachsten 

m Fr~g 556 er e war, der ilie OJTen ive ergriff ~d in die atin-
tam che Landschaft einriickte, um in dem en11en Paf wo ich 
der Ao?s (Vios~) zwischen den Bergen Aeripos und

1 

Asmao 
durchwilldet, em wohl verschanztes Lager zu beziehen. Ihm 
g~e!liiber lagert~ das durch neue Truppensendungen verstarkte 
rom1sche Heer, iiber das zuerst der Consul des· voriaen Jahres 
Publius ~illius, ~od~n seit dem Sommer 5°56 der diesjahrige 

Flamioim. C~n~ul T1l~s Qwnctms Flamininu den Oberbefeh! fiihrte. Fla-
mm~~us, em talentvoller erst dreifsigjahriger Mann, gehorte zu 
der Jungeren Generation, welche mit dem altvaterischen Wes n 
auch den altvateri chen Patrioti mu von ich abzuthun anfing 
und zwar auch noch an das Vaterland, aber mehr an sich und an 
das Hellenenthum dachte. Ein g chickter Offizier und besserer 
Diplomat war er in vieler Hinsicht fur die Behandluncr der chwie-
ri~en gri~chi~cben _ Verbaltnis e vorlrelllich geeign~t; dennoch 
ware es. VIelle1cbt fiir ~om wi_e fiir Griechenland be ser gewe en, 
we~n die Wahl auf emen mmder von helleniscben ympathien 
erfullten Mann gefallen und ein Feldherr dortbin gesandt worden 
ware, den weder feine Schmeichelei bestochen noch beifsende 
Spottrede verletzt hatte, der die Erbarmlichkeit der helleniscben 
Staatsverfassungen nicht iiber litterarischen und kiinstlerischen 
Reminiscenzen vergessen und der Bellas nach Verdien t behan-
delt, den Romern aber es erspart hatte unau fiibrbaren ldealen 
nachzustreben. - Der neue Oberbefeb] baber hatte mit dem 
Koni~ ~og~eich eine Zusammenkunft, wahrend ilie beiden Heer 
unthat1g s1Cb gegeniiber standen. Philippo machte Friedensvor-
chlage; er erbot sich _alle _eigenen Eroberungen zuriickzugeben 

und wegen de den gr1ech1 chen tadten zuaefii11ten chadens 
sich einem billi~en Austr~g zu unterwerfen; aber dem Begeh-
ren allmakedon1sche Bes1tzungen, namentlich Thessalien aufzu-
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geben, scheiterten die Verhandlungen. Vierzig Tage _s~den ~e 
beiden Beere in dem Engpafs des Aoos, ohne dafs Philippos mcb 
oder Flamininus sich entsch!iefsen konnte entweder den turm 
anzuordnen oder den Konig tehen zu lassen und ilie vorjahrige 
Expedition wieder zu ver uchen. Da half dem roiniscben General Philipp ••· k d rilckgedrl.nrt 
die Verratherei einiaer Vornehmen unter den onst gut ma e o- uach Tempe. 

nisch gesinnten Ep;iroten, namentlich de_ C~ar~ps, aus der Ver-
legenheit. Sie fi.ihrten auf Bergpfaden ell rom1Scbes Corps von 
4000 Mann zu Fufs und 300 Reitern auf die HOhen ober~alb_des 
makedonischen Lagers und wie alsdann der Co!lsul da femdliche 
Heer von vorn angriff, entschied das Anrii~ken Jene~ ~vermuthet 
von den beherrschenden Bergen herabsteigenden rom1schen Ab-
theilung die Schlacht. Philippos verlor Lager und Verschanzung 
und gegen 2000 Mann und wich eilig z~iick bis an den Pafs Tem~e, 
die Pforte des eigentlicben l\Iakedomens. Allen anderen Be 1tz o>i!_ch•ulaud 

gab er auf bis auf die Festungen; ilie the sali chen tadte, die er 1na!era~~;;:1t 
nicbt vertheirugen konnte, zerstorte er selbst - nur Ph era~ schlofs 
ihm die Thore und ent.ging dadurch dem erderben. Theil _d':fch 
diese Erfolge der romischen Waffen, theils ~urch ~lammmu 
geschickte Milde bestimmt traten zunac_hst die Epeirot~n vom 
makedonischen Bilndnifs ab. In Thessalien waren auf die erste 
Nachricht vom Siege der Romer sogleich die Athamanen und 
Aetoler eingebrochen und die Romer folgten bald; da~ platte Land 
war leicht uberschwemmt, allein die festen Stadte, die gut make-
doniscb gesinnt waren und von ~hilippos Unterst~tzung empfin-
gen, fielen nur nach tapferem W1derstand oder wider ~anden o-
gar dem iiberlegenen Feind; so vor_ allem Atrax am linken fer 
des Peneios wo in der Bresche die Phalanx statt der fauer 
stand. Bis a~f diese thessaliscben Festungen und da G biet der 
treuen Akarnanen war somit ganz Nordgriecbenland in den Han-
den der Coalition. - Dagegen war der Siiden durcb die Fest_un-
gen Chalkis und Korintb, rue durch das Gebiet der m~kedomsch 
gesinnten Boeoter mit einander die Verbindung unter~elte_n, und 
durch die achaeische eutralitat noch immer we entlich m ma-
kedoniscber Gewalt und Flamininus ent cb]ofs ich, da es doch 
zu spat war um dies Jahr noch in Makedonien einzudringen, 
zunachst Laddbeer und Flotte gegen Korinth und die Achaeer z_u 
wenden. Die Flotte die wieder die rhodischen und pergameru-
schen Schiffe an si~h gezogen hatte, war bi her da~t be chaf-
tigt gewesen, zwei kleinere St.adte auf Euboea, Eretna und K~y-
stos einzunehmen und daselbst Beute zu machen; worauf be1de 
indefs ebenso wie Oreos wieder .aufgegeben und von dem make-
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die Akarnanen ergaben sich auf die Nachricht von der Schlacht 
bei Kynoskephalae. 

l'rleden1p,a- Es lag voll tiindig in der Hand der Romer den Frieden zu 
um;nnieu. dictiren: ie nutzten ihre Macht ohne sie zu mifsbrauchen. Man 

konnte da Reich Alexanders vernichten; auf der Conferenz der 
Bundesgenos en ward dies Begehren von aetolischer Seite aus-
drucklich gestellt. Allein was hief da anders als den Wall hel-
lenischcr Bildung gegen Thraker und Kellen niederreifsen? chon 
war wahrend des eben geendigten l{rieges das bliihende Ly i-
macheia auf dem th.rakischen Cher onesos von den Thrakern 
ganzlich zerstort worden - eine eroste Warmmg fiir die Zukunft. 
Flamioinus, der tiefe Blicke in die widerwiirtigen \ erfehduogen 
der griechischen taaten gethan hatte, konote nicht die Hand 
dazu bieten, daf die romische Gror macbt fftr den Groll d r 
aetoliscben Eidgenos enscbaft die Execution t:1beroabm, auch 
wenn nicbt eine helleni chen Sym11athien fur den feinen und 
ritterlicben Konig ebenso sehr gewonnen gewesen wiiren wie sein 
romiscbes ationalgefuh.l verletzt war dtirch die Prahlereien der 
Aetoler, der ,Sieger von Kynoskephalae', wie sie sich naonten. 

I Den Aetolern erwiederte er, .ila 'cht.J:QJDisch.e...S,iJ.te_sci_.B -
siegle zu _1ernicbten, i.ibrigeo seien sie ja ih.re eigenen lier. ren 

/ und stebe e ihnen frei mit fakedonien ein Ende zu machen, 
wenn sie konnten. Der Konig ward mit aller moglichen Ri.ick-
sicht bebandelt und oachdem er i h bereit erkliirt hatte auf die 
fruher gestellten Forderuogen jetzt inzugebeo, ihm von Flami-
ninus gegen Zahlung einer Geldsumme und tellung von Geil: eln, 
darunter seines obnes Demetrios, ein langerer WalfenstilJstand 
bewilligt, den Philippos hoch t notbig brauchte um die Dardaner 
aus Makedonien binauszuscblagen. 

Fdede mi, Die definitive Regulirung der verwickelten griecbischen An-
11.1cedon1en. gelegenheiten ward vom Senat einer Commissi~n von zeh~ ~er-

sonen iibertragen, deren Haupt und Seele wieder Flammmus 
war. Philippos erbielt von ih.r abnlicbe Bedingungen wie ie 
Kartbago gestellt worden waren. Er verlor alle auswiirtigen Be-
sitzungen in Kleinasien, Tbrakien, Griecbe~and und_ auf _den 
Inseln des aegaeiscben Meeres; dagegen blieb das e1gentl1 be 
Makedonien ungeschmalert bis auf einige unbedeutende Grenz-
stricbe und die Landscbaft Orestis, welche frei erklart ward -
eine Bestimmung, die Pbilippos auf er t empfindlic~ ficl, allei~ 
die die Romer nicht umhin koonten ibm vorzuscbre1ben, da bei 
seinem Charakter e unmoglicb war ihm die freie Verfiigung 
iiber einmal von ihm abgefallene Unterthanen zu las en. Make-
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donien w~de ferner verpllichtet keine auswartigen Bundnisse 
ohne Vorw1ssen _Rom abzuschliefsen nocb naeh. auswart.s Be-
s~t~~~gen zu sch1cken; ~erner nicht aufserbalb Makedonien gegen 
cmhs1~te Staaten nocb iiberbaupt gegen romiscbe Bundesaenos-
sen Krieg zu f~bre_? und kein Heer uber 5000 Mann, kein°e Ele-
phan~en ~nd rncht i.ib~r 5 DeckschifTe zu unterbalten, die i.ibrigen 
an die_ Romer aus~uhef~rn_. Endlich trat Philippos mit den Ro-
mern m Sym_mach1e, d!e 1hn verpDichtete auf Verlangen Zuzug 
zu_ senden, ,~1e denn gle1ch nacbber die makedonischen Truppen 
m1t d~n ~egwnen zusammen fochten. Aufserdem zahlte er eine 
Contnbutwn von 1000 Talenten (1700000 Thlr) bd 
f k d . . . - ac em 
a_ e omen . also zu vollstandiger politischer 'ullitat herabge-

druck_t und 1hm nur so viel Macht gelassen war als es bedurfte 
um die Gr~nze v?n Hellas gegen die Barbaren zu hi.iten, schritt 
~an daz~ ub~r die vo!ll Konig abgetretenen Besitzungen zu ver-
!ugen. _Die Rome~, die eben damals in Spanien erfubren, dafs 
u~er~ee1scbe Prov_mzen ein seh.r zweifelhafter Gewinn seien, und 
die uberhaupt kemeswegs des Landererwerbes wegen den Krieo 
begonnen hatten, nahmen nichts von der Beute fur sich und 
zwangen dadurch auch ibre Bundesgenossen zur Mii.fsigung s· . b bl - li h S • le Onechenland e~c. ossen sammt c e taaten Griechenlands, die bisher unter rrei. 

Ph1hppos gestanden ,, fr_ei z erklar:en; und Flamininus erhielt 
den Auftrag das defsfiillige Decret den zu den isthmischen Spie-
len ver~~mmelten Griechen zu verlesen (558). Ernsthafte Man-

196 ner fre1bch ~ocbten fragen, ob denn die Freiheit ein verschenk-
bar~s Gut sei und was Freiheit obne Einigkeit und Einheit der 
N_at1on _bedeute; <loch war der Jubel grofs und aufrich.tig, wie 
die Abs1cht aufr1chtig war, in der_der Senat die Freiheit verlieh *). 
-: i\usg~nommen waren von d1eser allgemeinen fafsregel nur s1r.oc1ra 

die 1llynschen Landscbaften ostlicb von Epidamnos die an • 
den Herrn von Skodra Pleuratos fielen und diesen ein Afenschen-
alter zuvor von den Romern oedemuthigten Land- und s - _ 
berstaat (S. 55_7) ~eder ZU dtr miicbtigsten unter all den i:::r:~ 
Herrscha~ten m _d1esen Strichen machten; ferner einige Ort-
schaft~n 1m we_sthch~n Thes alien, die Amynander besetzt batte 
und die man 1bm liefs, und die drei Inseln Paros, Sk;Tos und 
Imbros, welcbe Athen fi.ir seine vielen Drangsale und seine noch 

Insch;. Wir hab_en _noc~ Goldstater mit dem Hopf des Flamininns u.nd der 
. G _if\;_ T.1 Quincti(us) , unter dew Regiment des Befreiers der Hellenen 1
~ rbiec _ehnn and gesc1:Iag~n. Der Gebrauch der lateinischea Spra.che ist 

erne eze1c ende Art1gke1t. 
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an 500 erschlugen. Dies war denn doch zu arg; Flamininus 
legte ihnen eine Bufse von einem Talent fur jeden oldaten auf 
und da sie die e nicht zahlten, nahm er die nachstliegenden Trup-
pen zusammen und belagerte Koroneia (55 ). 'un verlegte man 19e 

sich auf Bitten; in der That liefs Flamininus auf die erwendung 
der Achaeer und Athener gegen eine sebr mafsige Burse von den 
Schuldigen ab und obwobl die makedoniscbe Partei fortwahrend 
in der kleinen Landschaft am Ruder blieb, setzten die Romer 
ibrer knabenhaften Opposition nicbts entgegen als die Langmuth 
der Uebermacht. Auch im iibrigen Griechenland begniigte sich 
Flamininus, so weit es ohne Gewaltthatigkeit anging, auf die in-
neren Verhiiltnisse namentlich der neubefreiten Gemeinden ein-
zuwirken, den Rath und die Gerichte in die Hande der Reiche-
ren und die antimakedonisch gesinnte Partei ans Ruder zu brio-
gen und die stiidtischen Gemeinwesen dadurcb, dafs er das, was 
in jeder Gemeinde nach Kriegsrecht an die Romer gefallen war, 
zu elem Gemeindegut der betrelJenden Stadt schlug, moglicbst 
an das romische Interesse zu kniipfen. Im Fri:1bjahr 560 war die ,9, 

Arbeit beendigt; Flamininus versammelte nocb einmal in Korinth 
die Abgeordneten der siimmtlichen griechischen Gemeinden, 
ermabnte sie zu verstiindigem und miifsigem Gebraucb der ihnen 
verliehenen Freiheit und erbat sich als einzige Gegengabe fur 
die Romer, dafs man die italischen Gefangenen, die wiihrend des 
hannibalischen Krieges nach Griechenland verkauft worden wa-
ren, binnen dreifsig Tagen ihm zusende. Darauf raumte er die 
letzten Festungen, in denen noch romische Besatzung stanrl, 
Demetrias, Chalkis nebst den davon abbiingigen kleineren Fortsr 
auf Euhoea, und Akrokorinth, also die Rede der Aetoler, daf 
Rom die Fesseln Griechenlands von Philippos geerbt, thatsacb 
lich Liigen strafend, und :r:og mit den sammtlicben romiscbe 
Truppen und den befreiten Gefangenen in die Heimath. 

Nur von der verachtlichen Unredlicbkeit oder der schwiich- a.,ui ..... 
lichen Sentimentalitiit kann es verkannt werden, dafs es mit der 
Befreiun Griecbenlands den Romern vollkommen Ernst war 
und die Ursacbe, wefshalb der grofsartig angelegte Plan ein so / 
kiimmerliches Gebiiude lieferte, einzig zu sucben i t in der voll-
stiindigen sittlichen und staatlichen Auflosung der hellenischen 
Nation. Es war nichts Geringes' dafs eine machtige ation das Ir 
Land, welches sie sicb gewohnt hatte als ihre Urbeimath und als 
das Heiligthum ihrer geistigen und boheren Interessen zu be-
trachten, mit ihrem miichtigen Arm plotzlich zur vollen Freiheit 
fiihrte und jeder Gemeinde die Befreiung von fremder Schatzung 

¼7 * 
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und fremder Besatzung und die unbeschrankte Selbstregierung 
verlieh; blof die Jammerlichkeit sieht hierin nichts als politische 
Berechnuncr. Der politische Calcul machte den Homern die Bc-
freiung Griechenlands moglich, zur Wirklicbkeit wurde sie durch 
die eben damals in Rom und vor allem in Flamininus selbst un-
beschreiblich machtigen belleniscben Sympathien. Wenn ein 
Vornurf die Romer trifft, so ist es der, dafs sie allc und vor 
allem den Flamininus, der die woblgegriindelen Bedenken de 

enats f1berwand, der Zauber s hell nischen 1amens binder 
die Erbiirmlichkeit c es damaligen griecbiscben Staatenwe ens in 
ihrem ganzen Umfang zu erkennen und all den Gemeimlen, die 
mit ihren in und gegen einander gahrenclen ohnmachtigen Anti-
pathien weder zu hancleln noch sich ruhig zu halten verstanden, 
ihr Treiben auch ferner gestatteten. \\ i die Dinge einmal 
standen, war e vielmehr nothig die er eben o kummerlichen 
als schadlichen Freiheit durch r.ine an Ort und telJe dauernd 
anwesende ebermacht ein fur aliemal ein Ende zu machen; 
die schwachliche Gefuhlspolitik war bei all ihrer scheinbaren 
Humanitat weit grausamer al die strengste Occupation gewesen 
sein wiirde. [n Boeotien zum Beispicl mufste Rom einen poli-
ti chen Mord, wenn nicht veranla en doch zuJassen, weil man 
ich einmal ent chlos en hatte die romischen Trupp n au Grie-

cbenland wegzuziehen und somit den romi ch ge innten Grie-
chen nicht wehren konnte, daf ie in landiiblicher Weise sich 
elber halfen. Aber auch Rom elbst litt unl r den Folgen die-

ser Halbheit. Der Rrieg mit Anliochos ware nicht entstanclen 
ohne den politischen Fehler der Befreiung Griechenland , und 
er ware ungefabrlicb geblieben ohne den militariscben Febler aus 
den Hauptfestungen an der europaischen Grenze die Be atzungen 
wegzuziehen. Die Geschichte hat eine Nemesis fur jede Siinde, 
fftr den impotenten Freiheitsdrang wie fur den unverstandigen 
Edel mu th. 
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sondern eine unabwei.liche politiscbe Nothwendigkeit. Mak <lu-
nien bufste daffir, dafs es einmal eine Macht er ten Bange ewr-
sen war und mit Rom auf gleichem Fuls Krieg gefiihrt batte: 
man hattc bier, und bier mit vie! besserem Grund aJ geO'en Kar-
tbaO'o, i h vorzu ehen, dafs die alte MachtstelJung ni ht wied r-

Acb•m- keb~·e. - Ander tand es mit den Acbaeern. Sie batt n im LatLf' 
de Kriege gegen Antiochos ihren lange geniibrten Wun rh 
befriedigt den Peloponne ganz in ihre Eidgenos~enschaft zu brin-
gen, indem zuerst Sparta, ~lann nach der Vertre1bung der A 1~tcn 
aus Griechenland auch Eb und le sene mehr oder werng r 
O'ezwungen beigetreten waren. Die Rumer batten dies ge chehen 
]assen und e OO'ar geduldet, daf man dab i mit ab ichtlich r 
Riick icht losigkeit gegen Rom verfubr. Flamininu hattc, als 
le ene crklarte, ich den Ri.imern uoterwerf n aber nicht in 

die Eidgenos enschaft eintretcn zu wollen und die e darauf Ge-
wait brauchte, zwar nicht unterlassen den Achacern zu Gemiit.he 
zu frthren, dafs ulche Sonderverfogungen uber einen Theil.der 
Beute an sich unrecht und in elem Vcrhiiltnif der Achaeer zu den 
Romern mehr al unpa end seien, aber denn doch in einer sehr 
unpolitischen achgiebigkeit gegen die Hellenen im We entbcbcn 
den Achaeern ilu·en Willen O'ethan. AJJein damit hatte die Sache 
kein Ende. Die Achaeer, von ibrer zwerghaftcn 1 ergrof eronO' -
sucht gepeinigt, liefsen die tadt Pl mon in Aetoben, die !e 
wiihrend de Kriege besetzt batten, nichl fahren, machten 1e 
vielmehr zum unfreiwilligen 1itglied ilu·er Eidgeno en chaft; 
sie kauften Zakynthos von elem tattbalt r de letzten .Besitzer 
Amynander 1md batten gern noch Aegina clazu gehalJt. ur wi-
derwillig gaben sie jene Insel an Rom heraus und htirten ~ebr 
unmuthiO" Flaminio us guten Rathschlag 'ich mjt ihrem Pelopon-

01. ••h•et- nes zu b~gniigen. Sie glaubten es sich schuldig zu sein die U~-
••h••,.:~

1
'
10

• abhangigkeit ibres Staates um so mebr zur Schau zu tragen' Je 
weniger daran war; man sprach von Kriegsrecht, von der treue_n 
Beihulfe der Achaeer in den Kriegen der Romer; man fragte die 
romischen Ge andten auf der achaeischen Tagsatzuog warum 
Rom ich um Me ·ene bekiimmer ·, da Achaia ja nicbt nach 
Capua fr age, und der hochberzige Patriot, _der aJ o ge pro_chen, 
ww-de bekJatscht und warder Stimmen be, den Wahl n s,cher. 
Das alles wiirde sehr recht und ebr erhab n g we en ein, 
wenn es nicht noch vie! lacherlicher g we en ware. E lag wohl 
oine tiefe GerechtiO"keit und ein noch tief rer Jammer darin, dafs 
Rom, o ernstlich es die Freiheit cler Hel\enen zu grun<l n un , 
den Dank der Hellenen zu verdi nen bemuht war, dennoch ihnen 
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nichts gab als die Anarchic und nichts erntete als den ndauk 1 

Es lagen_ auch den helleni hen Antipalliien oecren die Schutz~ 
macht _s,cher sebr edlc Gcfuhle zu Grunde u~d° die personliche 
.Bra V hert cmzeln_er touan cbeoder }Janner j t auf er z \l'eifel. Aber 
~!arum blc1bt cheser achaei he Patrioti mus nicht minder eine 
f~orbe1t u_nd ~me walmi historische Fratze. Bei all jenem Ehr-
ge1z uncl . c1JJ Jener nat10nalen Empfindlichkeit O'eht dw-ch die 
gan~e Nat10n vom ersten bis zum Jetzten Jann das !!TundJich~te 
~efubJ der 9hnmac?t. St_ets horcbt jedcr nach Rom, der libe-
l ale Mann mcht wen1ger me cler servile: man dankt dcm fl'. J weno I r- h D unme , c as ge urc tete_ ecret ausbJeibt; man mault, wenn der 
Senat zu verstehen grnbt, dafs man wohl thun werde frcii\illig 
nachzugeben, u~1 _es nic~t gezwungen zu thun; man thut was 
man n:iurs wo moghch m emer fur die Romer verletzenden Weise 
,um ~he F~rmeu zu retten'; man berichtet, erlautert, .erscbiebt' \ 
s~bleicht ~,ch d~rc~ und wenn das endlich alles nicht mehr gehe~ 
will'. so w1_rd _m1t emem patrio_tischen Seufzer nacbgegeben. Das 
~re1ben hatte_ Anspruch wo rncbt auf Billioung doch auf acl _ 
steht, wen~ elm Futu.r zum Kampf entschl~ en gewe en war:n 
u~d der Knechtschaft der 1ation den nterO'ano voroezogen 
batten; abe~· ~eder Pbilopoemen noch Lykortas bclachten a~ einen 
so!chen poht1schen Selbstrnord - man wolJte wo moO'Jich frei 
sem! ab_er d~nn doch v~r al_lem leben. Zu allem diesem 1ber sine! 
e~ 0 !emaJs drn Romer, die die efllrchtete romische Intervention in 
die mn_eren _Angelegenheiten GriechenJands hervorrufen sondern 
s!ets die Grrechen _selb t die wie die Knaben den tock den i 
furchten, selber ewen (iber den andern brinoen. Der von dem / 
gelehrt~n Pobel hclleni cher und nachhell.eni;cher Zeit bis zum l 
~~el w!ederholte ,~orn_llff, dafs die Romer bestrebt gewe en 
"l\aren mneren Zw1st ,~ Griecheoland zu stiften, ist eine der 
~ollsten Abgeschmackthe1ten, welche politi irencle Philoloaen our 
Je_ ~usgesonnen baben. icht die Romer trugen den Had~r nach / 
Grtechenland - wahrlicb Eulen nach Atllen I c1· 1 
G • h · . . - , sonc ern ie 
_ri~_c en_ 1hre Zw1 trgkeiten nach flom. amentlich die Achaeer . . . die uber 1hren Arrond • , I " . . . . , e..-..,ckeiun-

• . 11 ungsge u ten ganzlich ubersahen, wie sehr O , .. 1,chen 
zu 1hrem ergenen Besten es oewesen da.11s Fl • · . c1· bacern und )', h · . . 0 > ammmus IC aeto- Spartanern. 
tsc geSmnten ~tadte rncht der Eidgenossenschaft einverleibt 

-hatte, _erwarben ~n Lakedaemon und Mes ene sich eine wahre 
~ydr~ rnner~nZw, _fes. Unaufhorlich baten und flehten l\Iitglieder 
dies~t Gememden m Rom sie aus der verbafsten Gemeinschaft 
Z~ lo~en, dar~te~· cha:akteristisch genug selbst diejenigen, die 
die Ruckkebr m che He1math den Achaeern verdankten. Unauf-
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im Jahre 575 an den Senat ging um ihn iiber die Zustiinde im 1,9 

Peloponnes aufzuklaren und eine folgerechte und gehaltene Inter-
vention zu fordern, mag als Mensch noch etwas weniger getaugt 
haben als sein Landsmann Philo poem en, der jene Patriotenpolitik 
wesentlich begriindet hat; aber er hatte Recht. 

So umfafste die Clientel der romischen Gemeinde jetzt die 11annlb•t. 

sammtlicben Staaten von dem ostlicben zu dem Testlichen Ende T • 

des Mittelmeeres; nirgends bestand ein Staat, den man der 1\lfthe 
werth gehalten hatte zu furcbten. Aber noch lebte ein l\Iann, 
dem Rom diese seltene Ehre envies: der heimathlo e Karthager, 
der erst den ganzen Westen, alsdann den ganzen Osten gegcn t 
Rom in Waffen gebracht hatte und der vielleicht nur gescheitert 
war dort an der ehrlosen Aristokraten-, hier an der kopflosen 
Hofpolitik. Antiochos hatte sich im Frieden veqlflicbten mussen 
den Hannibal auszuliefern; allein derselbe war zuerst nach Kreta, 
dann nach Bithynien entronnen *) und lebte jetzt am Hof de 
Konigs Prusias, beschiiftigt diesen in einen Kriegen gegen Eu-
menes zu unter tiitzen und wie immer iegreich zu Was er urn! 
zu Lande. Es wird bebauptet, dafs er auch den Prusia zum 
Kriege gegen Rom habe reizen wollen • eine Thorheit, die so wie 
sie erziihlt wird ehr wenig glaublicb klingt. Gewisser i t es, dafs 
zwar der romi cbe Senat es unter seiner Wurde bielt den Grei 
in seinem letzten A yl aufjagen zu !assen, - denn die Ueber-
lieferung, die aucn den Senat beschuldigt, scbeint keinen Glau-
hen zu verdienen -, dafs aber Flamininus, der in seiner un-
ruhigen Eitelkeit nach neuen Zielen fiir grorse Thaten uchte, 
auf seine eigene Hand e unternahm wie die Griechen von ihren 
Ketten so Rom von Hannibal zu befreien und gegen den grofsten 
Mann seiner Zeit den Dolch zwar nicht zu f0hren, wa nicht 
diplomatisch i t, aber ihn zu schleifen und zu rich ten. Prusias, 
<ler jammerlichste unter den Jammerprinzen Asiens, machte 
sich ein Vergniigen darau dem romi chen Ge andten die kleinc 
Gefalligkeit zu enveisen, die der elbe mit balben Worten erbat, 
und da Hannibal ein Haus von Mordern um tellt sah, nahm 
er Gift. Er war seit langem gefafst darauf, fllgt ein Romer 
binzu, denn er kannte die Romer und das Wort der Konige. 

') Dars er auch nach Armenien gekommen SP.i und auf Bitten des Kii-
nigs Artaxias die Stadt A rtaxata am raxes erbaut babe (Strabo a 11 p. 
528; Plutarch Luc. 1), ist sicher Erfiodung; aber es ist bezeicbnend, wie 
Hannilial, fast wie Alexander, mil den orientalischen Fabeln ver"ach-
sen ist. 

MommRen, rOm. Gesch. I. 5. Aufl. 49 
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und reich be cb nkt, namentlich mil Holz zum biflbau, wi d r 
heimkebrt n; wiibr nd B auftragte der a iati cben tadt al o 
der Untertbanen d Eumenes, in amotbrak mit makedoni chen 
Aha ordneten geheime Conferenzen hielten. Jene ndung d r 
rhodi cben Krieg fiotle schien wenig tens eine D mon !ration:; 
und i her war es eine, daf der Konig Per eu unt r dem or-
wand iner gotte di n tlichen Ilandlung bei Delphi d n II 11 n n 
ich und eine ganze Armee zur chau tellte. Daf d r Konig 
i h auf die e nationale Propaganda bei dem b vor t h nd n 

Kri ge zu tutzen gedacht , war in der Ordnung. Arg ab r war 
es, daf er die fiircht rlich okonomi ch Z rriHtung Gri ch n-
land benutzte, um aUe di j ni0 n, die ein mwiilzuncr d r 
Eigenthum - und huldY rhiiltni e wrrn cht n, an .Makedoni n 
zu kett n. Von d r b i piello en eber chuldun° d r G m ind n 
wie der Einzelnen im europai ch n Griecb nland mit Au nahme 
de in die r Hin icht etwas be er geordoeten P loponne i t 
es schwer sich einen hinreicbenden Begritr zu roach n • es kam 
vor, dafs eine tadt die andere iiberfiel und au pliinderte, blofs 
um Geld zu machen, so zum Bei piel die Atbener Oropo und 
bri den Aetolern, den Pcrrhaebern, den Thes alern lieferten die 
Be itzenden und die ichtbe itzenden ich formliche chlachten. 
Die arg ten Grauelthaten ver0 teben i b bei ol hen Zu tanden 
von elb t· o wurd b i d n A to! rn ein aUgem ine Ver oh-
nuno verkiindet und in neuer Landrriede gemacht einzig zu 
dem Zw ck eine AnzahJ von Emioranten in Garn zu locken und 
zu ermorden. Die Romer ver ucbt n zu vermitt In· aber ihre 
Gesandten kehrten unv rricbtet r ache zuriick und meldeten, 
dafs beide Parteien gleich chlecbt und die Erbitterung nicbt zu 
bezahmen sei. Hier half in der That nicht anderes mehr al der 
Offizier und der charfrichter; der entimentale Belleni mus fing 
an eben o grauenvoll zu werden wie er von Anfang an liicherlich 
gewesen war. Konig Per eus aber bemachtigte sich dieser Partei, 
wenn ie den amen verdient, der Leute, die nicht , am wenig ten 
einen ebrlicb n amen zu verlieren batten, und erlief nicht blofs 
Vcrffwunaen zu Gun ten der mak doni chen Bank rottirer, on-
dern liefs aucb in Lari a, Delphi nod D lo Placate an· hlagen, 
welche iimmtliche wecreo politi cher oder and rer erbrechen 
oder ihrer chu]deo wegen landllOchtig oewordcn Griecheo auf-
fordcrten nach lakedoni n zu komm o und voll Ein etzung in 
ihre ehemali0 en Ehr n und Ciiter zu" wiirli en. Oaf ie kamen, 
kann man ich d nkcn; eben o cla~ in ganz Jordgri cbenland 
die glimm nde ociale R volution nun in olfene Flammen aus-
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schlug und die national- ocial Partei daselb t um Hulfe zu Per-
seus sandte. Wenn die helleni che ationalitat nur mit olchen 
.Mittelo z.u.retten w~r, o. dw-fte bei aller Achtung vor ophokles 
und Phe1dias man ,ch die Frage erlauben, ob das Ziel des Prei-
ses werth ei. 

Der enat begritr, daf er chon zu lange gezooert babe und eruob m.1t 

dafs es Zeit ei dem Treiben ein Ende zu machen." Die Vertrei- Pe,.m. 
~ung_ des .thraki chen Iliiuptling Abrupoli , der mit den Romero 
m Bundn1f stand, die Biindnis e .Makedoniens mit den B zan-
tiern, Aetolern und einem Theil der boeotischen tadle waren 
ebenso viel Verletzungen des Friedens von 557 und geniigt n ,g 7 
fiir das officieUe Kriegsmanife t; der wahre Grund de Krie es 
~var,.dafs.Makedonien im Begrilf stand seine formelle ouveranetat 
m eme reelle zu verwandeln und Rom aus dem Patronat uber 
die Hellenen zu verdrangen. chon 5 '1 sprachen die romi cben 171 
Gesaodten auf der acbaeischen Tagsatzung e ziemlicb unum-
wunden aus, dafs ein BOndnil: mit Per eu mit dem Abfall von 
dem romischen gleichbedeulend ei. 1m Jahr 5 2 kam Konig~ 
Eui_nene per onlich ~acb Rom mit einem langen Be chwerden-
reg,ster und deckte d1 ganze Lage der Dinoe im enat auf worauf 
dieser wider Erwarten in geheimer itz~g ofort die 'Krie -
erklarung beschlof und die Landung platze in Epeiros mit Re-
satzungen ver ah. D r Form wegen ging noch eine Ge andt-
schaft nach .Mak donien, deren Botschaft aber derart war, da( 
Perseus, erkennend, daf er nicht zurlick konne, die Antwort 
gab, er sei bereit ein neue wirklicb gleiche Biindnif mit Rom 
zu schlief en, aU in den ertrag von 557 ehe er al aut rhoben 1g 7 
an, und die Ge andten anwies binnen drei Ta n da Reich zu 
verlassen. Damit war der Kri g that iichlich erkliirt. E war im 
Herbst 5 2; w on Per eu woUte, konnte er cranz GriecbenJand m 
be~etzen . un~ di.e ma.kcdo.ni cbe ~artei iiberall an Regiment 
brmgen, Ja v1elle1 ht die be1 Apolloma tehende romiscbe Divi ion 
von 5000 lann unter Gnaeu iciniu erdriicken und den Ro-
mern die Laoduo' ~eitig machen. Allein der Konig, dem chon 
vor dem Ern t der Dmae zu rauen b gann, lieC sich mit ei-
n~m G.ast~~und, d~m. Con ular. Quin tu 1arciu Philippu iiber 
d!e Frivo~lat der rom1 chen Kr1e erkliirung in erhandlun en 
em und 1c~ durc~ die e ~e timmen den Angrilf zu ver chieben 
und noch emmal em n Frieden ver uch in Rom zu machen den 
wie begreiflich, der enat nur beantwortete mit der Au w~i un ' 
sam.mtlicher 1\fakedonier au Italien und der Einschilfung der 
Legionen. Z, ar tadelten die enatoren der iilteren chule die 
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Zeiten entwaiTnet, die Frstung Demetrias geschleift; nur an der 
ordgrenze sollte eine Postenkette g-Pgen die Einf'alle der Bar-

bar1·n bestehrn bleiben. Von dPn abrrelirfertl:'n \YaiTen wurden 
die kupfi.rnen childe nach Rom gesandt, d1·r Rrst verLrannt. -
:Man erreichte srinen Zweck. Da mahdunische Land hat zwei-
mal noch auf dl'n Ruf von Prinzen au dem alien Herrschrr-
hause zu dl'll Waff,:n grgriffen, um! ist iihrigens von jener Zeit 
bis auf den heutigen Tag obne Grsrhichte g1b.ieben. - Aehn- 111,-rien aaf'. 
lich ward lllyri1·n behand1·lt. Das Reich de Genthios "ard in gelffat, 

drci kleine Fn·istaa:en z1·rschni1t1•n; auch bier zahlten die An as-
sigen die Ha.fie der l.Jisherigen Grund:,.teuer an ihrc new·n I-ll'r-
ren, mit Ausnahmc d1'r St;;d:e, die es mil den Romero gehalten 
batten und dafiir Grundsteuerfreiheit erhidtP.n -eineA u~nahme, 
die zu mnchen ~lakedonien keine Yeranlasrnng hot. Die illyrisdie 
Piratenflotte "·ard conliscirt und den anges1·btneren griecl.Ji~chen 
Gcmeindcn :m dieser lif1ste gPs1:he11kt. Die e" i0 Pn Qualereien, 
wclche die lllyri1'r den arhbarn namentlich durch ibrc Cor arrn 
zufiigten, hatten biermit "eni 0 tens auf lange h:nau • e;n [nde. 
- J{otys in Tbrakien, der chwer zu Prreicl1l'n und grlegrntlicb Kot,-,. 

grgen Eumene • zu brauchen war, erhielt Vrrzeihung und st:'inen 
g1·fangenen Sohn zuriick. - So w,1ren rlie nonllichen V1,rhalt-
nisse gPordnet und auch lakedunien endlich von dem Joch der 
l\1onarchie erlo t - in dcr That, Griechenland war freier als je, 
ein Konig nirgends mehr vorhand1•n. 

Aber man beschriiokte sich uicht darauf fakrdonirn Sehnr.n Demu,Mgunc 

und Nerven zu z,.,r chneideo. E "·ar im cnat besrhlossen died,. or1,den 
OberhaupL 

sammtlicbcn hellenischen taatrn, Fnund und Feincl. rin fur 
allemal uoschadlich zu machen und sie mit einand,·r in die elbe 
demuthige Clientel hinabzudrr,ckrn. Die arbe e.b~t mag sich 
rechtfrr1igrn las en; allein die Art d1·r Ausfuhrung namentlich 
grgen !lie miichtioeren unlL'I' den gri1·chi~chen Clienlf•btaaten ist 
eiLwr Grofsm~cht uicht w11rdig uud zeigt, dal's die Epoche der 
Fabier unu 'cipionen ZU Ende ist. Am ~clrnerste11 lraf die&cr Verf•hrcn 

Rollenwech~el dcnjenigrn taat, drr von flom geschaffen un<l g,ge• "•rs-· 
gror~grzogen \',ar, um Makt•doniPn im Zaum zu hal1en und des- mon. 
sen man jPtzt, m1ch Makedoniens l:'rn:chtun~, fn-ilich uicht m, hr 
l1euurflt>, das Ht·ich d1·r Attaliden. Es war nicht lricht geg1·n d1·n 
klugen und besonnrn,·n Eumenes einen ertraglid,en Yornand zu 
finden um ihn au, seiner bevorzugten Stelluog zu rnrdrangen 

wenigsteos in die augusteische Zcit (Liv. 45, ~2: lustio 33, 2) wiirde frei-
lich sich auch mit dem Erlars der Steuer ve1·eioigen lasscu. 
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. Grofsen, gleicb als ware die S_tadt 
sammte Reicb Alcxande1s des r romische BC1roergcme1mle 
seiner Erben Erbe gewordenstr~:~:! die Kooige ;ad die ~e-
gefallen. Von allen eaten k - oschen uod es zeigle s1ch, 

b o um Gluc zu wu ' lC • e sand ten nae n~m chroeichelt wird' als wenn ~mg 
dafs niemals knecl~e~<ler ge_~ . . der nur auf ausdriickhchcn 
antichambriren. Konig :Mas~rn,~e~t~r zu erschcinrn, liefs dur~h 
Befehl davon abgeslan<len war_ s. b nur als den 'ntzniefser' die 

einen Sohn erklar_en' daf~e~1 ;ic enthumer seines Rciches b~-
Romer aber als die wah1 . g f • den sein werde' was ,e 
trachte und dafs e1~ stets ro1t -~c:a~u,:~~iostcos Wahrheit. ~o_oio-
1.hm iibrig !assen wurdeo. Dai Ill., ·oec 'eutra\itat abzubul en 

B. b • aber uer se1 1 f Prusias ,·on ,t yo,en. . , Wettkampf davon. er fie au 
batte, trug d(e Palme in ~,es;: Senat gefi:thrt ward, ~od hul-
ein Antlitz meder, als _er m' Da er so ehr verachthch war, 

digte clen retteoden Got_tern • . ·t· Antwort und chenkte , . b man ihm erne a1 ,ge . r-saot Polyb,os' ga Der Augenblick wenigstrns ur 
ih~ die Flotte des Perseus. - wablt. der Scblacht von 
solche Huldigungen _war _wohlgendun der romischen Welt~e~~-
Py<lna echnet Polyb1os die :.oil~ t l \chlacht in der ein c1v1l1-
scbaft. Sie ist in der _T~at ,e ;:cbt Rom 'auf der Wahlstatt 
sirter Staat als ebeoburt1ge ~ro s K" fe sind Rebe.llionen oder 

t • t. alle spateren amg _ • h gegenii.bergetre en ,s ' . r t alb des Kreise dcr rom1sc -
I Kriege gegen Volker! die :;_u ser l on socrcnaonle Barbaren. Die =- c· ~1·sa .... on stcueD geg,. C s t d n gnec ,1scuen ,vi 1 " • ' • d m romiscben ena e 

\ rgaiizecivilisirte Welt er~ennt fo~ta:;~ssfonen in lelzler lnstanz 
ober ten Gerichtsbof' essen o t b 'den um de en Sprache 

K- · nd Volkern en sc ei , • e zwischen orngen u d Prinzen und vornehme lung 
und Sitte sich anzueig~en fref \t und erostlicher Versuch 
Manner in Rom verwe1\en. l f ar_e~ in der That our ein ein-
sich dieser Herrschaft zu ent e ige~ is grofsen Mitbradates von 
ziges Mal gemacht wo~~np ;~: bee;:1ichnet aber auch zugleich 
Pontos. Die Schlacht e1 y Senat nocb festhalt an der Staa~s-
den letzten Moment' wo _der . ·t der italischen Meere kc1ne • d moglich Jense, • maxiroe wo irgen . en zu c,bernehmen, sondern Jc~e 
Besitzungen uod keme Besat~ui°gr Ii re politi che Supremat,e 
zahllo en Clientelstaaten ~lll c; u~ \~en al ·o ,ve<ler sich in vol-
in Ordouno zu balten. D,e el en cur . dennoch in Griechen-
lige chwa~he und Anarc~ie auO\ oslel nf' ~vine e trllun" ich zur vollen 

h u ihrer 1a 1 rc1e c I ~1 k land gesch:th '_noc .· doch nicht ohne Erfo g" a e-
unab hancrioke1t en\ w1ckeln, " 1 csf u "runde gehen, aber , cc , . 1 t clur te ganz z ,, 
tlonien ~er~uc~le. he•~ o- aa FClfse stollen; wefsbalb der besicgte 

.\ auch kemer s1ch auf e,cene 

I 
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Feind wenigstens die glciche, oft eine bessere Stellung bei den 
romischen Uiplomaten hatte als der treue Bundesgeoosse, uod 
der Geschlagene zwar aufgericbtet, aber wer selber sich aufricb-
tete ernicdrigt ward - die Aetoler, Makedonien nach dem asia-
tischen Krirg, Rhodos, Pergamon roach ten die Erfabruog. Aber 
drese Be cbutzerrolle ward oicbt blof's bald den Herren ebenso 
uoleidlich wie den Dienero, sondern es erwies sich aucb das romi-
sche Protectorat mit seiner uodaohbareo slets voo vorne wieder 
begionenden Sisypbusarheit als innerlicb unbaltbar. Die Aoiancre 
eines S slemwecbsels und der steig .. nden Abncigung Roms au~h 
our Mittelstaaten in der ihnen mi.iglichen Unalihanoio-keit neben 
sich zu dulden zeigen sicb scbon dPutlich nach der 

O 
~Wacht von 

Pydoa in der Vernichtung der makedonischen Monarchic. Die 
immer hiiufigere und immer unvermeidlicbere Intervention in 
die innrren Angelegenbeiten der griecbiscben Kleiostaaten mit 
ibrer Mifsregiernng und ihrer poliliscbeo wie socialen Anarchic, 
die Entwaffnung Makedonieos, wo doch die ordo-renrn noth-
weodig einer auderen Wehr als blof~er Posten bed~·fte, endlich 
die hl'gionende Grund leuerentricbtuog nacb Rom aus fakedo-
nien uod Illyrien sind ebensoviel Anfange der nahenden Ver-
wandlung der Clienlelstaateo in Unterthanen Roms. 

Werfen wir zum SchJufs eioen Hlirk zuruck auf den von Rom, 1,.11-

Rom seit der Eioigung Italiens bis auf lakedonien Zertri.im- ;;:,~.:;,!.::· 
ruerung durcbmessenen Lauf, so erscheint die romische Welt- ront1•. 
berrschaft keineswegs als ein von unersiittlicher Landergier ent- 1 
worfener und durchgefuhrter Riesenplan, sondern als ein Er-
gebnifs, das der romischen Rrgierung ich oboe, ja wider ihren 
Willen aufg~drungen hat. Frei1ich liegt jene Auffassung nahe 
genug - nllt Recht lafst Sallustius den Mithradates sagen, dafs 
die Kriege Roms mit Stammeo, Biirgerscbaften und Konigen aus 
emer und dcrselben uralten Ursache, aus der nie zu stillenden 
Begierde nach Herrscbaft und Reichthum hervorgegangen seien; 
aber mit Unrecht hat man dieses durcb die Leidenschaft und 
den Erfolg bestimmte Urlheil ab eine geschichlliche Tbatsache 
in Umlauf gcsetzt. Es ist offenbar fCir jede nicht oberflachliche 
Betrachtung, dafs die romiscbe RPgicrung wahrend dieses ganzen 
Zeitraums nichts wollte und begehrte als die Herrschaft iiber 
llalicn, _dafs sie blofs wiinschle nicht iibermiichtige Nacbbarn 
neb~n s1ch zu haben und daf's sil', nicht aus Humanitat gPgen die 
Beswgten, son<lern in <lem sehr richtigrn Gefuhl den Kero des 
Rciches nicht von der Umlage erdriicken zu !assen, sich ernst-
lich dagegen stemmte erst Africa, dann Griecbenland, endiich 
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Asien in den Krei der romischen Clientcl hincinzuzieben, bis 
die Umsliinde jetle ma! die Erweiterung des Kreises erzwangen 

( 

oder wenig tens mil unwiderstehlicher Gewalt nahe legtcn. Die 
Romer haben stet behauptet, dafs sie nicht Eroberungspolitik 
1rieben und ~lets die Angegrilfenen gewrscn seien; es ist dies 
doch etwa mebr als eine Reden art. Zu allen grofsen Krierren 
mit Au nahme des Krieges um Sicilien, zu dem bannibali chen 
und dem antiocbischen nicht minder als zu dcnen mit Philit po 
und Perseus, sind sie in der That entweder durcb cinen unmit-
trlbaren Angrilf oder durch cine unerhorte Storung der be-
stehenden politiscben Verhiiltnissc genothigl und daher auch in 
der Regel von ihrem Ausbruch iib rras ht worden. Oafs ie nach 
dem Sieg sicb nicbt o gemafsigt bah n wie sie vor aJJem im 
eigenen Interes e Italien' e batten tbun oU n, dafs zum.Bei-
spiel die Festhaltung Spaniens, die ebernahme der Vormund-
schaft iiber Africa, vor allem der halb phanta tische Plan den 
Griechen iiberall die Freiheit zu bringen, scbwere Fehler waren 
gegen die italische Politik, ist deutlich genug. Allein die r-
sachen davon sind theils die blinde Furcht vor Karthago, theil 
der noch viel blindere .h Ile ische Freibeitsschwindel; Erobe-
rungslust haben die Romer in tlie er Epoc e so wenig bewiesen, 
dafs sie vielmehr cine ebr verstiindig Eroberung furcht zeigen. 

l Ueberall i t die romi che Politik nicht entworfen von einem ein-
zigen gewaltigen Kopfe und tradition 11 auf die folgendeo Ge-
schlechter vererbt, sondrrn di Politik ein r sehr Wchtigeo, aber 
etwas beschriinkten Rath herrenv r'ammlung. die um Plane in 
Caesars oder 1apoleons Sino zu entwerfen der grof artigen Com-
bination vie! zu wenig und des richtigen Instinct for die Erbal-
tung des eigenen Gemeinwesens vie! zu vie! gehabt hat. Die ro-
mische Weltherrschaft beruht in ihrem letztcn Grunde auf dr.r 
s1aatJjcben Entwicklung des Alterthum iiberhaupt. Die alle Welt 
kannte das Gleichgewicht der Na1ionrn nicht und dershalb war 
jede ation, die sich im Innern geeinigt batte, ihre achbarn 
cntweder gcradezu zu unterwerfen bestrebt, wi die hrllrnischen 
Staaten, oder doch unscbiidlich zu machen, wie Rom, was denn 
freiJich schliefslich au h auf die nterwerfun" hioat1 lief. Aegyp-
len ist vielleicbt die einzige Grof macht de Alterthums, die 
ernstlicb ein System des Gleichgewicht vcrfol0 t hat; in elem 
entgegengesetzten lrafeo eleukos und ntigooo , Hannibal und 

cipio zu~ammen, und wenn es un jammervoll crscheint, daf 
all die andern reich beetabten und hor.hrnt~Yickelten ationen des 
. .\ltrrthums haben verrrehen rnflR rn um rine untrr allPn zu he-
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ebenso unvermerkt tritt ihr die neue Fortschrittspartei gegen-
uber gleich der im Grunde sich verbergenden und langsam sich 
wieder ausdehnenden Stromung. Die einzelnen jede fur sich 
geriogen Spuren dieser zwiefachen und entgegengesetzten Be-
wegung, deren histori che • Facit fur jetzt noch in keiner eigent-
Jicben Katastropbe thatsachlich vor Augen 1ritt, zur allgemeinen 
geschichtlichen Anschauung zu ammenzufassen ist sehr scbwer. 
Aber der Untergang der bi herigen Gemeindefreiheit und die 
Grundleguog zu den kfmftigen Revolutionen fallen in diese 
Epocbe; und die Schilderung derselben so wie der Entwickelung 
Roms uberbaupt bleibt unvollstandig, wenn es nicbt geliogt die 
Macbtigkeit jener Ei decke anscbaulich darzulegen und in ihrem 
furcbtbaren Drolmen und Kracben die Gewalt des kommenden 
Brucbes abnen zu !assen. 

Die romiscbe Nobilitat knupft auch formell an altere noch der .\nfl.nge der 

Zeit de Palriciats ang borende Institutionen an. Die gewesenen 11;::~;~~,'.m 
ordentlichen hocbsten Gemeindebeamten genos en nicht blof , 
wie selbstverstandlich, von je her that achlich boberer Ehre, soo-
dern es knupften sich daran schon friih gewisse Ehrenvorrecbte. 
Das alteste derselben war wohl, dafs den 1achkommen solcher 
Beamten gestattet ward im Familiensaal an der Wand, wo der 
-Stammbaum gemalt war, die Wachsmasken dieser ihrer erlauch-
ten Ahnen nach dem Tode derselben aufzustellen und diese Bilder 
bei Todesfallen von Familiengliedern im Leichenconduct aufzu-
fiihren (S. 292); wobei man sich erinnern mufs, dafs die Ver-
ehrung des Bildes nach italisch-Jiellenische Arucbauung als un-
republikanisch gait und die romische Staatspolizei darum die 
Ausstellung der Bilder von ebenden uberal1 nicht duldete und 
die der Bilder Verstorbener streng uberwacn!e. Hieran schlos en 
mancherlei iiuf ere solchen Beamten und ibren achkommen 
durch Gesetz oder Gebrauch reservirte Abzeichen sich an: der 
Purpurstreif am Untergewand und der goldene Fingerring der 
Manner, der silberbescblagene Pferdeschmuck der Junglinge, der 
Purpurbesatz des Oberkleides und die goldene Amuletkapsel der 
Knaben *) - geringe Dinge, aber dennoch wichtige in einer Ge-

*) All diese Abzeichen kommen wahrscheiolich urspriioglich nur der 
eigentlicheo 'obilitat, d. h. den agoatischen Desceodenteo curulischer Be-
amten zu, obwohl sie oach der Art solcber Decoratiooen im Laufe der Zeit 
alle auf eineo weitereo Kreis ansgedehnt worden sind. Bestimmt nachzu-
weisen ist dies for den goldeneo Fiogerring, den im foofteo Jahrhuodert 
nur die obilitat (Plio. h. n. 33, I, I ), im sechsten schon jeder Senator 
uod Seoatorensoho (Liv. 26, 36), im siebeoten jeder von Ritterceosus, in 

51* 
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plebejiscbe Nobilitat im strengen Sinne de Worles sich erst hat 
bilden konnen, seit die curulischen Aemter sich den Plebejern ge-
offnet batten, steht ic doch in kurzer Zeit, um nicbt zu sagen von 
vorne herein in eincr gewissen Ge chlo enbeit da - ohne Zwei-
fel wcil !angst in den altsenatorischen Plebejerfamilien sich eine 
solche Adelschaft vorgebildet batte. Das Ergeboifs der licinischen 
Gesetze kommt also der Sache nacb nahezu bioaus auf das, wa 
man jetzt cinen Pairschub nennen wurde. Wie die durcb ibre 
curulischen Ahnen geadelten plebejischen Familien mit den pa-
triciscben ich korper cbafllich zu ammen chlos en und eine 
ge ouderte tellung und ausgezeichnete Macht im Gemeinweseu 
errangen, war man wieder auf dem Punkte angelangt, von wo 
man ausgegangen war, gab es wieder nicbt blofs eine regierende 
Aristokratie und einen erblichen Adel, welche beide in der That 
nie verscbwunden waren, ondern einen re ierenden Erbadel 
und mufste die Fehde zwischen den die Ilerrschaft occupirenden 
Geschlecbtr.rn und den gegen die Geschlechter ich auflebnenden 
Gemeinen abermal beginnen. Und so weit war man ebr bald. 
Die Nobilitat begniigte sich nicht mit ibren gleicbgultigen Ehren-
recbten, sondero rang nach politischer Sonder- und Alleinmacht 
uod suchte die wichtigsten Institutionen des Staats, den Senat 
und die Ritterscbaft aus Organen des Gemeinwesens in Organe 
des altneuen Adels zu verwaodeln. 

Die rechtliche Abhangigkeit des romischen Sena ts der Repu- Nobmm 

blik, namentlich des weiteren patricisch- plebejischen, von der ;;.b::::i:. 
Magistratur batte sich rascb gelockert, ja in das Gegentbeil Yer-
wandelt. Die durch die Revolution von 244 eingeleitete Unter- m 
werfung der Gemeindeamter unter den Gemeinderath ( . 264), 
die Uebertragung der Berufung in den Rath vom Consul auf den 
Censor ( S. 294 ), endlich und vor all em die ge etzliche Feststellung 
des Anrechts gewesener curulischer Beam ten aufSitz und Stimme 
im Senat (S. 319) batten den Senat aus einer von den Beamten 
berufenen und in vieler Hinsicbt von ibnen abbangigen Ratbs-
mannschaft in ein so gut wie unabhangiges und in gewissem 
Sinn sich selber erganzendes Regi,..rung collegium umgewandelt; 
denn die beiden Wege, durch welche man in den enat gelangte: 
die Wahl zu einem curulischen Amte und clie Berufung durch 
den Censor, standen der Sache nach bPidP bei der Regierungs-
behorde selbst. Zwar war in dieser Epoche die Burgerschaft 

gezahlt (Liv. 23, 23); doch kaun cs sein, dafs sie spiiter mit in den Kreis 
derselben ward. 
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)fu teruog n aUe dur b lter oder oo t unfabigen oder iiberhaupt 
unbrauchbaf'n Reit r anhalten ihr taat pferd abzu eb n; abcr 
daf die Ritterpferde vorzugsweise den \'ermo!Y od n !Ye eb o 
\\urden, lag im We ender Eioricutung rib t und iib rail 11ar r 
ti n C n oren nicht leicht zu wehrcn, daf ic mebr auf vornehme 
Geburt a hen al' auf Tiicbtigkeit und den einmal au~ nommeo n 
an eholichen L uten, nameotlich den cnatorcn, auch i1b r di 
Z_cit ihr Pferd lief sen. So II urdr c denu thatsacblich Reg I, dar 
d10 cnatorcn in den achlzehn Hitterccnturicn timmten und die 
itbrigen Platze in deo elbco rorwie, nd ao die jungcn Manner 
der obilitiit kamen. Das Krieg ·11c o litt naliirlich tlaruot r, 
weniger noch durch die effoctirc Dien tunfahi.,Jwit einc nicht 
ganz erinn-co Theil der L crionarrciterei, als clur h die daclur h 
herbei ,efi1brte \'eroi htuoa der militari.cbcn GI ichh it ioclt•m 
di vorn hme Ju nd ich von dem Di n t im Fufsvor'k mchr 
und mehr zuri, kzog und die Lcgionarreitcr i zu cincm ap chlo -

ocn acllichcn orp ward. Man wird es danach unn-efahr vcr-
t hen, wcf halb die Ritter chon 11iihrcnd de sicilischen Kric<> 

d_em Befehl de on ul Gaiu Aureliu Cotta mil den Legiona-
1

6~ riern zu chanzcn df'o Gchor:am vern eigerten (502) uod wef'-
halb ato als Oberfcldherr de paoi chcn He ·r .einer Reiter i 
ein ero~te trafred zu haltrn ich reranlafst fantl. brr di · 

m11aodlung d r Biirgerreilerei in inc b ritteoe obelgarcle 
r ichte cl m Gemeio"c en nicht cntschi •dener zum 'achth ii als 
zum ortheil der. 1obilitiit, wclche in den achtzchn Ritterceoturien 
ni?hl blor in e onderte , ond ro auch da tonangebentle 

s11.d, ,h.i. t1mmrecht rnarb. - erwandter Art i ·t die furmlicl1e Trenoung 
~:!/~ der Pliitze des enatori chen Stancil' von dcojcnirren, von welch n 

au die iibri c Menge den Yolk fc ten zuschautc. E war d r 

urelius nls C\'ir 'cum colleKis' die niralspiele gab, wa rtcnzeo eiu-
wendet (annali dell' l11slituto I ti2 p. 142), schticl'st die hicroarh angenorn-
me~e g~of' e Zobl der seviri um so weoiger aus, als ja dio Coll gen fii licb 
btols die der lben Turmc sein kooneo. E Hif'st sirh so ar "abrscllt'io-
licb mocbco, dal's die cvirn dcr crsten Turme eioe besond re u zeicb-
nung geno en uod die principes iuventutis ebco nirhts ander s siod als 
die at r, irn der erst cu Turmr eiolrrlendeo Laiserlicben Prinz n; di 

evirol pirle lagen , crmuthlicb ausscblirl'slicb die er Torm ob. Moglicb 
i touch, dars in paterer Zcit die er Len Turmen allrin lormlich geord11ct 
uod mil set•iri ,er ehco \\Urden, \\ahreud man bci den aodcrn equiles equo 
publico die c licderung unterliel's. - Ab esch,·n iibrigcns ,on den Con-
lin enten der ilalischen nnd auf' eritalischen 'nlerthaneu ma hten die 
equiles equo publico oder equiles (e .. io11arii die ordentlidie l{riterci im 
romi rhen llrerr llcin ous; "o equiles equo prit-ato , orkommcn sind rs 
Fr i" illi co- oder trafnbtbcilungcn. ' 
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gro~ c • en Coo ulat 560 ie b wirkt . ,u 
uch • r'ammlung o gu wie di 

zur A PO· uod dar, jen nicht 
zu b Ii 11 nd offizielle AokOn-
digun, d und oterthanen ~aft 
nur u, nd darum auch au[ e1teo 
der JI ir our g ha si" und nicht 
ni,tzlich war klii<>er •o Tb ilr cl r Ari to-
kratic ihr :o den Formen dcr biirn-erlich n 
GI ichh it zu ofli okuodi<>e Dem oti gab.-
Jlicrau rkla die Cen ur der An<>e]punkt d ·r c,umStot .. 

1. • der ~obllltlt. -leren rep ·ung ward· warum ~h 'e _m:-
glich un uteo _it der Q~ae tur auf m~r Lm1e 
nde Am m 1hm an 1ch durchau mcht zu-

kommrnd n •reo mu k und iner gaoz einzicr n 
ari tokrati ch blik Jorie " n I d r Gipfel-
punkt und d1 illlu ohlg • Lauf-
bahn r ·chien • 11 arlll run Oppo-
ition ihr, Mann r in zu l.J ' n or 

wabr nd od r nach r- n vor 
dem \'olke zur Y raotll'orlun<> zu riff auf 
ihr Palladium an'ab und 0 egeo jc 11i io 
Mann in di chranken trat - e ung an 
d n turm zu erinn rn, den die B Ccn ur 
hervorril'f und an die unge11 oholi 1-
verl tz nclco Marsrcgcln, wodurch r-
f laung der beidcn unheliebtcn r- •o• 

• Dab • ·odel mit d ur 
ak he Mir lra 

tc' n darum g . E 
wa s nothwcnd r le halten 
uh atoren- uo nal da das Au -
ch - von elem cbt getreoot und 

auc icht ll'Ohl en o koonte, 11eoiger um oppo-
iti pacitiit o au at zu b eitigeo, wa da lei'e-

tre im nt dieser Zeit vor ichtia vermied, al um der 
Ari 'l ihr n ittlicben 1imbu zu bewahreo ohne den sie 
ra ch cine B1•ute der Oppo it ion w rd n mul'sl •. Oas Au -
tofsung rechl blieb; abPr man brauchte haupl achlich d o Glanz 

der blankt•o Waffe - die chncide, die man furchtete, tumpft 
man al.J. Au~ r d r , chranke, welche in dem Amt elb t la , 
in ofern die Iitgli •d rli ten d r adlichen Kurperschaften our Yon 
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funf zu fiinf Jabren der Revision unterlagen, und aurser den in 
dem Intercessionsrecbt des Collegen und dem Cassationsrecht 
des Nacbfolgers gegebenenBescbrii.nkungen trat nocb eine weitere 
sehr fublbare hinzu, indem eine dem Gesetz gleicbstebende Ob-
seryanz es elem Censor zur Pflicht macbte, keinen Senator und 
keinen Ritter ohne Angabe schriftlicher Entscheidungs0 runde 
und in der Regel nicht ohne ein gleicbsam gerichtliche Verfahren 
von der Liste zu streichen. 

Omge,taltung In dieser hauptsii.cblich auf den Senat, clie Ritlerschaft und 
,!:~~;::-':;~,,die C~n~ rstutzten politischen Stellung rifs di Nobilitiit nicht 
der Nobrn, ... blo s das Regiment wesentlich an sich, ondern gestaltete auch 

Unznlkog. die Verfassuog in ibrem Sione um. Es gehort schon hieher' dafs 
licbkeil der man, um die Gemeindeamter im Prei 'e zu halten, die Zahl der-
Beamleozabl. • • • d G d selben so wenig wie irgend mogl1cb und kemeswegs m m ra e 

vermebrte, wie die Erweiterung der Grenzen und die Vermebrung 
der Geschafte es erfordert batten. Nur elem allerdringendsten 
Bedurfoirs ward nothdiirflig genugt durcb die Tbeilung der bis-
her yon elem einzigenPraetor verwaltelenGerichtsgeschii.fte unter 
zwei Gericbtsherren, von denen der eine die Hecht achen unler 
romiscben Blirgern, der andere diejenigen unter Nichtburgern 

••s oderzwiscben Burgern uod.Nichtbiirgern Libernabm, im Jabre 51 L, 
uod durch die Ernennung von vier N 'benconsulo flir die vier 

m ulJerseeiscben Aemter Sicilien (52'), ardinien uocl Co1 sica (527), 
191 das dies- und das jen ,itige panien (55 7). Die allzu summa-

cische Art der romi cben Prozef'einleituog so wie dcr steigende 
Ein0ufs des Bureaupersonals gehen wohl zum grof en Theil zu-
riick auf die materielle Unzulanglicbkeit der romischen Jagistra-
tur. - Unter den von der Regierung veraolafsten euerungen, 
die darum, weil sie fast durchgangig nicht den Bucbstaben, on-
elem our <.lie UelJung tier bestehenden Verfassung andern, nicht 
weniger euerungen sind, treten am bestimrotesten clie l\1afs-
r.rgrln hervor, "odurch die Bekleiduog der Offizierstelleo wie 
der lJurgPrlichen ~emter nicht, wie der BuchstaLe der Verfa sung 
es ges1attete und deren Geist es forder1e, lediglicb von Yerdienst 
uOll Tuchtighit, sondero mehr und mehr voo Geburt und An-

orn,1., .... b, ciennetiit abhangig gemacht ward. Bei der Ern nnu11g der • lab -
1• d•~ com!- offiziere geschah dif'S 11icht der Form, aber um so mehr derSache 

lieu. oach. Sie war schon im Laufe der vorio-en Pcriode grofseotheils 
vom Ft>ldherrn auf die Burgl:'rschaft iib r.,egangen ( . 311); in 
dieser Zeit kam es "eiter auf, daf's die ammtlichen tabsoffiziere 
dl'r regPJmarsigen jii.hrlichen Ausbrbung, die vierundzwanzig 
Kriegstribune der vier onlentlicben Legiooen, in den Quartier-
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versammlungen ernannt wurden. lmmer unubersteiglicher zog 
sich also die Schranke zwiscben den Sub~lter.nen., die ibr.e Posten 
durch punktlichen und tapferen Dienst v rn..Eeldher.rn, und dem 
Sta - der seine bevorzugte Stelle durch Bewerbung Yon der 
Burger cbaft sicb ernarb (S. 443). m our den argsten Mirs-
brauchen aoei zu steuern und ganz ungepriifte junge Meoschen 
von diesen wicbtigen Posten fern zu balten, wurde es nothig die 
Vergebung der Stabsoffizierstellen an den acbweis einer ge-
wissen Zahl von Dienstjabren zu knupfen. Nichts desto weniger 
wurde, seit das Kriegstribunat, die rechte Saule des romiscben 
Heerwesens, den juogen Adlichen als erster Schrittstein auf ihrer 
politischen Laufbaho hingestellt war, die Dienstpflicht unver-
meidlich sehr haufig eludirt und die Offizierwabl abbangig von 
alien Uebelstanden des demokratiscben Aemterbettels und der 
aristokratiscben Juokerexclusivitii.t. Es war eine schneidende 
Kritik der neuen Institution, dafs bei ernstbaften Kriegen (zum 
Beispiel 583) es nothwendig befunden ward diese demokratische m 
Offizierwahl zu suspendiren und die Ernennuog des taues wieder 
dem Felrlhrrrn zu uberlassen. - Bei den burgerlichen Aemtern Con,ul•r• 

ward zunacbst und vor allem clie Wiederwahl zu den bocbsten "nd Cenoo-
renwablen 

G-emeindestellen beschriiokt. Es war dies allerdings nothwendig, be,cJu-1n1<,. 
weno das Jahrkiinigthum nicht ein Jeerer Name werdeo soJlte; 
und schon in der vorigen Periode war die abermalige Wahl zum 
Consulat erst nach Ablauf Yon zebu Jabren gestattet und die zur 
Censur iilJerhaupt untersagt worden (S. 316). Gesetzlich ging 

'man ill dieser Epocbe nicht weiter; wohl aber l;ig eioe fuhlbare 
Steigerung darin, dars das Gesetz hinsichtlich des zebnja.brigen 
InteryaJls zwar im Jahre 537 fiir die Dauer des Krieges in Italien rn 
suspendirt, nachber aber davon nicht weiter dispensirt, ja gegen 
das Ende diesrs Zeitabschoitts die Wiedemahl uberhaupt schon 
selten ward. Weiter erging gegrn das Ende dieser Periode (574) 180 
ein Gemeiodebeschlufs, der die Bewerber um Gemeindt>amter 
verpflichtete dieselben io einer festen Stufeofolge zu i'tbernehmen 
und bei jedem gewisse Zwiscbeozeiten uod Altersgrenzen einzu-
halten. Die Sitte freilich hatte beides liiogst vorgescbrieben; aber 
es war doch eine empfiodliche Brschraokung der Wahlfreibeit, 
clafs die Libliche Qualification zur rechtlichen erhoben und der 
Wahlerschaft das Recht entzogen ward in aufserordentlichen 
Fiillen sich uber jene Erfordernis e wegzusetzen. Ueberbaupt 
wurde den Angehorigen der rrgiereoden Familien oboe Uoter-
schird der Tiichtigkeit dr.r_Ej1 triLt in deg Senat eriilfnet, 11abrend 
nicbt blol's der armeren und geringeren Schicbte der Bevolkerung 
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der Eintritt in die regierenden Behorden sich vollicr verscblon 
~n~ern au~h aJJe nicht _zu der erbliclien Aristokratie gehorencl; 

romIScbe Burger zwar mcht gerade aus der Cu!'ie, aber wohl von 
den beiden hocbsten Gemeindeamtern, elem Consulat und d 'f 
Censur thatsachlich ferngebalten wurden. ach i\Jaoius Curius 
( '. 309) i t k~in nicht der ociale? ~ristokratie angehoriger Con-
su1 na_cbzuwe1sen und wahrscbernl!ch iiberhaupt kein eioziger 
derart1ger FaJJ vorgekommen. Aber auch die Zabl der Ge chlech-
ter, die_ in dem halben Jahrbundert vom Anfaog des haonibali-
schen bis zum Ende des p rs i chen lfriege • zum ersten Male in 
den Consular- und Censorrnli ten er ch inen, ist aufscr t be-
cbrankt; und b i weitem die meist n der elben wic zum B i-

spiel die Flaminier, Terentier, Porcicr, Acilicr ,' Laelier la en 
s1ch auf Opposition wableo zuriickf(ihreo oder gchen zurOck auf 
be~ondere aristokratische Connexionen, wie dcnn die Wahl des 

10 0 ~ams _Laelius 5?4 oITenbar durch die Scipiooen gemacht worden 
1st. [he~usschhef~Qng der Aermeren vom Regiment war freilich 
durch die Verbaltrnsse geboten. Seit Rom em rem italischer taat 
zu sein aufgehort und die bellcnische Bilduna adoJllirt hatte war • h J " , es mc t . aoge_r moglich eio_en klcineo Bauersmann vom POuge 
weg an die Sp1tze der Gememde zu steJlcn. Aber da war nicht 
nothweodig und nicht wobJgethao, daf di, Wahl o fat ohne 
Ausnabme in elem engen Krei der curuli~chen Uau ·er ich bc-
~,·egten und ei? , ne~er Men ch' nm dur b eine Art surpation 
m d~nsel~en _emzudnn$en vermochte"} Wohl lag eioe gewi se 
Erbhchke1t mcht blof' m dem Wesen de enatori chen Iostitut 
insofern dasselbe von Hau au auf einer Vertretuog der Ge~ 
schlechter beruhte (S. 77), ondern in dcm We en cler Ari'to-
kratie iiberhaupt, insofern taatsmanoische Weisheit uod taats-
mannis~he Erfahruog voo dem tiichtigen Valer auf <len tiichtigen 
Sohn s1ch vererben und der Anhauch des Gei'tes holler Ahoen 
jeden edleo Funkcn in der Menscbeobrust ra cher uod berrlicher 

.. ") Die tabilitlit des :iimischeu Adels kann man nameotlich fur die pa-
tric1s_che11 Gescblecbter 1u den consularischeo und aediliciscb O Fasten 
deul11cb verfol~en. Bckanntlicb haben in den Jabrcu 3 -5 I (mit Au _ 
nab~e. der Jabrc 399 ~uu . .JU I. 03. -105. 409. 411, in drnen beide Consulu 
Patr1c1er _waren) JC e1~ Patririer un<l Plebejcr das Consulat bckleidet. 
Ferner srnd die C?llegicn <l_er ·urulisc-beu edile11 in den varroni ch unge-
rade_n _Ja_b,·co \\Co1gstens b1 zum Ausgang des scchsteo Jabrhunderts aus-
sch11elsltcb aus Patricicra gcwiihlt "orden und sind for die sechzcliu 
Jabre 541. 545. 5-17. 54\:1. 551. 55:1. 555. 557. 561. 51>5. 567. 575. 5 '5. 5ti9. 
f>\J l. 59:i bekannt. Diese palricischcn Consuln uo<l Ae<lilen vertheilen sich 
fol~endermal'sen nach den Geschlcchtern: 
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zur Flamme entfacht. In die em Sinne. war die romische Aristo-
kratie zu alien Zeiteu erblich gewesen, ja sie hatte in der alten 
Sitte, dafs der Se-(lator seine Sohne mit sich in den Rath nahm 
und der Gemeindebeamte mit den Abzeichen der Mchsten Amts-
eb.re, dem con ularischen Purpur treif und der goldenen Amulet-
kapsel cle Triumphator , seine Sohne gleichsam vorahnend 
schmiickte, ihre Erblichkeit mit grofser Nairetat zur chau ge-
tragen. Aber wenn in der alteren Zeit die Erblichkeit der auf e-
ren Wiirde bis zu einem gewissen Grade durch die Yererbung 
der innereo WCu·digkeit bedingt gewesen war und die enato-
rische Aristokratie den Staat nicht zunachst kraft Erbrechts ge-
lenkt hatte, sondern kraft des hochsten aller Vertretungsrechte, 
des Rechtes der trefllichi)n gegeniiber den gewohnlichen !Hannem, 
so sank sie in dieser Epoche, und namentlich mit reifsender 
~choelligkeit seit dem Ende des hannibalischen Krieges, von 
1hrer urspriinglichen hohen Stellung als dem lnbegriIT der in 
Rath und That erprobtesten Manner der Gemeinde herah zu 
einem durch Erbfolge sich ergiinzenden und colleaiali ch mifs-

CorneJier 
Valerier . 
Clauclier. 
Aemilier. 
Fa bier .. 
Manlier . 
Postumier 

• Serviliei-. 
Quinctier 
Furier .. 
Sulpicier 
Veturier. 
Papirier. 

autier . 
Julier. 
Foslier . 

Conau.l.u SBB - 500: 
15 
10 
4 
9 
6 
4 
2 
ii 
2 
2 
6 

3 
2 
1 
1 

Curuli1che Aedilen jener 
16 patric, Colleglen. 

14 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

2 

70 70 32 
Al~o. die fUJJfzehn his secbzehn hobe.n Adelsg-eschlechter, die zur Zeit der 
licrn1schen Gesetze in der Gcmeinde mlichtig "area ha hen oboe we&ent-
liche des Bestandcs, freilich zum Theil 'wohl durch do1ition 
aufrecht crhalteo, die nlichsteo zwei Jahrhuaderte, ja bis zum Ende der 
Rcpublik sich bchauptet. Zu dem lireise der plcbejischeo obilitlit treten 
~.war von Zeit zu Zeit neoe Gescblechter hinzu; iu1lefs auch io den plehe-
J1schen Fasten berrschen die alten Hauser wic die Licinier Fulvier ti-
lier, Domiticr, farcier, Junior, in der :otschiedeosteo \V~ise durch drei 
Jahrhnoderte vor. 
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tigeren und weit chwereren Verwaltung der inneren Angele-
genheiten de 'taates owobl die Haodhabung der bestehendt•n 
Ordoung n wic di neuen Eioricbtungen einen fast entgegeo-
ge etzten G i t o0 nbaren, oder richtiger gesagt die entgegen-
ge ctzte Richtung bi r b reit das Uebergewicht gewonnen bat. 

Vor allem dem inz In n Br,rger g genubcr i t das Regi- Slnken dor 

m nt nicht m hr wa· C gewe en. Ma i trat heirst der Mann, Ver,nltung 

der mchr i t als die And rn; und wcnn er der Diener der Ge-
meinde i t, o i t er eben darum der Ilerr ine jcden Burger . 
Aber di e trafTe Haltung Jar t jetzt sichtlich nach. Wo das Co-
teri w n und dcr Aemterbettel so in Bluthe steht wie in dem 
damaligen Rom, hutet man ich die Gegendien te der lande o-e-
no en und oi Gunst der 1\leoge durch trcnge Worte uod ruck-
icht lo e Amt pflegc zu verscherzen. Wo einmal ein Beamter 

mit altem Em t und alter trenge auftritt, da sind cs in der Re-
gel, wie zum B i piel Cotta (502) uod Cato, n ue nicht au dem m 

chor·e d Herr n tande h rvorgeaangene Jann r. E war 
hon twa da~ Paullu , al er zum Ob rfeldhcrrn ge en Per-
u ernannt word n war, tatt nach b Ii hter Art ich bei der 

Burgerschaft zu b dank n, d r clben erk la rte, er etze vorau , 
dars i ihn zum Feldherrn gewahlt batten, weil ie ibn fur den 
fahig ten zum Commando gehalten, und ersuche sie dersbalb ihm 
nun nicht commaudircn zu helfen, sondern stillzuschweigen und 
zu gehorch n. Roms uprematie und Hegemonie im Mittelmeer- 1n u ...... 
g biet ruhte nicht zum wenigsten auf der trenge seiner Kriegs- 8":.:~':;P;:;. 
zucht und ciner Recht pficge. nzweifelhaft war es auch, im 
Grofsen uod Ganzen genommen, den ohne Au nahme tief zer-
rutteten helleni chen, phoeniki chen und orieotali cheo taaten 
in die en Heziehuogeo damals noch uoendlich uberlegen; dennoch 
kamen chon arge Ding au h in Hom vor. Wie die Erbarmli h-
keit der Ob rfeldherren, nod zwar nicht twa von der Oppo ition 
gewiihlter Demagog n, wie Gaiu Flaminio uod Gaiu Varro, 
ondern gut ari tokrati cher l\liinner, ber it im dritten makedo-

nischen Krieg da Wohl d taate auf da piel gesetzt hatte, 
i t fri"1her erzahlt word en ( . 77'.3 fg). od in welcher Art die 
Recht pflcge scbon bin und wieder gehaot.lhabt ward, das zeigt 
der Auftritt im Lager des Consuls Luciu • Quioctius Flamininu 
bei Placentia (562) - um einen lfohlknaben ffir die ihm zu ,ei 
Liebe VPr aumteo Fechterspiele in dcr lhuptstadt zu entschadi-
gco, hatte der bohe Herr einen in da romi che Lager gefluch-
teten, voroehmen Boier herbeirufen la en und iho mit eigeoer 
Hand bcim G !age niedergestofsen. Schlimmer als der Vorgang 
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lich n und rechtlichen mge taltungen der Verhiiltoi e der itali-
hen . nt~rlh~ne~ kann wenig ten innerer Zusammenhang und 

F olger1chligke1t mcht abge procben werdeo. Die La e der oter-
tban nkla en wurde im Verhaltnifs ihrer bisherioen Ab tufun 
d~chgingi~ verschl~chterl und, wahrend die R~gierung onst 
die G er n atze zu m1ldern und durch Uebergaoge zu vermitteln 
bemiiht gewe en war, wurden jetzt iilierall die .l\tittelulieder 
be eitigt und die verbindenden Brucken abgebrochen. Wie inner-
halb der ri'>mi cben Burgerschaft der Ilerreo land von dem olke 
ich ab onderte, den offentlichen La ten durchgangig ich entzo 

und die Ehren und Vortheile durcbgancrig fllr ich nabm, so trat 
~ie Burger ·cha ft ihr_ r it der itali chen Eidueno en baftgegen-
uber und chlofs die e mebr und mebr von dem Mitgeuufs der 
Jlerrsch'.11't aus, wahrend ie an den gemeinen Lasten dopp !ten 
und drcifa_chen Antbeil iili~rkam. Wie die obilital gegeniib r 
den Plebe3ern, o lenkte die Biirgerscbaft gegeniiber den ichl-
burgern zuriick in die Abge cblo enbeit des verfa))enden Patri-
ciats • da Plebejat, das durch die Liberalilat seiner Iostilutionen 
grof gewonlen war, schnurte jetzt selbst ich ein in die starren 

atzungen de Junkerlhum . Die Aufbebung der Pa ivbiirger-
chaften kann an sich nicht geladelt werdcn und gehi'>rt auch ihrem 
Iotiv nach vermuthlich in einen anderen paler noch zu eri'>rlern-

den Zu ammenhang; dennoch ging chon dadurch ein y rmitteln-
de Zwi chenulied verlor n. llei weitem bedenklicber aber war 
<la chwinclen d nlerscbie<l zwi chen den latinischen und 
den iiliri n ilali chen Gemeinden. Die GrundJage der ri'>mi chen 
Iacbt "ar die bevorzugte telluog der latiniscben ation inoer-

halb ltalieos; sie wicb unter den Fii~ en, seit die Jatini chen 
tadle anfingen ich nicht mebr al die berorzugten Theilhaber 

an der Jierrscbafl der machtigen stammverwandten Gemeind , 
ondern wesentlich gleich den iibrigen als Unterthanen Roms zu 
mpfinden und alle ltaliker ihre Lage gleich unertriiglich zu fin-

d n begaonen. Denn dafs die Brettier und ihre Leiden ueno en 
chon vi'>llig wie klaven behandeJt wurden und vollig wie klaven 
ich verhielt o, zum Bei pie! von der Flotte, auf der ie al 

Ruderknechte dienten ausris en wo sie konnt n und gero gegen 
Rom Dien le nabmen • dafs t rner in den kelti chen uOll vor 
allem den uber eei chen nterthanen eine nocb gedriicktere und 
v~n der R gi rung in berechncter Ab icht der Vera htuog und 
hf handlung dur h die Italikrr prei g aeb ne Kia e den ltali-

kern zur eile ge lellt ward, chlof fr ilich auch eine Ab tufuog 
innerhalb der nt rthanen chaft in sich, konnte aber doch fi'lr 
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den friiber n Gegen atz zwi chen den lammverwandlen uod den 
tammfrcmden itaJi ·ch n nterlhanen nicht fuglich einen Er atz 

gewiihren. Eine tier, V r timmuna b mr,chtigte sich der e-
amml n itali h n Eid eoo en cbaft und nur die Furcht hielt 
i ab laut ich zu auf ern. D r \ or chlag, dcr nacb der chlacbt 

bei annae im 'enat gemacht ward, au j der latioi chen Ge-
meinde zwei Mann rn clas romi he BOr errecht und Sitz im 

enat zu gewiihren, war freilich zur nzeit g l lit und ward mit 
Hecht abg I hot; aber er zeigt docb, mit w lch r Be 01 nir man 
chon dam al· in cl •r herr chend n Gem ind auf cla Yerhiiltni~ 

zwischen Latium uncl Jlom blickle. \\'eon jetzt ein zw iter Han-
nibal den Krieg nach ltalicn gelragcn hiitte, o tlurfte man zwei-
feln, ob er wieder an dem fcl enfe ten Wider tand des latini chen 

amen gegen die Fremdhcrr chaft geschciterl sein wiirde. 
Aber bei weilem die wichtig·tc ln-tilulion, welche di e Di• Prom-

Epoche in da romi che Gcmeinwc en eincrefllhrt bat, und zu- .,a1..,_ 
gleich cliejcnicr , w lch am nl chieden lea uncl verhan nif voll-
l 'l1 au cl r· bi h r ein hallen n Bairn wi h, warcn die neuen 

Vogteien. Da alter ri'>mi chc taat r cht kannte zin pflichtige 
nt rtbancn nicht • die iibcrwundenen BOr<>er cbaften wurden 

entweder in die klaverei vcrkaul't oder in der riimi chen auf-
gehoben oder endlich zu einem Riindnif zugelassen, da ihnen 
wenig ten die communale elb tstandigkcit und die teuerfrei-
hcit sichcrle. Allein di karlbagi chen Be itzungen in icilien, 

ardinien und panien ow1e lfierons Reich batten ihren friihe-
r o Herren ge teucrl und gezin t; wenn Rom diese Be ilzungen 
einmal behalteo wollle, war e nach dcm rth ii der Kurz ichti-
<>cn <las Ver·tandig ·le und unzw ifelhaft da Bequem le die ncuen 
Gebicle I diglich nacb den bi heri0 en orm n zu verwalten. Mao 
behielt al o die l(aTtli:igi cl1-bicronis h Pr vinzialverfa ung ein- J 
fa h bci und organi irte nach dcr lben auch diejenigcn Land-
cbaften, die man, wie da di eitiue panien, den Barbaren 

entrifs. E war da Uemd d e os, Ja man vom Feind erbte. 
Ohne Zweifel war e anfiin lich die b icht der romi chen Re-
gierung durch die Abgaben dcr nlertbanen nicbt eigentlich sich 
zu bereichern, ondern our die l(o ten der erwaltuog und Ver-
theicligung dam it zu decken; doch wich man auch hievon schon 
ab, al man Makedonien uod lllyrien tributpllichtig machte, obne 
daselbst die fiegierung und die Grenzbesetzung zu i1bcrnebmen. 

ebcrhaupt aber kam es "eit weniger darauf an, daf man noch 
in d r Bela tung tar bielt, al darauf, daf man Oberhaup.t...die.-. 
Herr cha fl iQ eiD... nutzbare Recht verwandelle; fur den imden-- -



14 DRJTTE DUCH, KAPJTEL XI, 

fall i t e gleich, ob man nur den pfel nimmt oder gleich den 
Baum plundert. Di trafe folgte dem Unrecht auf dem Fu£. 

s1e11 .. ,, du Da ne e Provinzialregiment notbigte zu der Ein etzung von 
n,i,. ogten, d ren tel1ung nicbt blofs milder Wohlfahrt der Vogteien 

ondern auch mit tier romischen Verfa ung schlechthin unv r-
traglich war. \ ie die romische Gemeinde in den Provinzen an die 

telle de fniheren Lande herrn 1rat, o war ihr Vogt da elb t an 
Koni0 tall; wie dcnn auch zum Bei pie! der sicilische Praetor 
in dem hieroni chen Pala l zu raku re idirte. Yon Recht -
wegen ollle nun zwar der Yo0 t nicht de toweniger cin Amt mil 
rcpublikanischer Ehrbarkeit und par amkeit verwalten. Cato er-
schien al talthalter von ardinien in den ibm unterebenii 
Stadten zu Fur und von einem einzigen Dien r b Ieit t, wel-
cher ibm den Rock und die Opferschale nachlrug, und al er von 
einer spanischen talthalter chaft heimkehrte, verkaufte er vor-

her ein chlachtrofs, weil er ich nichl befugt bielt die Tran -
portko ten des elben dem taate in R chnung zu bringcn. E 
i t aucb keine Frage, dafs die romi chen tattbalter, obgl ich 
icherlich our wcnige von ihnen die Gewi scnhaftigkeit so wie 

Cato bis an die Grenze der Knauscrei und Lacberlichkeit lricbcn, 
doch zum guten Th ii durch ihrn altvateri che Frommigkeit, 
durch die bei ihren Iahlzeiten herr chende hrbare tille, 
dur h di verhaltnif maf ig r chl ·cha~ ne Amt - und R cbt -
pllege, namentlicb die an eme cne treng ge0 en die chlimm-
ten unl r den Blut augern d r Provinzialen, die romi ch n 
teu rpacbter und Banquier-, uberbaupt dw· b den Em t und 

die Wurde ihres Auftrcten den nl rthanen, namcntlich den 
leichtfcrtigen und baltunrr lo en Griechen nachdri:1cklich impo-
nirten. Auch die Provinzialen befanden sich unler ibnen ver-
haltnif mafsig leidlicb. Man war durch die karthagi chen Vogle 
und s raku ani chen Herren nicbt verwohnt und sollte bald Ge-
legenheit linden im Vergleicb mit den nachkommenden korpio-
nen der gegenwarti en Ru then sich dankbar zu erinnern; e i t 
wohl erklarlich, wie pat~rhin da §echste Jabrhundcrt d r tacit 
al· di goldene Zeit d r Provinzialherr chaft er chirn. Aber e 
war auf di • • ht durchfuhrbar, zu0 l_ei h R~ u likanrr 
und Konirr zu ~in. Da Landvogtsp1e rn ( emorali irt mit furcht-
>arer Ge hwindigkt>it den rornischen Uerrcn lalltl. Iluffort und 
Uebermuth gegen die Provinzialen lagen o hr in d r RoU , 
dar· darau dem inzelnen Beamten kaum ein \'orwurf gemacht 
werden darf. Aber schon war es srltcn, uod um o sellener al 
die Regierung mil Strenge an dem alt n Grund atz festbiell die 
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betreffeode Praetur verwallete, an eine nach der damali en e-
richt verfa uog au dem chofse des enats b l Ille Jury ge-
wieseo. Dnrt wie hier lag also die Conlrole in den Handen de 
Herr n taode und obwohl die er noch rechtlich und cbrenbaft 
genug war um 0 egriindele Be cbwcrdeo nicbt unbedingt bei eile 
zu legen, dcr enat ogar verschiedene :Male auf Anrufcn dcr 
Ge chadicrten die Einleitung eine CiviJvcrfahrens selber zu ver-
anlas en ich herbeiliefs, so konnten doch Klagen von Niedrigen 
und Fr mden gegen machligc Glieder der rrgierenden Ari tokralie 
vor weit entfernten und wenn nicht in "leichcr Schuld befange-
nen, cloch mindesten dem gleichcn tande angehiirigen Hichtern 
und Ge chworn n von Anfoo ao our daon auf Erfolg rechneo, 
weon das nrecht klar und schr iend war· und vergeblich zu 
klagen war fa t ewi e Verderben. Einen ge,,i. en Anhalt 
fanden die Ge chadigten fr ilich in den rblichen Client lverhall-
ni en, welche die Stiidle uod Laodschaften der nterthaneo mit 
ihren Be ie ern und andcro ihnen niiher gelreteneo Romcrn an-
zuknf1pfen p0egten. Die spani cheo latlhalter empfanden e , 
dafs an Calos chutzbefohlenen ich niemand uoge traft vergri[· 
und dafs die Verlreter der drei voo Paullu ubcrn undenen a-
tiooen, der panier, Ligurer und Makedonier sich e nicht neh-
men lief sen cine Bahm zum cheitPrhaufen zu tragen, war die 
chem t Todtenklage um den dlcn Mann. Allein die er ondcr-
chutz gab nicht blof· den Gri chen Gelegenheil ihr gauze Ta-

lent ich ihren Herren g eof1her werrzuwerfeo in Rom zu ent-
(alten und durch ihre bcreitwillige ervililiit auch ihrc ITcrreo zu 
demoralisiren - die Be chJii e der vrakusaner zu Ehr n de 
Marcellu , nachdem er ihre tadt zersto"rt und gepliind rt und ie 
ihn vergeblich defshalb bcim enat verklagt hallcn, ind cine der 
chandharsten Blatter in den wmig ehrbaren Annal n von Syra-

kus -, sondern e halte auch bei der schon gefahrlicben Fami-
lienpolitik diese Ilauspatronat seine politi ch bedenkliche cite. 
Im mer wurde auf diesem We e woW bewirkt, dafs die romi chen 
Deamten die Goller und den eoat einigermafsen ffirchteten und 
im tehlen mci teotheil Maf hielleo; allein man tab! denn doch 
und unge trafl, "eon man mit Bescheidcnheit tahl. Die heillo e 
Regel te!Jte icb fe t, dafs hei gcringen Erpres uo0 n und miif i-
g r Gewalttbatigkeit der romische Beamte gewi erm~f en in ei-
ner ompelenz und von Recht wegen traffrei ci, die Be chii-
digteo al ·o zu chweigen batten; worau denn di Folgezeit die 
verhiin°nifsvollcn Con equenzen zu zichen nicbt unterla en hat. 
Indefs waren auch die Gerichte o streng gewesen wie sie chlaff 
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waren e konute docb die, gerichtliche Recben chaft nur den obouar., ... , ' o· h B - h ft • d Su&l• arg ten ebel ·tandeu teuern. 16 wa re . urg _c _a emer gu-11berVostel•• 
ten erwaltung lie t in der stren°en und gle1ch~afs1g~n Oberauf- nd va, ... 

sicht der hoch t n V rwallun behorde; und h1eran liefs der e-
nat e vollstandi mangeln. llier am frf1hsten ma?hte die ~chla[-
heit un I nbeholf nheit de collPgiali chen Regiments s1ch gel-
tend. Von Recht wegen hatten di ogte einer weit stren~er~n 
und peci II ren Aufsicht unterworfen werd~n ollen, als 1e fl\f 
die ilali chen Municipalvenvallungen au g r 1cbt ha~te, und mufs-
ten jetzt, wo <la· lleich grofse ub rscei che ~cb1cte_ umfaf _te, 
di An tallen teirrert werden, dw·cb welchc die Reg1erung 1ch 
die Uebcr icbt fiber das Ganze bewahrte. on Bei~em ge c~ah 
da mgekehrle. Die Vogle herrschten so gut _wie OU\'erai~; 
und <las wicbtig le der fiir den letzteren Zv.:e~~ dienenden In _t1-
tute, die Reich chatzung wurde noch auf, 1 1hcn, ab~r auf~ keme 
der spater erworbenen Proviozen mebr er treckt. Die e Eman-
cipation der ob r ten crwaltung0 b amt n von der entr~lgewalt 
warm hr al bedenkli b. D r romi he ogt, _an der. p1tze der 
Beere d taal und im Be itz b deutender FmanzDllllel, dazu 
cin r cblalicn gerichl)ichen Control unlerwo!·fen ~nd _von der 
Oberverwaltung that achlich unabhao ig, endh?h m1t e~n~r ~e-
wi en othwendi k it dahin gefiihrt ein und scmer Adm1m tnr-
ten Jntere e von d m der romi chen Gemei_µd zu scheiden und 
ihm entgegen zu tellen, lich weit 1~el~ einem er·i ~hen Satra-
pen al eincm der M~datare des rom1 chen enat __ m er e1t 
der amiiiti cben nege, un aum konnte der lann, der eben 
im u Jande cine ge ctzliche 1\tilitarl ra_nni geffih!t hatle, von da 
den Weg ,\iecler zuriick in die burgerlich Gem~mschaft finden, 
die wohl Befehlende und Gehorchend11, abcr rncht llerren fill;d 
Kn cht unte1 chied. Auch die Regierung empfand es, da[_ die 
beiden fundam nlal n iitze, die Gleicbheit ionerbalb der Ansto-
kratie und die nterordnung der Beamt ngewal~ unter da e-
nat collrgium, ibr bier unter den Handen zu scbwrnden begannen. 
Aus der Abneiguog der Regierung gegcn Erwerbu_ng_neuer Vog-
teien und ge en da gauze Yogi iwe _en,. der Emnchtung ~er 
Provinzialquaesturen, die wenig ten die Fwanzgewalt de? _Vog-
ten au den Handen zu nehmen be timmt waren, der llese1tigung 
der an sich so zweckmafsigen Einrichtung Jiingerer tatthalter-
schaften ( . 691) Jeuchtet sehr deuUich die De orgnifs hervor, 
welche die weiter blickenden romischen Staatsmanner vor der 
hier ge a ten aat empfanden. Aber Diagnose i~t nich_t H~ilung. 
Da innere Hrgiment der obilit.at entwickelle s1ch we1ter m der 
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einmal angegebenen Richtung und der Verfall der Verwaltung 
und de Finanzwe en , die Vorbereitung kiinfliger Revolutionen 
und U urpationen ha lie seinen wenn nicht unbemerkten, doch 
ung hemmten tetigen Fortgang. 

on uo11. "\ enn die neue obilitiit weniger scharf als die alte Ge-
cblecht ari tokratie formulirt war und wenn diese ge etzlich, 

j ne nur thatsacblich die ubrige Biirgerschaft im Mitgenuf der 
politi chen Rechte beeintrachtigte, o war eben darum die zweite 
Zuriick etzung nur scbwerer zu ertragen und sch1,erer zu spren-
gen al die erste. An Veruchen zu tlem letzleren fehlte e na-
tiirlich nicht. Di Opposition rubte auf dcr Gemeindeversamm-
lung wie die Job 1tiit aufaem enat; um jene zu \'er tehen, ist 
zunach t die damalige romi che Bnrger cbaf~ nach ibrem Gei 't 

Cl>anktt,a.,und ihrer tellung im Gemeinwesen zu scbildern. - Was von 
B;!;:1;,°!":n. einer Bnrgerversammlung wie die romi che war, nicht dem be-

wcgenden Trielirad, sondern dem festen Grunde des Ganzen, 
gefordert werden kann: ein icherer Blick fiir da gcmeine Beste, 
eine ein ichtige Folg amkeit gegeni1ber dem richtigen Fuhrer, 
ein feste Herz in guten und liosen Tagen und vor allem die 
Aufopferung lahigkeit des Einzelnen fur <las Ganze, des gegen-
warti0 en Wohlbehagen fiir da GWck der Zukunft - das alle 
hat di romi che Gemeinde in o hohem Grade gelei let, daf , 
wo der Blick auf da Ganze ich richtet, jede B makelung in be-
wundernder Ehrfw·cht ver tummt. Auch jetzt war der gute und 
verstandige inn no h durcbaus in ihr vorwiegend. Das ganze 

erbalten der Burger cbaft der Regierung "ie der Oppo ition 
gegennber bewei t mit vollkommener Deutlichkeit, dafs da elbe 
gewaltige Bnrgerthum , vor dem selb t Ilannibals Genie da Feld 
raumen muf te, auch in den romi chen Comitien entschied; die 
Biirgerschaft hat wohl oft geirrt, jedoch nicht geirrt in Pobel-
tiicke, ondern in biirgerlicher und bauerlicher Bescbriinktbeit. 
Aber allerding wurde die Ma chinerie, mittclst welcher die Burger-
chaft in d n Gang der otfentlichen Angelegenbeiten eingriff, im-

mer unbehiilflicb r und wuch en ihr durch ihre eigenen Grof tha-
ten die V rhiiltni .e vollstiindig nber den Kopf. Oars im Laufe 
die er Epoche theil die meisten bi berigen Pa -sivbiir0 ergemein-
deo, theil eine betra htlicheAozahl neuangelcgter Ptlanz Hi.die das 
voll romi cheBurgerrecht empflogen. ist ·chon ange ,·hen worden 
( 09. 11). AmEndederst'lb nerfiHltedieromischelJiirger chaft 
in ziemlich ge. chlo ener fa .e Latium im weites1en 'ion, die 

abioa und einen Theil Carr:paniens, ·o dars ie an der Westkiiste 
nordlich bi Cacre, ii<llich bis Cumae reichte; ionerhalb diese 
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ohne iirtlichen Zusammenhang und innere Einbeit, liefsen scbon 
keine bestimmte Leitung und keine gemigende Vorbesprechung 
mehr zu; , as um so mehr vermifst werden mufste, als den 

-""'<' Abstimmungen selbst keine freie Debatte_Y. ·anging. Wenn 
e r die Burgerscbaft vollkommen die Fahigkeit hatte ihre Ge-

meindeinteressen wahrzunehmen, so war es doch sinnlos und 
geradezu lacherlich in den hochsten und schwierigsten Fragen, 
welche die herrschende Weltmacht zu losen iiberkam, einem 
wohlgesinnten, aber zufallig zusammengetriebenen Hauf en itali-
scher Bauern das entscheidende Wort einzuraumen und iiber 
Feldherrnernennungen und Staatsvertrage in letzter lnstanz 
Leute urtheilen zu ]assen, die weder die Griinde noch die Folgen 

{ 
ihrer Bes~hliisse begri1fen: In alien iiber eigentlich~ Gem~inde-
achen hinausgehenden Dmgen haben denn auch drn rou11schen 

1 Urversammlungen eine unmiindige und selhst alberne Rolle ge-
spielt. In der Regel standen die Leute da und sagten ja zu allen 
Dingen; und wenn sie ausnahmsweise aus eigenem Antrieb nein 
sagten, wie zum Beispiel bei der Kriegserklarung gegen l\lake-

m donien 554 (S. 711 ), so machte sicher die Kirchthurms - del1 
Staatspolitik eine kiimmerliche und kiimmerlich auslaufende 

. hntnge des Opposition. - Endlich stellte dem unahhangigen Burgerstand 
"~!'!:~::• sich der Clientenpobel formell gleic erec Ggt und tbatsachlich 

oft schon iibermachtig zur Seite. Die nsfi u ionen, aus denen 
er hervorging, waren uralt. Seit unvordenklicher Zeit f1bte der 
vornehme Romer auch iiber seine --Yreigelassenen und Zugewand-
ten eme - 't egiment aus und ward von denselben bei allen 
ihren wichtigeren Angelegenheiten zu Rathe gezogen, wie denn 
zum Beispiel ein solcher Client nicht leicht seine Kinder verhei-
rathete, ohne die Billigung seines Patrons erlangt zu haben, und 
sehr oft dieser die Partien geradezu machte. Aber wie aus der 
Aristokratie ein eigener Herrenstand ward, der in seiner Hand 
nicht blofs die Macht, sondern auch den Reichthum vereinigte, 
so wurden aus den Schutzbefohlenen Gunstlinge und Bettler; 
und der neue Anhang der Reichen unterhohlte aufserlich und 
innerlich den Biirgerstand. Die Aristokratie duldete nicht blofs 
diese Clientel, sondern beutete finanziell und politi~ch sie aus. 

o zum Beispiel wurden die alten Pfennigcollecten, welche bisher 
hauptsachlich our zu religiosen Zwecken und bei der Bestattung 
verdienter Ianner stattgefunden batten, jetzt von angesehenen 

181 Herren - zuerst 56 von Lucius Scipio in Veranlassung eines 
von ihm beabsichtigten Volksfestes - benutzt um bei aufser-
ordentlichen Gelegenheiten vom Publicum' eine Beisteuer zu er-
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heben. Oie chenkungen wurden besonders defshalb gesetzlich 
bescbrankt (550), weil die Senatoren anfingen unter diesem m 

amen von ihren Clienten regelmafsigen Tribut zu nehmen. Aber 
vor alien Dingen diente der Schweif dem Herrenstande daz_u die 
Comitien zu behen chen; und der Ausfall der Wahlen ze1gt es 
deutlich, welche machtige Concurrenz der abhangige Pobel be-
reits in dieser eit elem selb tstandigen Mittelstand machte. -
~ie reifsend schnelle Zunahme des Gesinde1s, namentlich in der 
Hauptstadt, welche biedtirch vorau gesetzt wird, ist _auch sonst 
nachwei bar. Die steigende Zahl und Bedeutung der Fre1gelassenen 
beweisen die scbon im vorigen :Tanrbun ert gepflogenen (S. 310) 
und in diesem sich fortsetzenden sehr ernsten Erorterungen iiber 
ihr Stimmrecht in den Gemeindeversammlungen und der wiih-
rend des hannibalischen Krieges vom Senat gefafste merkwiirdige 
Beschlufs die ehrbaren freigelassenen Frauen zur Betheiligung 
bei den offentlichen Collecten zuzulassen und den rechten Kindern 
freiae]a sener Vater die bis her nur den Kindern der Freigeborenen 
zuk~mmenden Ehrenzeichen zu gestatten (S. 794). Wenig besser 
als die Freiaelassenen mochte die Majoritat der nach Rom iiber-
siedelnden Hellen en und Oriental en sein, den en die nationale 
Servilitat ebenso unvertilgbar wie jenen die rechtlicbe anhaftete . 
- Aber es wirkten nicht blofs diese natiirlichen Ursachen zu 8 , y• ema-
dem Aufkommen eines bauptstadtischen Pobels, sondern es kann 
auch weder die Nobilitat noch die Demagogie von dem Vorwurf ti;:.sdt 
freigesprochen werden systematisch denselben grofsgezogen und 
durch Volksschmeichelei und noch schlimmere Dinge den aUen 
Biirgersinn so vie! an ihnen war unterwuhlt zu haben. Nocb war 
die Wahlerschaft durchgangig zu achtbar, als dafs unmittelb~re 
Wahlbestechung im Grof sen sich hatte zeigen diirfen; aber m-
direct ward schon in unloblichster Weise um die Gunst der 
Stimmberechtigten geworben. Die alte Verpflicbt1_mg det Be-
amten, namentlich der Aedilen ftir billige Kornpre1se zu sorgen 
und die Spiele zu beaufsichtigen fing an in das auszuarten, woraus 
endlich die entsetzliche Parole des kaiserlichen Stadtpiibels hervor-
ging: Brot urns on st un"il ewiges Volksfest. Grofse Kornsendungen, Korn ... thol· 

welche entweder die Provinzialstatthalter ·zur Verfiigung der ro- 1••s•"· 
mi chen Marktbehiirde stellten oder auch wohl die Provinzen 
selbst um sich bei einzelnen romischen Beamten in Gunst zu 
setzen', unentgeltlich nach Rom lieferten, machten es seit der 
Mitte des sechsten Jahrhunderts den Aedilen moglich an die haupt-
stadtische Biirgerbevolkerung das Getreide zu Schleuderpreisen 
abzuaeben. Es sei kein Wunder, meinte Cato, dafs die Burger 
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ldzt namhafte taat mann de alteren noch auf Italien ich be-
hrank nd n und dem \ eltregiment abgeneigten , terns, galt 

darum paterhin al da 1u ler des achten Romer von altem 
hrot und Korn' mit grMserem Recht wird man ihn b trachten 

al Yertreter der Oppo ition de romi chen Mittel tandes gegen 
die n u belleni cb-ko mopolitische obilitat. Beim P0uge her-
gelromm n ward er durcb eioen Gutsoachbar, einen der weni-
g n dem Zuge der Zeit abbolden Adlicb n, Luciu Valeriu Flac-
u in di politi che Laufbahn 11ezogen • der derb abini che 

Bauer chien dem recbt cbaO'enen Patrici r d r rechte fann um 
d m trom der Zcit ich nt~egenzu temm n; uod r hatte in 
ihm ich nicht etau ht. nter Flaccu Aegide und oach guter 
alter. ill mil Rath und That den 1itbLirgern und dem Gemein-
we en dienend fochl er ich empor bis zum Con ulat und zum 
Triumph, ja ogar bi zur ensur. lit dem iebzehnten Jahre 
ein" treten in die Biir11erwehr batte er den ganzen hannibali chen 
Krieg von d r chlacht am tra imenischen ee bis zu der bei 
Zama clurcbgemacht, u11ter farcellu und Fabius, unter ero und 

cipio gedient und bei Tarent und ena, in Africa, arclinien, 
panien und Makedonien ich als , oldat, als tab offizier und 

al F ldh rr gleich tiicbti11 bewahrt. Wie auf der Wahlstatt 
tand er auf dem farktplatz. cine furchtio e und chla0 fertige 

Rede, in derber tr ITender Bauernwitz, inc Kenntnifs de ro-
mi ch n Recht und der romi h n Verhaltnis e,• cine unglauh-
lich Riihrigkeit und ein eiserner Korp r machten ihn zuer t in 
den 'achbar tadten ange eben, al daon, nachdem r auf dem 
Markt und in der Curie der llauptstadt auf einen grofser n cbau-
plalz getreten war, zu dem einflun reich ten achwalter und 

taatsredner einer Zeit. Er nahm den Ton auf, den zuerst la-
nius urius, unter den romi chen taat mannern sein Ideal, an-
ge cWagen hatte ( . 309); sein langes Leben hat er darao gesetzt 
dem einreifsenden erfall redlich wie er es ver tand nach allen 

cit n bin zu begegneo und noch in seinem ffmfundachtzi0 st n 
Jahre auf dem Marktplatz dem neuen Zeitgeist chlachten gelie-
fert. Er war nicht weniger al schon - grfme Au n babe er, 
behaupt ten eine F inde, und rothe Ilaare - und kein grofser 
1ann, am weni sten ein weitblickender taat maon, Politi ch 

uod itilich griindlich bornirl und stets da Ideal der guten alten 
Zeit vor den .\ug n und auf den Lippen verachtete er eigen ionig 
alle eue. Durch eine treage gPgen ich vor ich elb r legi-
timirl zu mitleidlo er charfe und Harte ge0 en alles und alle, 
rrchts haITen und ehrbar, aber oboe hnuo einer jen cit der 
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g. n un_d nach alle~ e_iten hin a~f sittliche Be erung drang, o 
h1 It die Demagogic v1elmehr hm auf Be chrankung der Regie-

U••h•lfn•g rung - und Erweit rung der Burger chaftscompetenz. In er te-
d•r Dic,aiur. rer B ziehuog i t die wichtig te eueruog die thatsachlieh Ah-

chaffuog der Dictatur. Die durch Quintus Fabius und eine 
m populii.r n Gegner 537 hervorgerufene Krise (S. 60 ) gab die em 

von llau aus unpopuliiren lnstitut den Tode stofs. Obwobl die 
m Regierung einmal nachher noch (53 ) unter elem unmillelbar n 

Eindruck der chlacht von Cannae einen mit activem Commando 
au ge tatteten Dictator ernannt hat, o durfte sic die doch in 
ruhigeren Zeiten nicht wieder wagen, tmd nachdem noch ein 

m paar Mal (zuletzt 552) zuweilen nach vorgiiogiger Bezeicbnung 
der zu ernennenden Person durch di Burger haft, ein Dictator 
fiir tiidti che Ge-chafle eioge etzt word n war, kam dies s Amt, 
ohn formlich abge chalft zu werden, that iichlich aufser Ge-
brauch. Damit giog d~m kiin tlich in einander gefugten romi chen 

erfa ung y tern em fur de sen eigenthiimliche Beamtencolle-
gialitat sehr wun chen werthes Conectiv ( . 256) verloren und 
buf te die Regierung, von der das Eintreten der Dictatur das 
heili t ~ie u fen ion d r Consuln, durchaus und in der Regel 
auch d1. 8 z_e1chnu~g d~ zu ernennendrn Dictator abg hangen 
hatte, eme 1hrer w1cbt1g 'l n W rkzeuge ein - nur boch t un-
vollkommen ward da ell.J er etzt dur h die vom enal eitdem 
in n !l!ruch genommene Befugnrn in auf rordentlicben Fallen, 
na_~entlich bei plotzlich au br cheodem Aufstand oder Krieg, den 
ze11Igen hochsten Beamten gleich am dictatori che G walt zu 
verleiben durcb die Io !ruction: nach Ermes en fur das gemeine 
'\ obi fafsre0 eln zu treffeo, und damit eioen dem beutia n tand-
recht iiholichen Zu tand herbcizufiihren. Daneben dehnte die 
for~elle Competenz de Volke in der Beamtenerneonuog wie in 
Reg1eruog -, Verwaltung - und Finanzfragen in bedenklicher 

.. ,, ... ., .. u. '\ ei e ich au . Die Priesterscbaften, namentlich die politi ch 
'•:..~:.~•-v.i htig t n Coll gien der achverstandigen, erganzten ich na h 

altem llerkomm n elber und ernannten selber ibre or teher 
oweit di se Korp r chaften Ctberhaupt Vorsteher batten; und i~ 

d~ That war fur die e zur Ueberlieferung der l{unde gotllicher 
Dm0 e von Ge,chl cht zu GP- hlecht be timmten In titute die 
~inzig ihrem Gei t ent precheode Wahlform die Cooptatjoo. Es 
1st darum zwar nicht von grof·cm politischen Gewicht, aber be-
zeicbnend fur die beginnende Desorgani ation cler republikani-

m chen Ordnun"en, clars in die er Zl'it (vor 5-12) zwar noch nicht 
di Wahl in dje Collegien selb t, aber wobl die Ilezeicbnung der 
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Vorstiinde der Curionen und der Pontifices aus dem chofse 
dieser Korper chaften, von den Collegien auf die Gemeinde iiber-
ging; wobei uberdi noch, mit cht romischer formalcr Gotter-
furcht, um ja nicbt zu ve ehen, our die kleioere Halfte der.Be-
zirkc, al o nicht da Yolk d n Wahlact vollzog. Von grof erer s1nsntr •• 

Bed utung war da zunehmende Ein reifen der Burger chaft in der o,mel• d• . in Krieg u.nd 
per onhche und achlich Frag n aus dem Kreisc der Militiir-Ten.-.11nns-

verwaltung und der aur ercn Politik. Hi her ehort der Ueber-
ang der Em nnuo0 der ordentlicben tab ·offiziere vom Feld-

h~rrn auf di BCLr er chaft, de en chon g dacht ward l . 00); 
h, her die Wahlen der Fuhrer der Oppo itjon zu Oberfeldherrn 
g gen Hannibal ( . 602. 610); hieher der verfa sung - und ver-
nunftwidrig Burger chaftsbe chluf von 537, wodurch da rn 
boch le Commando zwi chen dem unpopuliiren Generalissimus 
und einem popularen und ihm im Lager wie daheim opponiren-
d_en Untcr~eldh~rrn getbeilt ward ( . 60 ) • hieher da gegen 
emen Offiz,er w1e tare llu vor der Bur r bafl v rfiihrte tribu-
nici cbe Gequiin el we.,. o uover tandi11er uud unrecllicher Krieg-
fiihrung (545), welches denselhen doch chon notbigte au dem m 
Lager nach der Haupt tadt zu kommen und ich we0 en einer 
militiiriscben Befahigung vor dem Publicum der Haupt tadt aus-
zuweisen; hieher die noch candalo eren er uche dem ieger 
von Pydna <lurch Burgerschaft beschlufs den Triumph abzuer-
kennen (S. 23); hieher die allerding wohl vom Senat veranlafste 
Bekleidung eine Privatmano mit aufserordentlicher consulari-
cher Arnt gewalt (544; . 639); hieher die bedenkliche Drohuogrn 
cipios den Oberbefehl in Africa, wenn der enat ihm den elben 

verweigere, sich von der Biirgerschaft bewillioen zu la en (549; m 
. 660); hieher der Ver uch eine vor Ehrgeiz balb niirri chen 
1enschen der Burger chaft wider , illen d r Regierung eine in 

jeder Hin icht unger chtfertiote Krieo rk.liiruog gegen die Rbo-
dier zu entr i1: en (5 7; . 7 ) ; hieher da n ue taat rechtliche m 
Axiom dafs jeder laat v rtrag er t durc ahficallon der Ge-
m • voJl0 illtig werde. Die e titreg1eren und l\titcommandiren i:1.g,e;r ... 

der B_iirger chaf~ war. m o em Graae beclenldich, aber weit be-1.-~.~~~=~~~ 
en· 1cher noch 1hr Em0 reifen in da Finanzwe en der Gemeiode • ........ 

nicbt blof weil die 1acht de, enat in der Wurzel getroffe~ 
wurde dur h jcden Aogriff auf da alte te und wicbtig te Recht 
der Regierung: die ausscblief·liche , erwaltung de Gemeinde-
ermogens, soodern weil die nter tellun der wichtigsten hieher 
ehorig~n Angelegenheit, der Auftheiluog der Gemeindedomiinen, 

uni r die rver ammlungen der Burger chaft mit othwendig-
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k it d r Republik ihr Grab grub. Die rver ammlung au dem 
G meingut unbe cbriinkt in den cigenen Beutel hineindecretiren 
zu la n i t nicht blofs verkcbrt, sondern der Anfano vom Ende; 

demorali irt di b tge innte Burger chaft und giebt dem An-
trag t Iler eine mil keinem freicn Gemeinwe en vertriiglicb 
fa ht. , ie beilsam aucb die Auftheilung des Gemeinland und 

wie zwiefacben Tadels darum dcr enat werlb war, indem er e 
unterlief <lurch freiwillige Auflheilung des occupirten Lande 
die gefahrlich te aller Agitationsmittel abzu cbneiden, o hat 
doch Gaiu Flaminiu , initem er mit dcm Antrag auf Aufthcilung 

m der piceni chen Domanen im Jahre 522 an die Burger cbaft ging, 
durcb da Mill I ohn Zw if I dem Gemeinwe en mebr gc hadet 
al dur b den Zweck ibm g niitzt. Wohl hatte zweihundert und 
funfzi 0 Jabre zuvor puriu Ca iu da !he beantragt ( . 2 2) • 
ab r di beiden Mafsregeln, wie gen au i aucb dem Bu h tab n 
na h zusammen timmten, waren dennoch in ofern vollig ver-
chieden, als Ca ius ein Gemeinde ache an die lebendige uod 

nocb icb elber regierende Gemeinde, Flaminius eine taat frage 
Nl•bt1gke1t an die rver'ammlung eine grofsen taates brachte. tit vollem 

dor com;u ••• R cht betrachtete nicht twa blofs die Regierung - , sondern 
au h die Reform part i da militari he, administratire und finan-
ziell R giment al legitime Domane de enat und hiitete i 
i h wobl von der formell n a ht der inn rlich in unabwend-

barer Auflo ung be!!Tiffenen rver ammlungen vollen Gebrauch 
zu machen, ge chwei0 e denn ie zu teigern. "V eon nie, elb t 
nicbt in d r be cbrankte ten Monarchic, dem Monarchen in 
o vollig nichtige Rolle zurrefallen i t, wie ie dem ouverain n 

romi chen Volke zugetheilt ward, so war die zwar in mebr al 
einer Ilinsicht zu bedauern, aber bei dem dermaligen land 
der Comitialma chine auch nach d r Ansicht der Reformfreunde 
ine otbwendigkeit. Darum baben Cato und seine Gesinnung -

g no en nie eine Frage an die Biirgerschaft gebracht, welcbe in 
da eigentliche Regiment eingegriffen hatte, niemals di von ihnen 

min cbten politiscben oder finanziellen Maf reg In, wi zum 
B i pie! die Krieg erklarung gegen Kartbago und die Ack raus-
1 gungen, mittelbar od r unmittelbar <lurch Burger chaft b -
chluf dem enat abgezwungen. • o· run des enats 

mocbt schlecht ein; die rversammlunrren konnten nicbt re-
1 ren. icht al hatte in ihnen ine bii willige Majoritat ·ior-
eherr cht; im Gegentheil fand das Wort eine angesebenen 
fanne , fand der laute Ruf d r Ebre und der lautere der oth 

in d r Regel in den Comitien noch Geh1ir und wendete die aufser-

REGLIIE. "T U 'D REGIER TE. 37 

ten • digun~ n und chandlicbkeiten ab - die Burget ~haft, 
vor d ar llu ich verantwortete, lief den Anklager ch1mpf-
li h hfallen und wahlt den Angeklagten zum Consul fiir das 
folg nde Jahr; auch von d r othwen ·,., it de Kri g~s gegen 
Philippo mlung i h z ugen, end1gt~ ~en 
Kri g geo 1 die Wahl de aullu und bew1lligte 
die n Triumph. r zu solchen Wahlen 

bedurfle e chon eine beson-
gangig folgte die la willenlos dem 

nver tand und Zufall ent chieden. -
Organi mus ist cla Organ, welche nicht 

h chadlicb; au h die ichtigkeit der ou-
mlung schloC keine gering Gefahr ein. 

enat konnte der Majoritat gegeniiber ver-
n die Comitien app llir n. Jedem einzelnen 

leichte K afs unmiindigen Ohren zu pre-
dio-e d , z •erf n, war ein Weg roO'net um 
icli e oder einen Be chluf zu er-

wirk r B un gierung formell gebalten 
war a d n j iirgergen ral , gewohnt 
im chlachlplane auf den h zu zeichnen und kraft 
ibr nen traterri chen G mitleidig auf den Ka-
ma herahzu ehen; daher jene tab offiziere, die ibr 

ommarnlo dem hauptstiidti cben Aemlerbettel verdankten und 
w n • al Ern t gait vor allen Dingen in Ma se verab-
schie en mufsten - und daher die chlacbten am trasi-
meni e und beiCannae und die chimpflich Kriegfiibrung 
gegen Pe s. Auf Schritt und Tritt ward die R gierung <lurch 
j n aren • cbaft beschl" g kreuzt. und 
b und icher hen da am en, wo 1e am 

n in i ul n R var. - ber chwiichung der 
ung u r Gem elb t waren noch die gcr~gere 
den di emarrooie ent pro nen Gefahren. Unm1ttel-

barer noch drangte unte~ der Aegide der verfassungsmafsigen 
R hte der Burrrerschaft die factio e Gewalt der einzelnen Ehr-
geizigen ich empor. Wa formell al Wille der hoch te_n Auto-
ritat im taate auftrat, war der ache nach ehr oft mchts als 
da }ler onliche Belieben de Antragstellers; und was ollte wer-
den au einem Gemeinwesen, in welchem Krieg und Frieden, 
Ern nnung und Absetzung des Feldherrn und der Ofliziere, die 
g meine Ka und da gemeine_Gut von den Lau?en der Menge 
und ihr r zufalligen Fuhrer abhingen '? Das Gew1tter war noch 

Ze.rrilllu.ng 
des Regi-

ment.-. 
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nicht ausgebrocben; aber dicht und dicbter ballten die Wolken 
sicb zusammen und einzelne Donnerschliige rollten bereits durch 
die schwiile Luft. Dabei trafen in zwiefach bedenklicher Weise 
die scheinbar entgegengesetztesten Richtungen in ihren iiufser-
sten Spitzen sowohl hinsichtlich der Zwecke wie hinsicbtlich der 
Mittel zusammen. In dcr Pobelclientel und dem Pobelcultus 

/ 

machte°: Familien1~olitik und Demagogi~ sich ei~e-gleichartige 
und gle1cb gefahrhcbe Concurrenz. Gams FJammrns galt den 
Staatsmannern der foJgenden Generation als der Eroffoer dcr-
jenigen Bahn, aus weJcber die graccbischen Reformen und -
setzen wir hinzu - weiterbin die demokratiscb- monarchische 
Revolution hervorging. Aber auch Publius Scipio, obwohl ton-
angebend in der Hoffart, der Titeljag , er Clien(elmacherei der 
'obilitat, stiitzte sich in seiner personlichen und fast dynasti-

schen Politik gegen den Senat auf die Menge, die er nicbt blof 
durch den Schimmer seiner lndividualitiit bezauberte, sondern 
auch durch seine Kornsendungen bestach, auf die Legionen, 
dcren Gunst er durch rechte und unrechte Mittel sich erwarb, 
und vor a!Jen Dingen auf die ihm personlich anhangende hohe 
und niedere Clientel - nur die triiumerische Unklarbeit, auf 
welcher der Reiz wie die Scbwiiche dieses merkwiirdigen Mannes 
grofsentheils beruht, liefsen ihn aus dem Glauben: nichts zusein 
noch sein zu wollen als der er te Burger von Rgiii, nicht oder 
docli nicht vo g erwachen. - ie Mogliclikeit einer Reform zu 
behaupten wiirde ebenso verwegen sein wie sie zu leugoen; dafs 
eine durchgreifende Verbesserung des Staats an Haupt und Glie-
dern dringendes Bediirfnifs war und dafs von keiner Seite dazu 
ein ernstlicher Versuch gemacht ward, ist gewifs. Zwar im Ein-
zelnen geschab von Seiten dP.s Senats wie von Seiten der biirger-
scbaftlichen Opposition mancberlei. Dort wie bier waren die Ma-
joritaten nocb wohlgesinnt und boten iiber den Rifs weg, der die 
Parteien trennte, noch haufig sicb die Hande, um gemeinschaft-
licb die· schlimmsten Uebelstiinde zu beseitigen. Aber da man 
die Quellen nicht verstopfte, so half es wenig, dafs die besseren 
Manner mit Besorgnifs auf das dumpfe Tosen der anschwellen-
den Fluth lauschten und an Deichen und Dammen arbeiteten. 
lndem auch sie sich mit Palliativen begniigten und selbst diese, 
namentlich eben die wichtigsten, wie die Verbesserung der Justiz 
uncl die Auftbeilung des Domaniallandes, nicht rechtzeitig und 
umfaoglich genug an wand ten, halfen sie mit dazu den Nach-
kommen eine hose Zulmnft zu bereiten. Indem sie versaumten 
den Acker umzubrechen wahrend es Zeit war, saeten Un kraut 
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nahme und olhbehelf; ein eigener Pachterstand hat sich defs-
halb in Italien nicht gebildet*). Regelmafsig leitete also der Eigen-
thiimer selber den Belrieb seiner Giiter; indefs wirthschaftete er 
nicht eigenllich selbst, sondern erschien our von Zeit zu Zeit auf 
dem Gute, um den Wirthscbaftsplan festzustellen, die Ausfiihrung 
zu beaufsichtioen Uil(l seinen Leuten die Rechnung abzunehmen, 
wodurch es ih"m moglich ward theils eine Anzahl Giiter gleich-

/ ..:eitig zu _nutzen, tbeils sich na_ch Umstanden den ~taatsgeschaf-
-.r1rt~,ch&n,. ten zu w1clmen. - Von Getre1de wurden namenthch Spelt und 

•hi••1•· W eizen, aucb Gerste und Hirse gebaut; daneben Rf1ben, Rettige, 
Knoblauch, Mohn und, besonclers zum Viehfulter, Lupinen, Boh-
nen, Erbsen, Wicken und and ere Futterkrauter. In der Regel 
ward im Herbst, our ausnahn1sweise im Fruhjahr gesaet. Fiir 
die Be,-viisserung undEntwiisserung war man sehr thatig und zum 
Beispiel die Drainage clurch geblendete Graben friih im Gebrauch. 

uch Wiesen zur Heugewinnung fehlten nicht und scbon zu Ca-
tos Zeit wurden sie haufig kiinstlich berieselt. Von gleicher, wo 
nicbt von grofserer wirthschaftlicher Berleutung als Korn und 
Kraut waren der Oelbaum und cler Rebstock, von denen jener 
zwischen die Saaten, dieser fiir sich auf eigenen Weinbergen 
gepflanzt ward**). Auch Feigen-, Apfel-, Biro- und andere 

wareo HiJst die Analo"'ie des franzosischen bail a cheptel und der ahnlichen 
italieoischen Pachtuni;" auf halb und halb so wie _die _Abweseoheit jeder ~pur 
andrer Quotentheilung vermuthen. Deno uor1cht1g bat ma~ den_ politor, 
der das fiiofte Korn oder wenu vor dem Drescheo gethe1lt w1rd, de11 
sechsten bis neunten 

1
Aehre~korb erhalt (Cato 136, vgl. 5), hieher gezogen; 

er ist nicbt Theilpachter, sondero ein i? der Erotezeit aogeoommener A_r-
bciter, der seinen Tagelohn durch Jen en GeseUschaJtsvertrag er halt 
(S. 845). . 

*) Es fehlt selbst im Rechte dafiir an erne'. angemes~enen Form; deno 
dafs der Locationsvertrag sich an der Hausmtethe eotw1ckelt hat und anf 
die Bodeopacht nnr iibertr~gen wordeo ist, zeigt sehr dentlich de~ wo~ 
der Hausmiethe, aber 11icht der Ackerpacht angemess~ne Sa_tz, dafs die Le1-
stnng des Jnhabers nothwendig in Geld bestehe_n musse_, 10 Folge dessen 
die Fruchtquotenpacht bci den Romern zu d~o 1m prakt1schen Leben vor-
kommenden, aber aus der joristischen Theor1e_ herausfalleoden Rechtsver-
hiiltoisscn zahlt. Eigeotliche Bedeutung hat. die Pacht_ erst gewonoen, ah 
die romischeo Capitalisten anfingeo iibersee1sche -~es1tzung_eo m grofs~m 

mfan"' zu erwerben • wo man es deon auch zu scbatzeo wufste, weon eme 
Zeitpa~ht durch meb:ere Geoera_'.ionen fo_rtging (~olum. 1, 7, 3). 

*') Dafs zwischen den Rcbstocken kern Getre1de ~~baut ward, sondern 
hochstens leicht im Schatlen fortkommende Futterkrauter, geht au~ Cato 
(33, vgl. 137) hervor; und darum r_echnet auch Columella 3, 3 bet dem 
Weinberg keineo andereo Nebeoge,Ymo als den ~rtrag_ d~r verkauft~n Ab-
\eger. Dagrgen die Baumpflanzung (arbustllm) w1rd wie Jedes Getre1defeld 

l 
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Fruchtbaume wurden gezogen und ebenso theils zum Holzschlag, 
theils wegen des zur Streu und zum Viehfutter niitztlichen Lau-
bes, Ulmen, Pappeln und andere Laubbaume und Busche. Da-
gegen bat bei den Italikern, bei clenen durcbgangig Vegetabilien, 
Flei cbspeis n our au nabms~ eise und dann fast our Schweine-
uncl Lammfleisch auf den Tisch kamen, die Viehzucht eine weit. 
geringere Rolle gespielt als in der heutigen Oekonomie. Obwohl 
man den okonomiscben Zusammenhang des Ackerbaus und der 
Viehzucht und namentlich die Wicbtigkeit der Dimgerproduction 
nicht verkannte, so war docb die heutige Verbindung von Acker-
und Viehwirthschaft dem Alterthum fremd. An Grofsvieh war<l 
our gebalten, was zur Bestellung des Ackers erforderlich war und 
dasselbe nicht auf eigenem Weideland, sondern im Sommer 
durchaus und meistens auch im Winter im Stall gefiittert. Da-
gegen wurden auf die Stoppelweide Schafe aufgetrieben, von 
denen Cato 100 Stuck auf 24 0 Morgen rechnet; haufig indefs zog 
der Eigenthiimer es vor die Winterweide an einen grofsen Heer-
denbesitzer in Pacht zu geben oder auch seine Schafheerde einem 
Theilpachler gegen Ablieferung einer bestimmten Anzahl von 
Lammern und eines gewis en Mafses von Kase und Milch zu uber-
lassen. Schweine - Cato rechnet auf das grofsere Landgut zehn 
Smile -, Hiihner, Tauben wurden auf elem Hofe gehalten und 
nach Becliirfnifs gemastet, auch wo Gelegenheit clazu war eine 
hleine Hasenschonung und ein Fischkasten eingerichtet - die 
bescheidenen Anfaoge der spater so unermefslich sich ausdeh-
nenden Wild- und Fiscbhegung und ZL1cbtung. - Die Feldarbeit whtb,cbari.. 

ward beschaflt mit Ochsen, die zum POi,gen, und Eseln, die be- ~1•;;:_-
sonders zum Diingerschleppen uncl zum Treiben cler Miihle ver-
wandt wurtlen; auch wart! ,fohl noch, wie es scheint fiir den 
Herrn, ein Pferd gehalten. Man zog diese Thiere nicht auf elem 
Gut, sondern kaufte sie; durchgangig waren wenigstens 0cbsen 
und Pferde ver chnitten. Auf das Gut von 100 Morgen recbnet 
Cato ein, auf <las von 240 drei Joch Ochsen, ein jiingerer Land-
wirth Saserna auf 200 Morgen zwei Joch; Esel wurden nach 
Catos Anschlag for das kleinere Grund stuck drei, for das gro-
fsere vier erfordert. - .Die 111enschenariJeit ward re e,lmafsig 
durch Sklavrn beschafl:t. An rler Spitze der Gutssk avenschaft 0., ... 1., 

- ami 1a rustica) stand cler Wirlhschafter (vilicus, von villa), der 
emmmmt und ausgieiJt, kauft um] verkauft, die lnstructionen des 

besaet (Colom. 2, 9, 6). Nur wo dcr Wein ao lebendigeo Baumen gezogeo 
wird, baut man auch zwischcn dicsen Gelreide. 
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He.rm ent0 eg nnimmt Ull(] in de sen Abwe enbeit anordnet und 
traft. Unter ibm tehen die Wirthschafterin (vilica), die Haus, 

Kiicbe und, pei kammer, Hiihnerhof und TaubenscWag besorgt; 
cine nzaW Pflu0 r (bubulci) und gemeiner Knechte, ein Esel-
treiber, ein chweine- und, wo es eioe cbafheerde gab, ein 

b.afbirt. Die Zahl chwankte natiirlich je nach der Hewirth-
chafluncr w i e. Auf eio Ackergut von 200 ~lorgen oboe Baum-

p0anzuo0 en werden zwei Pll[rger uod ecb Knccbte, auf ein glei-
ch mit Baump0anzungen zwei Pilu" r uod neun Knecht , auf 
ein Gut rnn 240 Morgen mit Olivenpflanzunoen und chafheerde 
drei Plliiger, fiinf Knechte und drei llirlen gerechnet. Fur den 
W inb rg braucbte man naliirlich mehr Arbeit krafte: auf ein 
Gut von 100 Ior en mit Rebpflanzun°cn kommen ein P~iiger, 
lf Kn chte und zwei Hirten. Der Wirth chafler tand natiirlich 

freier al die iibrigen Knechte ; die magoni cben Bucher riethen 
ibm Eh , Kinderzeugung und eigene Kas e zu gestatten und Calo 
ihn mit der Wirth chafterin zu verbeiralhen; r allein wird auch 

us icbt gehabt baben im Fall des Wohlverhalten von dem Herrn 
die Freiheit zu erlan en. Im ebrigen bildeten alle einen gemein-
chaftlicben Hau land. Die Knechte wurden eben wie das Grofs-

vi h nicht auf dem Gut gezo"en, ondern in arbeitiahigem Al-
ter auf d klavcnmarkt ekauft auch wobl, wenn ie durch 
Alter od r Krankheitarbeiluofahig geworden waren, mit anderem 

us chu11 wi der auf den 1arkt ge chickt*). Da Wirth chafts-
eb"ude (villa nistica) war zugleich tallung fur da Vieh, pei-

cher fiir die Friichte und W obnung des \ irth chafter wie der 
Knecbte • wo0 egen fiir den Herrn haufig auf dem Gut ein ab-
ge ondertes Landhaus (villa urbana) eingerichtet war. Ein jeder 
'klave, auch der Wirth charter selb t, erhielt seine Bedurfni e 
uf Rechnung de Ilerrn in gewi en Fristen nacb fe ten at7,en 

") logo oder sein Uebor etzer (bei Varro r. r. J, 17, 3) rlith die kl:1-
ven nicht :r;u ziichten, sondern nicht jiiager als zweiuodzwaozigJiilmg :r;u 
Ii.. ufen • un ein lihaliches erfahren mufs auch Cato im inn gchabt haben, 
wic der Per oaalbestaod seiner fusterwirlhschoft deutlich beweist, ob-
wobl er es nfrht geradezu sagt. Den Verkauf der al ten and k.ranlrno kl -
Yen riith Cato (2) ausdriicklich an. Die ltlaveaziichtung, wie sie Columella 
1, be chreibt, wobei die klavionen, welche drei iihne holteo, von dcr 
Arb it befreit, die latter von vier iihnen so ar freigelas en werd o, ist 
wohl ruehr eioe selbst tliodige Speculation als ein Theil de regelmiifsigen 
Gutsbetriebes, iiholich wie das voo Cato selbst betriebcoe Gescblift kla-
ven zur brichtuog nod znm \Viederverknuf aufzukaufen (Plutarch Cat. 
nun. 21 ). Die ebeodaselbst erwiihute cbarakteristische Besteueruog be-
zieht i h wohl uf die eigentliche Di oerschaft (familia ur/lana}. 

-
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geliefert, womit er dann au zukommeu hatte; o Klrider und 
chuhzeug, die auf dem larkte gekauft wurdrn und von de-

nen die Empfan r nur die Jn tandhaltung selb r be chafTten; 
o monatlicb eine Quanlitat Weiz n die jeder ,elb t zu mah-

Jen batte, fernrr alz Zuko t - Oliven oder .1lzfi ch-, Wein 
und Ocl. Di Quantital ri ht te ich nach cler Arheit, wef halb 
zum B i pi I d r Wirth chafter, drr leicbtcre Arbeit bat al die 
Knechte, knapprre 1af al die empfin . Aile Backen und 
Kochen be orgte di "irthscbafterin und alle af en gemeioschaft-
Jich die clb Ko t. Es war ni ht Hegel die klaven zu fe eln; 
wrr aber trafc vcrwirkt hatle oder einen Entwcichung ver, uch 
befrirchten lief~ , ward ange chlo sen auf die Arbeit gc chickt 
und des 'achts in den klavenkerker einge perrt *). Regelman ig 
reichlen die c Gut sklaven bin; im 'othfall halfrn, wie sich von 
elb t ver teht, die achbarn ,ich mit ihrPn Sklaven gegen Ta-

gelohn eioer d m andern au . FrPmde Arbeil r wurden on t P,emd• A,-

fiir gewohnlich ni ht verwandt, auf er in be ond r ungesunden 1,eii.,. 

Geg nden, wo man vorthcilbaft fand den klaven land zu 
be chranken und dafCrr grmiethete Leul zu verwenden, und zur 
Einbrin"ung der Ernte, fiir welche die. tebenden Arbeit krafte 
nirg ntl genugten. B i der Korn- und IIeuernte nabm man ge-
dungene chnitter hinzu, di oft an Lohnes stalt von ihrem Ein-
gebrachtcn die ech te bi neunte Garbe oder, wenn ie auch 

') In dicser Be chraokung ist die Frsselung Mr Sltlaven uod selbst der 
Han iihne (Dionys 1, 1ti) urnlt; und also als Ausnahme erscoeinen ouch bri 
c'.:ato oie gefes !'lten P'eldnrbritrr, cknrn, da sie nirht selbst mnblen kiin-
nen, statt des Rornes Brnt verabreirht werden mul' (f>!i . o ar in der 
Kaiserzeit tritt diP Vesselung rler 'klaven durcbgliagig norh auf als ein 
d linitiv von dem llerrn provisorisch von dem \ irthscbafter zuerkannte 
Bestrnfuag {Colum. I, • Gai. I, J3; Ip. 1, JI\. \Venn dcnnnch die Be-
. tellung der Felder durrh gefesselte , klaven in spiiterer Zeit als eigeae 
\Virthschaft. system vorkommt nnd der rbeitcrzwinger (t!rgastulum), ein 
Kellergeschol's mit viclen, abcr schmalcn und nicht vom Boden aus mit der 
Hand zu errcichrnden Fensteriiffnungcn (Colom. 1, 6), ein nothwendiges 
Sturk des Wirtbschaftsgeblind!'s "ird, so vermittelt ich dies dadurch, dafs 
die Lage der Gutssklnven barter war als die der iibrigen Knerhte uod 
darnm vorwiegend diejenigen klaveo dazu geoommen warden, welche 
.sich vergangeo batten oder zu haben schicneo. Dars gransame Herren 
iibrigcns ouch ohnc jeden Anlafs die Fesselung eiutrelen liel' en, soil da-
mit nicht gcleugnct wcrden und liegt aneh klar darin angedentet, dafs die 
Rerhtsbiichcr die den Verbrechersklavcn trctfenckn achtheile nicht iiber 
<lie Gefe selten, sondern die Strafe halber Gefesselten verhangeo. Ganz 
ebenso taod es mit der Brandmarkuag; sic sollte eigentlich tro.fe sein, 
aber wurdc auch wohl die gauze Heerde gezr.icbnet (Diodor 35, 5; Ber-

ays Pbokylides S. xu1). 

\ 
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klaven chaft rastlo zu bcscbiiftigen. Grundsatzlich ward ihr kei-
nerlei freie Regung ge tattet - der Sklave, lautet einer von Catos 
Wahr pri'1cb n, muf entw der arbeiten oder schlafen - und 
durcb m nscbli h Beziehung n die Knechte an das Gut oder an 
den II rrn zu knOpf n ward ni ht inmal ver ucht. Der Recht -
buch tabe wait t in unv rbiillt r heufslichkeit und manmachte 
icb kein Jllu ionen iiber die Fol<> n. , o viel klaven, o vie! 

Feinde ', agt ein romiscbe pricbwort. E war ein okonomi-
scber Grund atz paltungcn innerhalb der klaven chaft eher zu 
hegen al zu unterdrOcken; in dem elben inne warn ten chon Pia-
ton und Aristotele und nicht minder da Orakcl der ckerwirtbe, 
der Karthag r Jago d· vor klaven gleicher ationalitat zu am-
menzubringen, um nicht landsmannscbaftliche erbindungen und 
vielleicbt Complotte herbeizufuhr n. E ward, wie schon gesagl, 
die klaven chaft von d m Gut herrn ganz eben o regiert, "ie 
die romi ch G meinde di, nterthan n chaften regiertc in den 
,Laodgiitcrn d romi ch n Volk ', den Pro,iozeo; und die Wet\ 
hat es empfunden dal' der h 1rcbcnde taat ein neu R gi -
rung - nach d m klarenhaller y tern entwickelte. l eon man 
iibrigen icb zu j ner wenig ben iden w rtben Robe de Den-
ken emporg • chwungcn hat, wo in d r WiTlh cha ft durchau" 
nicbt gilt al da darin ste kende Capital, so kann man der ro-
mi chcn Gut wirlh chaft da Lob der Folgcrichtigkeit, Thatig-
keit, POnktlichkeit, par ·amkeit und oliditat nicht versagen. 
Der kernige, prakti che Landmann spiegelt ich in der catoni-
schen Schilderun de Wirth charters wie er ein soil, der zu-
er t im Hofe auf und zuletzt im Ilette i t, der treog gegen sich 
ist wie gegen cine Leute und vor allem die Wirth cbafterin in 
He peel zu halten weifs, ab r auch die Arb iter und da Vieh 
in be ond r den Pflug·tier wohl versorgt, d r oft und bei jeder 
Arbeit mil anfa~ t, ab r ich nie wi ein Knecht mode arbeitet, 
der lets zu Hau e i t, nicht b rgt noch verborgt, keine Gaste-
reien giebt, um keinen antlern Gotte dien t al um den der eignen 
Hau - und Feldgotter ich ki'nnmert und al rechter Sklave alien 
Verkehr mit den Gallero wie mit den [eoschen dem 1Ierrn an-
heirn ·tellt, der eodlich und vor alien rngcn c ern el eo be chei-

en egegnet und den von ihm empfangenen Instructionen, 
ohne zu wenig und ohne zu vie! zu deoken, gelreulich und ein-
fach nachlebt. Der i t ein schlechter Landmann, heif'st es an-
d. rwo, der das kauft was er auf srinrm Gute erzeugen kann; 
ein chi chter Hau vater, welcher bri Tage vornimmt, was bei 
Lich i h be chatren Hifst, e, sei denn, daf das Wetter schlecht 
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ist; ein noch schlechterer, welcber am Werkeltag thut was am 
Feiertag getban werden kann; der schlecbteste von alien abcr 
der, welcber bei gutem Wetter zu Hause statt im Freien arbeiten 
lafst. Auch die cbaraktcristiscbe Diingerbegeisterung mangelt 
nicbt; und wohl sind es goldene Regeln, dafs fiir den Landmann 
der Boden nicht da ist zum Scheuern und Fegen, sondern zum 
Saen und Ernten, dafs man also zuvor Reben und Oelbaume 
pflanzen und erst nachher und nicht in a!lzu fri1her Jugend eio 
Landbaus sicb einricbten soil. Eine gewisse Bauernhaftigkeit ist 
der Wirthscbaft freilich eigen und anstatt drr rationelien Ermit-
telung der Ursacben und Wirkungen trelen durcbgaoo-ig die be-
kannten baurischen Erfahrungssatze auf; doch ist man sichtbar 
bestrebt sich fremde Erfahrungen und ausliindische Producte 
anzueignen, wie denn schon in Catos Verzeichnifs der Frucbt-
baumsorten griecbische, africanische und spaniscbe erscheinen. 

Die Bauernwirthschaft war von der des Gutsbesitzers haupt-
sachlich nur verschieden durch den kleineren Mafsstab. Der 
Eigentbiimer selbst und seine Kinder arbeiteten.Jiier mit den 
Sklaven oder auch_-aIL_deren..,Statt. Der Viehstand zog sic zu-
sammen und wo das Gut nicht Hinger die Kosten des Ptluges 
und seiner Bespannung deckte, trat dafiir die Hacke ein. Oel-
und Weinbau traten zuri::1ck oder fielen ganz weg. - In der iihe 
Roms oder eines anderen grofseren Absatzplatzes bestanden auch 
sorgfaltig beriesclte Blum en- und Gemiisegarten, abnlich etwa 
wie man sie jetzt um eapel sieht, und gaben sebr reichlichen 
Ertrag. 

Die Weidewirthschaft ward bei weitem mebr ins Grofse ge-
trieben als der Feldbau. Das Weidelandgut (saltus) mu( te auf 
jeden Fall betrachtlich mebr Flacbenraum haben als das Acker-
gut - man rechnete mindestens 800 Morgen - und konnte 
mit Vortheil fiir das Geschii.ft fast ins Unendliche ausgedehnt 
werden. 'ach den klimatischen Verhaltnissen Italiens erganzen 
sich daselbst gegenseitig die Sommerweide in den Bergen und die 
Winterweide in den Eben en; scbon in jener Zeit wurden, eben 
wie jetzt noch und grofsentheils wohl auf densclben Pfaden, die 
Heerden im Friibjabr von Apulien nacb Samnium und im Herbst 
wieder zuriick von da nacb Apulien getrieben. Die Winterweide 
indefs fand, wie schon bemerkt ist, nicbt durcbaus auf besonde-
rem Weideland start, sondern war zum Theil Stoppelweide. Man 
zog Pferde, Rinder, Esel, Maulesel, hauptsacblicb um den Guts-
besitzern, Frachtfiihrern, Soldatcn und so "·eiter die benotbigten 
Thiere zu liefern; auch Scbweine- und Ziegenheerden fehJten 
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nicbt. Weit selbststandiger aber und weit bober entwickelt war 
in Folge des fast durchgangigen Tragens von W ollstoffen die 
Schafzucht. Der Betrieb ward durch Sklaven bescbafft und war 
im Ganzen dem Gutsbetrieb ahnlich, so dafs der Viehmeister 
(magister pecoris) an die Stelle des Wirtbschafters trat. Den 
Sommer iiber kamen die Hirten klaven meistentheils nicht unter 
Dach, sondern hausten, oft meilenweit von menschlichen Woh-
nungen entfernt, unter Scbuppen und Hiirdcn; es lag also in den 
Verbaltnissen, dafs man die kraftigsten 1anner dazu auslas, 
ibnen Pferde und Waffen gab und ibnen eine bei weitem freiere 
Bewegung gestattete als dies bei der Gutsmannschaft geschah. 

Um die okonomiscben Resultate diesrr Bodenwi.rlhscbaft rie •• ,, .. ,,. 
einigermafsen zu wi::irdigen sind, die Preisverhaltnisse un~ ~a-
mentlich die Kornpreise dieser Zeit zu erwagen. Durcbschn1ttlich CottC,tmn• . . d Th •1 de, fibe,.eei-Sind drnselben zum Erscbrecken genng, un zum guten e1 sch•• "•'"'· 

durch Schuld der romischen Regierung, welche in dieser. wich-
tigen Frage, nicht so ehr durch ihre Kurz ichtig½eit, als <lurch 

. eine unverzeihliche Begiinstigung des hauptstadtischen Prole-
tariats aufKo ten cler italischen Bauerscbaft, zu den furchtbarsten 
FehJgriffen gefiibrt worden ist. Es handelt sicb hier vor allem 
um den Conflict des ii.berseeiscben und des italiscben Korns. 
Das Getreide, das von den Provinzialen tbeils unentgeltlich, theils 
gegen eine mafsige Vergt1Lung der romiscben Regierung geliefert 
ward, wurde von dieser tbcils an Ort und Stelle zur Verptlegung 
des romischen Beamtenpersonals und der romischen Beere ver-
wandt, tbeils an die Zebntpacbter in der Art abgetreten, dafs 
diese dafiir entweder Geldzahlung leisteten oder allch es u.ber-
nahmen, gewisse Quantitaten Getreide nach Rom oder wohin 
sonst erforderlicb war zu liefern. Seit dem zweiten makedom- I 
schen Kriege wurden die romiscben Heere durcbgangig mit iiher-
seeiscbem Korne unterbalten und wenn dies aucb der romiscben 
Staatskasse zum Vortheil gereicbte, o verschlofs sich docb damit 
eine wichtige Absatzquelle fiir den italischen Landmann. Indefs 
dies war das Geringste. Der Regierung, welcbe Hingst wie billig 
au( die Kornpreise ein wacbsames Auge gehabt hatte und bei 
drobenden Theuerungen durch recbtzeitigen Einkauf im Ausland 
eingeschritten war, Jag es nahe, seit die Kornlieferungen der 
Untertbanen ibr alljahrlicb grofse Getreidemassen und_ wahr-
scbeinlicb grofsere, als man in Friedenszeiten brauchte, in die 
Hande fi.ihrten, und seit ihr iiberdies die Gelegenbeit geboten war 
auslandisches Getrei<le in fast unbegrenzter Quantitat zu mafsigen 
Preisen zu erwerben, mil solcbem Getreide die bauptstadtischen 
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Fruchtbark it wie 504, wo man in der Hauptstadt fiir 6 rOmi chem 
fodii (= t preuf. cheJTe1) pelt nicht mebr als ¾ Denar (4 Gr.) 

zahlte und zu demselben Preise I O romische Pfund (zu 22 Loth 
preur i h) trockene Fei en, 60 Pfund Oel, 72 Pfund Flei ch 
und 6 Congii (= 17 preur . Quart) W in verkauft wurden, kommt 
frei]i h b n ein r uf crordentli hkeit weg n wenig in Betracbt; 
ber be timmter sprechen andere Thatsachen. chon zu Catos 

Zeit heif t icilien die Kornkammer Rom . In fruchtbaren Jah-
ren wurd in den itali chen JJaf • n da icili che und sardini che 
Korn um die l<'racht lo geschlagen. In den r ich ten Kornland-
chaften der Halbinsel, in der heutirr n Romagna und Lombardei 

zahlte man zu Pol bios Zeit fiir Ko t und achtquartier im 
Wirth bau durch cbnittlicb den Tag einen balben A (-1 Gr.); cler 
preun i che chclfel Weizen gait hier einen baJben Denar (3{ Gr.). 
Oer letztere Durch chnittsprei , etwa d r zwolfte Theil des on-
tigen ormalpreises *), zei t mit unwider prechlicher Deutlich-

k it, daf e der ita)j cben Getr ideprodu Lion an Ab atzquellen 
volJia manrr It und in Folge de n da Korn wie cla Kornland 
da elb t o gut wie entwerlhet war. - In einern grof en lndu Irie- umgeot•ltaag 

taat, de en Ackerbau die B volkerung nicht zu ernahren vermag, d;;;::~;;:,:_n 
batl in olches Ergebnifs als niitzlich oder doch nicht unbedingt •chart. 

al nachtbeilig betrachtet werden mogen; ein Land wie Italien, 
wo die Indu trie unbedeutend, die Landwirtb chaft durchaus 
Haupt a he war, ward auf diesem \Yege systemati ch ruinirt uod 
den lntere n der we entlich unprocluctiven hauptstadti chen 

') I bauptstadtiscber Mittelpreis des Getreide kaoo wenig tens for 
das siebeote und achle J3brbundert Roms angenornrneo werdeo I Denar fur 
don riimiscben lodios oder l¼ TbJr. for don preursi cbeo cbelfel \ eizeo, 

ofiir heutzulllge (oach dern Dur h chnitt dcr Preise io deo Provinzen Bran-
denburg und Pomrnern Yoo l I 6 bis I 41) un efiibr I Thlr. 24 "r. ge-
ublt wird. Ob diese nicht s hr bedeutende Differcnz der romiscben und 
der b utigen Prei e auf dcm teigen des Iforn- oder dem Sioken des ilber-
wertbes beruht, Hifst sich scbwcrlich ntscbeideo. - Uebrigens diirfte e 
ebr zweifelhaft seio, ob io dern Horn dies er und der spatereo Zeit die 

Kornpreise wirklich starker ge cbwankt babeo, als dies beutzolage der Fall 
i t. Vergleirbt man Preise wio die oben angeftihrten Yon 4 uod 7 Gr. den 
preursiscbon cbelfel rnit deoeo der argsteo [\rieg tbeuerung ond Hungers-
ootb, wo zum B ispicl irn bannibaliscben Kriege der preurs. Sd,elfel aof 99 
(1 ledimnos = 15 Dracbmeo: Polyb. 9, 4~), im Biirgerkriege aof 19 (1 
fodius = 5 Deoare: Cic. Yerr. 3, 92,214), in der grof' co Tbeucroog no-

ter ugustus gar auf 21 Groscheo (5 fodii = 27½ Deoare: Eoseb. chro~. 
p. Chr. 7 ca/.) stic , so ist der bstand freilirb uogebeuer; alleio olche 
Extreme siod wcoig belehreod uud kiiooteo narh beideo eiten bin unter 

leicben Rcdioguogen ucli bento ooch icb ·,.-iederbolen. 
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B v0lkeruog, der freilicb das Brot nicbt billig genug werden 
konnt , das Wohl de Ganzen auf die schmahlicbste Weise ge-
opt rt. irgend vielleicht liegt es so deutJicb wie bier zu Tage, 
wie chi cht die erfassung und wie unfiihig die VerwaJtung 
di • r ogenannlen goldenen Zeit der Republik war. Das diirf-
tig te Reprii entativsystem biitte wenigstens zu ernstJicben Be-
cbw rden und zur Einsicbt in den itz des Uebels gefiibrt; aber 

in j nen rver ammlungen der .Biirgerschaft macbtc alles andere 
eher ·icb geltend als die warnende timme des vorahnenden 
Patrioten. Jede Regierung, die die en amen verdiente, wiirde 
von elber eingeschritten ein; aber die Ma e des romiscben 

enats mag in gutem Kohler,.,lauben in den niedrigen Koropreisen 
da wahre Gli"ick d olke g ehen haben und die cipionen 
und Flaminine batten ja wichtigere Dinge zu thun die Griechen 
zu emancipiren und die republikani 'Che Konig controle zu be-
orgen - so trieb das chi IT ungehindert in die Bran dung binein. 

v.,,a11 d•• - eit der kleine Grundbesitz keinen wesentlicben Reinertrag 
Bumu•'•· mebr lieferte, war die Bauerscbaft rettungslos verloren, und um 

o mebr, al auch aus ihr, wenn gleicb langsamer aJs aus den 
iibrigen tanden, die sittliche J-laltung und sparsame Wirtbscbaft 
der friiberen republikani chen Zeit allmablich entwicb. Es war 
nur noch ine Zeitfrage, wie ra ch die itali chen Bauerhufen 
durch Aufkaufen und 'iederl gen in den grofseren Grundbesitz 
aufgehen wiirden. - Eber als der Bauer war der Cut besitzer im 

tande sich zu behaupten. Derselbe producirte an sich scbon 
billiger als jener, wenn er ein Land nicht nacb dem alteren 

y tern an kleinere Zeitpiichter abgab, sondern es nach dem 
neueren durch seine Knechte bewirth chaften liefs; wo dies al ·o 
nicht schon friiber geschehen war ( . 446), zwang die Concur-
renz de sicilischen klavenkorns den italischen Gutsherrn zu 
folgen und anstatt mit freien Arbeiterfamilien mit Sklaven ohne 
Weib und Kind zu wirthschaftcn. E konnte der Cutsbe itzer 
fcrner ich eher durch teigerung oder aucb durch Aenderung 
der CuJtur den Concurrenten gegenilber halten und eher aucb 
mit einer geriogeren Bodenrente ich begni'1gen als der Ilauer, 
dcm Capital wie Intelligenz mangelten und der nur eben hatte 
was er brauchte um zu leben. Hierauf beruht in der romi chen 
Gut wirth cbaft da Zuriicktreten de Cetreidebaus, der vielfacb 
sich auf die Gewinnung der fiir da Arbeiterpersooal erforder-
lichen Quantitat heschriinkt zu baben scheint •), und die teige-

•) Damm neout Cato die beidcn Giiter, die e1 schildert, kurzweg Oli-

-
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rung der Oel- und Weinproduction so wie der Viehzucht. Die e oe\. .ad 

batten bei den gfm tig n klimatiscben Verhiiltni en Italien die ~~:i,~•:.b~~~ 
au,Jandi che Concurrenz nicht zu fftrchten: der itali che Wein, 
da' itali ·ch Oel, di italische Woll behcrrschten nicht blofs die 
eigen n Htrktc, ·ond rn °iogen bald auch in Ausland; das Po-
thal, da • ·eiu Getreide nicht abzu tzen vermochte, versorgte 
halh Italien mit chweinen un<.l hinken. Dazu stimmt recht 
wohl, wa, uo' iiber die okonomi hen Re uJtate der romischen 
Bodenwirth'chaft bericlit t wird. E ist eioiger Grund zu der 
Annahme Yorhanden, dafs da in Grund tiicken aogelegte Capital 
mit ech Prucent ·ich gut zu verzin ·en ·chien; wa auch der 
damaligen um da, Doppelte hoberen durch chnittlicben Capital-
rente :ingeme sen er"cheint. Die iehzucht lieferte im Ganzen 
be ere Ergebni, ·e als die Feldwirth chafl; in dieser rentirte am 
be ten der Weinberg, demniicb t der Gemiisegarten und die 
Olivcnpllanzung, am wenigsten Wiese und Kornfeld*). atiir-

ve1n10aozung (oli11etu111) und \ cinberg (ui11ea), obwohl darauf keioeswega 
blol's Wein nod Oel soodcrn auch Getreide und anderes mebr gebaut ward. 
Waren frcilich die 00 culei, auf die dcr Bcsitzer des einbergs aogewie-
sco wird sich mit Fasscro zu vcrsehco (11 ), das faximum eiuer Jahres-
erote, so mi.ifsteo alle I 00 Morgen mit Rcbeu bepOaozt gcwesen sein, da 
dcr Ertrag vo11 culei fiir dcu lorgeo schon ein fast uoerborter war (Co-
lom. 3, 3); allcio Varro (I, 22) verstaod, und olfeubar mit Recht, die An-
,;abe dahio, dafs der Weiubergbe itzer io den Fall kommen kann die neue 
Leso cinthuu zn mi.issen, bevor dio alte vcrkauft ist. 

•) Dal's der romi che Laodwirth von seinem Capital durchscbnilUich 
sech Proccnt machlc, liiJst Cglumella 3, 3, 9 sch lief en. Eiocn genaueren 
Ao cblag fi.ir lio ten uud Ertrag haben wir 011r fur den Weinberg, wofiir 
Columclla auf den forgen fol~ende Kosteoberecbouog auf lellt: 

Kaufprcis des Bodeos . . . . . 1000 esterzon 
Kaufp,.eis der Arbeit ·skJaven a11f den 

Morgen l'Cpartirt . . . . . . I J 43 
" Rebrn und Pfohle . . . . . . 2000 
" Vcrtorcae Zin en wal1rend der ersten 

z"ei Jabro • • • • • • • • 49i -'"-'---
zu ammen 4640 eslcrzen = 33(i Thlr. 

Den Erlrag bcrechnct er auf wenigslcns 60 Ampboreo von mindcstens 900 
csterzcu ((i5 Tblr.) V ertb, was also eioc Rente vou 17 Proceot darstelleo 

\\urdc. lndcfs ist dicsclbc zum Theil itlu orisch, da, aucb von Mifseroten 
abgesebco, die ltostcu de,, Eiobrioguog ( '. 44) and die fiir lostaodbalt110g 
der Rcben, Pr:ihlc uud klaveu aus elem Ansatz gelasseu worden siod. -
Den Brultocrtrag vo11 Wic ·e, Weide uod V aid berecboet derselbe Laod-
wirlh auf hi.ich,tens 100 esterzen den Morgen uud den des Getrcidcfeldes 
ehcr auf II eniger als :1uf mehr; wic dcnn ja auch dcr Durch chuittscrtl'OI, 
voo 25 riimischen 'chelfel11 W cizeu auf den Morgen scbon 11ach dem haupl-
stiidtiscbcu Durcbschuittsprcis voo I Denar den Scbclfd nicht mebr als JOO 
Seslerzeo Bruttoertrag gicht und am Productionsplatz der Preis uoch uie-
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lich wird die Betreibung einer jeden Wirlhschaftsgattung unter 
den ihr angemessenen Verhaltnissen und aufihrcm naturgemafsen 
Boden vorausgesetzt. Diese Verhaltnisse reichten an sich schon 
aus um allmahlich an die Stelle der Bauernwirtbschafl uberall 
die Grofswirthscbaft zu setzen; und auf dem Wege der Gesetz-
gebung ihnen entgegenzuwirken war scbwer. Aber arg war es, 
dafs man durch das spiiter noch zu enviihnende claudische Gesetz 

us (kurz vor 536) die senatorischen Hauser von der Speculation 
ausscblofs und dadurch ueren ungeheure Capitalicn kfmstlich 
zwang vorzugsweise in Grund und Boden sich anzulegen, das 
heifst die alten Bauerste!Jen durch Meierhofe und Viehweiden zu 
ersetzen. Es kamen ferner der elem Staal ,veit nacbtheiligeren 
Viehwirtbscbaft, gegenfrber dem Gutsbetrieb, noch be ondere For-
derungen zu Statten. Einmal entsprach sie als die einzige Art 
der Bodennutzung, welche in der That den Betrieb im Grof sen 
erheischte und lohnte, allein der Capitalienmasse und dem Capi-
talistensinn dieser Zeit. Die Gutswirthschafl forderte zwar nicht 
die dauernde Anwesenheit des Herrn auf elem Gut, aber doch 
sein hiiufiges Erscheinen daselbst und gestattete die Erweilerung 
der Giiter nicbt wohl und die Vervielfiiltigung des Besitzes our 

driger gestaodeo haben mufs. Varro (3, 2) recboet als gewobnlicheo gnteo 
Bruttoertrag eines grofseren Gutes 150 Sesterzen vom Morgen. Entspre-
cheode Kostenanschlage siod hieftir nicht uberliefert; dal"s die Bewirth-
schaftuog bier bei weitem weoiger Rosten machte als bei dem Weinberg, 
versteht sich von selbst. - Alie diese Aogaben fallen ubrigeos ein .fahr-
huodert nod lii.nger nach Catos Tod. Von ihm haben wir our die alJgemeine 
Angabe, dafs Viehwirthschaft bcsser rentire als Ackerbau (bei Cicero de 

• off. 2, 25, 89; Columella 6. praef. 4, vgl. 2, 16, 2; Plin. h. n. 1 , 5, 30; 
Plutarch Cat. 21); was naturlich oicht heifsen soil, dafs es iiberall rathlich 
ist Ackerland in Weide zu verwaodeln, sonclern relativ zu versleheo ist 
dahin, dafs das fur die Heerdenwirthschaft auf Bergweiden uod sonst geeig-
netem \Veideland angelegte Capital, verglichen mit dem in die Feldwirth-
scha~ auf geeignetem Korn land gesteckteo, hohere Zinsen trage. Viel-
leicht ist dabei auch noch darauf Riicksirht genommen, dafs die maogelode 
Thiitigkeit und Iotelligeoz des Grundberro bei Weideland weniger nach-
theilig wirkt als bei der hoch gesteigerten Reben- und O!ivencultur. lnoer-
halb des Ackergutes stel!t sich nach Cato die Bodenreote folgeodermafsen 
in absteigcnder Reihe: l) Weinberg; 2) Gemiisegarteo; 3) Weicleobusch, 
der in Folge der Rebencultur hohen Ertrag ab"arf; 4) Olivenpnanzuog; 
5) Wiese zur Heugewionung; 6) lfornfeld; 7) Bu·ch; 8) Sclilagforst; 9) Ei-
chenwald zur Viehfiitteruog - welche oeun Bcstandtheile in dern Wirth-
schaftsplao der catonischen fusterguter stimmtlich wiederkehren. - Von 
dem hoheren Reioertrag des Weiobaus gegeniiber dem ltornbau zengt aucb, 

ttT dafs nach dem im J. 637 zwischen dcr Stadt Genna nod den ihr ziuspflich-
tigen Dorfern ansgefalltcn Schiedsspruch die Stadt von dem \Vein den Srchs-
ten, von dem Getreide den Zwauzigsten als Erbzios empfiingt. 

I 
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in beschrankten Grenzen; wogegen das Weidegut sich unbegrenzt 
ausdehnen liefs und den Eigenthumer wenig iu Anspruch nahm. 
Aus diesem Grunde fing man schon an gutes Ackerland selbst 
mit okonomischem Verlu t in Weide zu verwandeln - was die 
Gesetzgebung fr ilich, wir wi en nicht wann, vielleicht um diesc 
Zeit, aber schwerlich mil Erfolg untersagte. Dazu kamen die 
Folgen der Domiinrnoccupation. Durch dieselbe entstanden nicht 
bloJs, da regelmii fsig in grofseren ti"icken occupirl ward, aus-
schlicfslich grofse Giiter, sondern es scheuten sicb auch die Be-
sitzer in die en auf beliebigen Widerruf stebenden und rechtlich 
immer unsicher n Besitz bedeutende BesteJlungskosten zu stecken, 
namentlich Reben und Oelbaume zu pflanzen; wovon dmn dieFolge 
war, dafs man diese Liindereien vorwiegend als Viehweide nutzte. 

Von der romischen Geldwirtbschaft in ahnlicher Weise eine oetd,.,,.th-

zusammenfassende Darstellung zu geben verbietet theils der •ch•"· 
Mangel von Fachschriften aus elem romischcn Alterthum uber 
dieselbe, theil ibre atur .elbst, die bei weitem mannichfalliger 
_und vielseitiger ist als di Bodennutzung. Was sich ermitteln 
lafst, gehort eincn Grundzugen nach vielleicht weniger noch als 
die Bodenwirthschaft den Romern eigenthC1mlich an, sondern ist 
vielmehr Gemeingut der gesammten antiken Civilisation, deren 
Grofswirthschaft begreiflicher Weise eben wie die heutige @erall 
zusammen fiel. Jm Geldwesen namentlich scheint das kaufmiin-
nische Schema zuni.icbst von den Griechen festgestellt und von 
den Romern nur aufgenommen worden zu sein. Dennoch sind 
die Scharfe der Durchfiihrung und die·Weite des Mafsstabes eben 
hier so eigenthllmlich romisch, dafs der Gei t tler romischen 
Oekonomie und ihre Grofsartigkeit im Guten wie im chlimmen 
vor allem in der Geldwirthschaft sich offenbart. 

Der Ausgangspunkt der romischen Geldwirthschaft war na- Lothg•••h1.rt. 

lllrlich da Leihge chafl und kein Zweig der commercieUen In-
du trie ist von den Romern eifriger gepllegt worden als das Ge-
schaft des gewerbmiifsigen Geldverleihers ({enerator) und des 
Geldhandlers oder des Banquiers (argentarius). Das Kennzeicben 
einer entwickelten G-eldwirthschaft, der Uebergang der grofseren 
l{assefiihrung von den einzelnen Capitalisten auf den vermitteln-
den Banquier, der fur seine Kunden Zablung empfangt und 
leistet, Gelder belegt und aufnimmt und im Jn- und Ausland ihre 
Geldgescbiifte vermittelt, ist schon in der ratoniscben Zeit voll-
stan<lig entwickclt. Aber die Banquiers macbten nicht blofs die 
Kassirer der Rricben in Hom, sondern drangen schon uberall 
in dir kleinen Geschafte rin und liefsen immPr baufiger in den 

Momm!'len, rBm. Oesch. I !;. Aufl. ~fl 



D1111 n,s BLCB. Id PITEL Ill. 

ProvinLen und Clientel ·taaten sich nieder. Schon ling im ganLen 
rufange d Reiche· es an so zu sagen Mono pol der Romer zu 

.a:..vop, •· werden den Geld ·uch nden vorzuschiefsen. - Eng damit ver-
\\andt "ar da • unermefsliche Gebiet der Entreprise. Das System 
der mittelbaren Ge·chaftsfuhrung dw·chdrang den ganzen romi-
chen Verkehr. Der ,taat ging voran, indem er all seine com-

plicirteren Hebungen, alle Lieferw1gen, Leistungen und Bau ten 
gegen eine feste zu empfangende oder zu zablende umme an 
Capitali ·ten oder Capitalistcngesellschaften abgab. Aber auch 
Private gaben durcbgangig in Accord, wa irgend in Accord sich 
geben liefs: die llauten und die Einbrinoung der Ernte (S. 45) 
und soga1· die Re.,uliruog der Erb chaft - und der Concurs-
ma se, wobei der nternehmer - gewohnlich ein Banquier -
die ·ammtlichen ctiva erhielt und dagegen icb verpOichtete die 
Pa· iva vollstandig oder bi zu einem gewissen Procentsatz zu 
berichtigen und nach mstanden noch darauf zu zahlen. -

u ... ,.,., elche hervorragende Rolle in cl r romi chen Volkswirthschaft 
der ubers eische Bandel bereit fruh gespielt hatte, ist seiner 
Zeit gezeigt worden; von dem weiteren Aufschwung, den der-
elbe in die er Pcriode nahm, zeugt die steigende Bedeutung der 

itali chen Uafcnzolle in der rllmi ·chen Finanzwirthschaft ( . 06). 
ul: er den keioer weiteren Au·einandcr·etzung bedrufenden 
r·achcn, durch die die Bodeutung de· uber eeischen Handel::; 

ti , , ward der elb noch kun tlich ge teigert dw·ch die bevor-
r chtet • ,tellung, die die herrschende itali che ation in den Pro-
vinzen einnahm, und durcb die wohl jetzt chon in vielen Clien-
tel.staaten den Romern und Latinern vertrag·mafsig zustehende 

1 • .i •• ,,; •. Zollfreiheit. - Da<regen hlieb die lndustrie verhaltniC mafsig zu-
ruck. Die ewerke wanm freilich unentbebrlich und es zeigen 
·1ch wohl auch pw·en, dafs ·ie bi· zu einem gewi en Grade in 
Hom sich concentrirten, wie denn Cato dem carnpaoischen Land-
wirth anrath seinen Bedarf an klavenkleidung und Schuhzeug, 
an Pflf1gen, Fa ern und chlos ern in Rom zu kaufen. Auch kann 
bei dem tarken Verbrauch mo Woll ·to[en die Au ·dehnung und 
Eintraglichk it der Tuchfal>rication nicht bezweif~lt werden ~). 
Ooch zeigen ich keine Versuche die "ewerbmaf·we lndu ·tne, 
wi ·ie in Ae ptcn und ~yrien bestaod nach Ttali n zu verpOan-

') Oie iodostrielle liedeotuug des romischcn TuchKewerJ.s ergiebt sicb 
tho11 uus der merkwiirdigen Rolle, die die \ alL:er in der rornischeo Ko: 

mo4ie pieleo. Die Eiotrliglicbl..~it der \Val~err;rubeo beuugt Cato (b.-1 
Plutarrb Cat. 21). 
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zen oder auch nur sie im Auslande mit italischem Capital zu 
betreiben. Zwar wurde aucb in ltalien Flachs gebaut und Pur-
pur bereitet, aber wenig ·tens die letztere Industrie gehorte we-
entlich dem griechi chen Tarent an und uherall C1berwog bier 

, ohl schon jetzt die Einfuhr von agyptischem Linnen und milesi-
·chem oder t}Ti chem Purpur di' einheimiscbe Fabrication. -
Dagegen g Mrt gewis ermaf en hieher die Pacbtung oder der 
Kauf auf eritalischer Landereien durch romi che Capitalisten, um 
daselbst den Kornbau und die iehzucht im Grof en zu betrei-
ben. Die Anfange die er paterhin in so enormen erhaltnissen 
icb entwickelnden peculation fallen, namentlicb auf icilien, 

wahrscheinlicb schon in diese Zeit; zumal <la die den 'ikelioten 
auferlegten Verkehrsbeschrankungen (S. 551 ), wenn sic nicht dazu 
eingefuhrt waren, docb wenigsten dahin wirken mufsten den 
davon befreiten romi chen Speculanten eine Art von Monopol 
ft1r den Grundbe itzerwerb in die Hande zu geben. 

Der G chaft betri b in all die en ver chiedenen Zweigen Bklmabe-

erfol e dur bgangig <lurch klaven. Der Geldverl iher und der 1r;eb. 

anqwer ricbteten, ·o weit ibr Ge·chaft krei reichte, 'eben-
comtoire und Zweigbanken unter Direction ihrer klaven und 

reige1a senen ein. Die Ge _ell chaft, die vom taate IIafenzolle 
gepacbtet hatte, stellte fur das Hebege cha.ft in jedem Bureau 
hauptsachlich ihre klaven und Freigelassenen an. Wer in 
Bauunternehmungen machte, kaufte 'ic Architektensklaven; 
wer sich damit abgab die Schau 'piele oder Fechterspiele fur 
Rechnung der Beikommenden zu besorgen, erhandelte oder er-
zog sicb cine spielkundjge klav ntruppe oder eine Bande zum 
Fechtbandwerk abgerichteter 1CTleffite. Der .Kaufmann liefs ich 
·eine Waaren auf eigenen chiffen unter der Fiibrung von kla-
ven oder Freigela enen kommen und vertrieb sie wieder in der-
selben Wei in1 Grof - oder Kleinverkehr. Oafs der Betrieb der 
Bergwerke und der Fabriken lediglich durch klaven erfolgte, 
braucht danach kaum ge agt zu werden. Die Lage dieser Skla-
ven war freiUch auch nicbt beneiden werth und durchg_an_gi_g un-
gunstiger al die der griechischen; dennocb befanden, wenn von 
den etzten Klassen abgesehen wird, die lndu triesklaven ich im 
Ganzen ertraglicher al die Gutsknechte. ie batten haufiger 
Familie und factisch selbststandige Wirtbschaft und die Moglich-
keit Freiheit und eigen • Vermllgen zu erwerben lag ihnen nicht 
fern. Daber waren diese Verbaltnis e die rechte Pflanzschule der 
Emporkllmmlinge au dem Sklavenstand, welche durch Bedien-
t ntugend und oft durch Bedient nla'tcr in die Reih n cl r romi-

5o * 

• 
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/ s hen Biirger und nicht lteu zu grofsem Wohl tand gelangten 
und itlli h, Okonomi ch und politi ch wenigstens ehenso vie! 
wie di kJaven ,elb t zum Ruin de romi cben Gemeinwesen~ 
beirretra en haben. 

1·rurm d,. Der romi he Grschflft verkehr diescr Epocbe ist der gleich-
r;;:.~::;.~ zeitirren politi·cben Macbtentwicklung vollkommen ebenbiirtig 

und in ein r Art nicht minder grof artig. Wer ein an cbauliches 
Bild von drr Lebeudirrkeit des Verkebrs rnit elem u land zu ha-
hen "im cht, hraucht nur die Littcratur, namentlich die Lu t-
:..piele die er Zeit aufzu cblagcn, in denen der phoeniki ·cbe Tian-
<lelsmann phocnikisch redeod auf die Bubne gebracbt wird und 
der Dialocr rnn griechi chen und balbgriechi chen Worten uncl 

'""' ... Pbra en wimmelt. m be timmte.ten aber lafst ich die Auv-11 tdwm• dehnunrr um! fnten itat de roroi chen Ge, chaftsverkebr in d n 
Mi"mz-und Geldverhftltni en verfolgen. Der romi he Denar 
hielt vOllig chritt mit den romischen Legioncn. Oaf die sicili-

~•· ~clwn l\lOnzstatten, zuletzt im Jahre 542 die syraku,ani che, in 
Fol e der rOmi chen Eroberung geschlossen oder doch auf Klein-
m imzc be,;chriiokt "tmlen und in icilien und ardinien der Denar 
11enig ten neben elem iilteren ilbercourant und wahrscheinlich 
:..ebr bald auss blier licb gesetzlichen Cur rhi lt, wurde schon 
~e agt ( . 551 ). Eben.o ra ch, wo nicht noch ra cher, drana 
1lic rOmi~che ilbermfmze in panien ein, wo die grofsen ii-
her rubrn be. tanden und eine iiltrr Lande mOnzc o gut wie 
nicht vorhandrn war; ehr frf1b bab n die pani chen tadte 
sogar anaefancren anf romi chrn Fur zu mlinzen ( . 6 6). 
C berhaupt br tand, da Karthago our in ebr beschriinktem 
l mfang m[mzle (S. 506), auf er der romi chen keine einzicre 
hedeutrnde 1\[[mz tiitte im we tlichen littelmeercrebi t mit Au~-
nahmr t.lrrjenigen von Ma salia und etwa no h der Munzstiitten 
der ill ri chen Griechen in Apollonia und Dyrrhachion. Diese 
wurden demnach, al die Romer anfingen ich im Pogebi t fe t-

,., zu~etzrn, um 525 dem romi chen Fufs in dcr Art unterworfen, 
tlafs ihnrn zwar die , ilberpriigung blieb, ie abcr durchgangia. 
namentlicb di Ma alioten, veranlan t wurden ihre Drachme auf 
tlas Gewicht de rOmischen Dreiviertrldenar zu reguliren, den 
tlenn auch die rOmi chr Regierun ihrrrsrits unter dem amen 
tlrr Virtoriamimze (victoriatu ) zuniirh t fiir Oberitalien zu prii-
1-(en bpcrann. Diese ncue von dem romi chen abbancricre ystem 
heherr chtr nicht hlof da ma aliotische, ohrritali cbe und 
illyrische Gehirt, on1lrrn e gingen auch dirse Mimzen in die 
nordlirhcn narharrnlamlscbaftco, namrntlicb die ma. aliotisrhen 

l 
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in die AJpengegenden da gauze flbonegebiet hinauf uud t.lie iJJy-
ri ·cben bi hinein in da heutig Siehenbur en. Auf die ostliche 
Halfte de Mittelm ergebiet r treckte in dieser Epoche wie die 
unmittelbare romi ch Hen-schaft ·o auch die romische 1\lunze 
ich noch nicht; dafllf aber trat hi r der rechte und naturgemafr 

Vermittler d internationalen und uber eei ·chen Handel , da • 
Gold ein. Zwar die rorni che Regieruog hielt in ihrer ·treng con-
ervativen Art, abge ehen von einer vorHb rgehenden <lurch die 

Finanzbedriingnif wiihrend de hannibali chen Kriege veranlaf -
t n Goldpragung ( . 653), unwandelbar daran fe t, auf er dem 
national italiscben l{upfer nicbts als ilher zu ·chlarren; aber der 

crkebr hatte bereits olche Verbaltni se angenommen, daf er 
auch ohne MOoze mit dem Golde nach dem Ge, icht auszukom-
men vermocbte. Von dem Baarbe tande, dcr im Jahrc 597 in m 
dcr romi ·cben taat ka e lag, war kaum ein echstel gepriigtes 
oder ungepragte ilber, ffinf echstel Gold in Barren*) und 
ohn Zweifel fanden ich iu allen Ka ender grof er n romi ch n 
Capitali ten Ii dlen 1etall we entlicb ind m glei h n Verhalt-
nif·. Bereit damals aJ o nahm da Gold im Grof ,. 'rkehr di, 
er t t lie ein und iiberwog, wie hierau weiter ae cblo en 
werden darf, im alJgemeinen Verkehr derjenige mit dem Au land 
und namentlich mit dem seit Philipp und Alexander elem Grof en 
zum Goldcourant ubergegangenen Osten. 

Der Ge ammtgewinn au die em ungehew·en Ce' haftsver- Kuno,.cb.r 

kehr dcr romi ·chen Capitalistcn Oof uber kurz oder Jang in Rom ltdc .. ,bum. 

zu aromen; denn oviel di selben auch ins Ausland gingen, ie-
delten sie doch ich dort nicht leicht dauernd an, ond rn kehr-
ten frOher oder pater zurOck nach Rom, ind m 'ie ihr g won-
nene Vermogen entweder reali irl n und in llalien anlegt nod r 
auch mit den erworbenen apitalien und \'erbindungen den G -
·cbaft betrieb von Rom au· fort etzt n. Die GeldObermacht Rom· 
gegen die Obrige civilisirte Welt war denn auch vollkommen eben 
·o ent chieden wie seine politi che und militiirische. Rom tand 
in die er Beziehung d 'll f1brigen Landern iihnlich gegenub •r wie 
hrutzutage England elem Continent - wie denn ein Grieche von 
t!em jOngeren cipio Africanu agt, dafs er ,fllr einen Romer' 
nicbt rcich ge" esen ei. Wa man in dern damalicren Rom unter 
Heichtbum ver tand, kann man ungefalu danaeh almehmen. dafs 

•) 1£s lagen in der ltasse 17410 romis ·he Pfund Gold, 220i0 Pfund 
u111,epriigteo, 1 230 Pfund gepragteo SiJbers. Das Lcgafrerha.lt11il's de· 
Goldes :,.um Silber war 1 Pfund Gold = 4000 .'c,tcrzen oder t : 11 . 91. 
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LuciIL'\ Paullus bei einem Vermogen von 100000 Thalern (60 Tal.) 
nicht fur einen reichen Senator ialt, und dafs eine Mitgift, wie 
jede der Tiichter des alteren Scipio Africanus sie erhielt, von 
90000 Thalern (50 Tai.) als angemessene Aussteuer eines vor-
nehmen Madchens angesehen ward, wahrend der reicbste Grieche 
dieses Jahrhunderts nicht mehr als eine halbe Million Thaler 
(300 Tai.) im Vermiigen hatte. 

e:ourm•nu. Es war denn auch kein Wunder, dais der kaufmannische 
g• 1

• 1• Geist sich der Nation bemachtigte oder vielmehr - denn er war 
nicht neu in Rom - dafs daselbst das Capitalistenthum jetzt alle 
iibrigen Richtungen und Stellungep des Lebens durchdrang und 
verscblang und der Ackerbau wie das Staatsregiment antingen 
Capitalistenentreprisen zu werden. Die Erhaltung und Mehrung 
des Vermiigens war durchaus ein Theil der offentlichen und der 
Privatmoral. , Einer Wittwe Habe mag sich mindern'; schrieb 
Cato in dem fiir seinen Sohn aufgesetzten Lebenskatecbismus, 
, er rfann mufs sein Vermogen mehren und derjenige ist rubm-
' wiirdi und iittlicben Geistes voll, <lessen Recbnungsbucher bei 
,seinem Tode nacbweisen, dafs er mehr binzuerworben als ererbt 
, hat.' W o darutn Lei stung und Gegenleistung sich gegeniiberste-en, wird jedes auch obne irgend welcbe For.mlichkeit abge-
cblossene Gescbaft respectirt, und wenn nicbt <lurch das Ge-

setz, docb durcb kaufmanniscbe Gewohnbeit und Gericbtsge-
braucb erforderlicben Falls dem verletzten Theil das K.lagerecht 
zugestanden *); aber das formlose Schenkungsversprecben ist 
nichtig in der rechtlichen Theorie wie in der Praxis. In Rom, sagt 
Polybios, scbenkt keiner keinem, wenn er nicht mufs, und nic-
mand zablt einen Pfennig vor dem Verfalltag, auch unter nahen 
Angehorigen nicht. Sogar die Gesetzgebung ging ein auf diese 
kaufmannische Moral, die in allem Weggeben obne Entgelt eine 
Verscbleuderung find et; das Geben von Gescbenken und Ver-
machtnissen, die Uebernahme von Bfrrgschaften wurden in dieser 
Zeit <lurch Biirgerscbaftsschlufs beschrankt, die Erbschaften, wenn 
sie nicht an die nacbsten Verwandten fielen, wenigstens besteuert. 
Im engsten Zusammenbang damit durchdrang 1:he kaufmannischr 
Piinktlicbkeit, Ehrlicbkeit und Res"p_ ctabilitat das aanze r~e 
Leoen. Buch iiber seine Ausgabe und Einnahme zu fiihren i~t 
jeder ordentliche Jann sittlich verpOichtet - wie es denn auch in 

•) Darauf bernht die Klagbarkeit des Kauf-, Mieth-, Gesellschafts-
vertrags und iiberhaupt die gauze Lehre von den oic.ht forma\en k\agbareu 
Vertrligen. 

l 
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jedem wobleinaeJicb~t~ Hause ein besond_!lres Rechnungszimmer 
( a 1num gab - und-jeder tragt Sorge, da[s er nicht oboe letzten 
Willen aus der Welt scheide; es geborte zu den drei Dingen, die 
Cato in seincm Leben bereut zu habenoekennt, dafs er einen 

-Tag ohne Testament gewesen sei. Die gerichtlicbe Beweiskraft, 
ngefabr wie wir sie den kaufmannischcn Biicbern beizulegen 

pflegen, kam nach riimischer Uebung jenen Hausbiichern durcb-
gangig zu. Da Wort des unbescholtenen Mannes galt nicht blofs 
gegen ihn, sondern auch zu seinen eigenen Guns ten: bei I}iffe-
renzen unter rechtschaITenen Leuten war nichts gewobnlicber als 

. sie <lurch einen von der einen Partei geforderten und von der 
anderen geleisteten Eid zu schlichten, womit sie sogar rechtlich 
als erledigt galten; und den Geschworenen schrieb eine tradi-
tionelle Regel vor in Ermangelung von Beweisen zunacbst fiir 
den unbescboltenen gegen den bescholtenen Mann und nur bei 
gleicber Reputirlicbkeit beider Parteien fiir den Beklagten zu 
sprecben *). Die conventionelle Respectabilitat tritt namentlicb 
in der scharfen und immer scharferen Auspragung des Satzes 
hervor, dafs kein anstandiger Mann ich fur personliche Dienst-
Jeistungen bezahlen !assen diirfe. Darum erhielten denn nicbt 
blors13eam,.fo, UJfiziere Gescbwornc Vormfmder un iiberbaupt 
ale mit oITe_ntlicben Verrichtungen beauftragten anst3:0digen 

anner keine Vergiitung fiir ihre Dienstleistungen als hocbstens 
den Ersatz fiir ibre baaren Auslagen; sondern es wurden auch 
die Dienste, welche Bekannte (amici sich unter einander leisten: 
Verbi:irgung, Vertretung im Prozefs, ,!lfoewabrun [d,eposiium), 
Georaucbsiiberlassung der nicbt zum V"ermietlien _bestiromten 
Gegenstiinde (commodaturn),.iiberbaupt Gesc aftsverwaltung und 
Besorgung (prowratio) nacb demselben Grundsatz behande1t, so 
dafs es unschicklicb war dafiir eine Vergiitung zu empfangen und 
eine Klag elbst auf die versprochene nicht gestattet ward. Wie 
vollstandig der !en ch im Kaufmann aufging, zeigt wobl am 
scbarfsten die Ersetzung des Duells, aucb des politischen, in dem 
romischen Leben dicser Zeit durch die Geldwette und den 

•) Die Hauptstelle dariiber ist <las Fragment Catos bei Gellius 14, 2. 
Auch for den Littcralcontract, das heifst die Jediglich auf die Eiotragung 
des Schuldpostens in das Rechnungsbuch des Gllinbigers basirte Forde-
rung, giebt diese rechtliche Beri.icksichtigung der person lichen Glanhwiir-

. digkeit dcr Partei, selbst wo es sich um ihr Zeugnils in eigener Saclie han-
delt, den Schliissel; und daher ist auch, als ;;pater diese kaufmlinnische 
Ehrlichkeit aus dem romischen Leben entwich, der Litteralcontract nicht 
gerade ab;esrhalft worden, aber von selber verschwunden. 

I' 
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Prot r·. Die ge,,iihnliche Form, um versonlichc Ehrenfragen 
zu erledigen, war di', dais zwischen dern Beleidiger und dem 
Beleidigten um die Wahrbcit oder Fal cbheit der beleidigenden 
ll hauplung gewettet und im Wege der Eiuklagung der Wett-
i,umme die Thatfrage in aller Form Rech tens I or den Geschwornen 
gelira ht , ard; die Anuabme einer solcheu ru11 dem Belcidigten 
oder dern B lcidiger angebotenen Welte 11ar, ganz 11ie heutzu-
tagc die d r Au~forderung zurn Zweikampf. rechtlich freige·tellt, 

• .. 1.11.- aber ehrenhaftcr Weise oft nicht zu ,·ermeiden. - Eine der 
,~ichligsten Folg n diesc • mil einer dem 1ichtge chaftsmanu 
:,chwer faJsli hen Iutcn ·itat auftretenden Kaufmannsthums war 
die ungcmcine 'teigerw1g de As ·ociations11csens. 1n Rom er-
hi 1t da--clbe noch be ondere 'ahrung <lurch das schon oft er-
wahnte ' strm der Hcgierung ihre Geschafte durch Mittel manner 
he challen zu la ·sen; dcnn bei dem Umfang dicser Verrichtungen 
1,ar es nati"trlich und wohl auch der griifseren 8icherheit wegen 
oft vom 'taatc orge·chriebcn, dafs nicht einzelnc Capitalistcn, 
ondern Capitalistengesellschaften die ·e Pachtungen und Liefe-

rungen ubernabmcn. Nach dem .Muster die er Untcrnebmungen 
organisirle ich der ge ammte Grofsverkehr. E finden sogar 
:.ich purcn dafs <las fur da • As ·ociation'11e en o charakte-
ri ti che Zu ammenlrl'ten der concurri.renden Ge ·ellschaften zur 
g mcin ·chaftlichen Auf tellung von Mo'1-U!io4 • i·en aucb bei den 
lliimern vorgekommcn i l "'). amenUich in den iiberseei·chen 
und den ·on 'L ruit bedeutendem Risico verbundenen Ge ·chaften 
nahrn da A ociation ·"e en eine solche Ausdelrnun17 an, daf e • 
praktisch an die Stelle der dem Alterthum unbekaonten A· e-
curanzen trat. I icht war gewiihnlicher al· da - og1:nannte • ee-
<larlehn, das heutige Grofsaventurgeschaft, wodurch Gefabr um.I 
Gc11inn de· 0lierseeischen Ilandels sich auf die Eigcnthumer von 

") lu de111 merk\, iirdigcn Mustercoutract Catos ( I 44) fiir den egen 
der Oli,cnJese abzuschlicl'sooden Accord findet sich folgender Para raph: 
,~s soil [bei der Licitatioo von den Unternehmuogslustigeu] niemaud zu-
,riicktrcteo, um zu be" irken, dafs die Olivcolese und Prcsse thcurer Hr-
,duogen werdc; aufscr wrun [dcr litbietcr den andcrn llictcr] sofort als 
,seineo Compagoon oamb~ft macht. \ eon dagegcn gefcWt zu scin schciut., 
,so solleo auf \'erlangcn des Gutsherrn oder des , on ihm besteUten uf-
,seher allc Cumpagnon [derjenigen Assoriation, mit welcher der Accord 
,abgeschlosscn \\Orden i ·t,) bescb" iiren [nicht zu jener Be citigung dcr 
,Conrurrcnz mitge" irkt zu hauen]. Wcnn sic den Eid nicht sch" oren, 
,wird der ccordpreis oicbt gczablt.' Oafs der Untrroehmcr eine Gesell-
. • at. 11icht ein eint.eloer Capitalist i t, "'irJ stillschweigeud voram,-
e ett.t. 
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,'chilT und Ladung und die sammtlichen ffir die·e Fahrt crediti-
renden Ca pi tali ten verhaltnifsmar ig vertheilt. Es war aber uber-
haupt romi ·cbe Wirth chafl regel sich lieber bei vielen Specu-
lationen mit klein n Parten zu betheiligen als selbststandig zu 
speculiren; ato rietb d m Capitali ten nicht ein einzelnes chiff 
mit ein m Geld au zuril ten, ·ondern mit neunundvierzig 
andern Capitali ten zu 'am men funfzig chiffe auszu enden und 
an j t.lem zum funfzig ten Theil sich zu int res iren. Die hier-
durch herbeigefiihrt grofscre Verwickeluog der Ge chiift ft"ihrung 
i1b rtrug der romi cbe Kaufmann dur h ine punktliche Arbeit-
·amkeit und ·eine vom reinen Capitalistenstanclpunkt au freilich 
un er m Comptoirwe en bci weitem vorzuziebende klaven-und 
Fr igela senenwirth'chaft. Sogriffen diese kaufmanni chenA so-
ciationen mit hundertfacben Faden in die Oekonomic eine jeden 
angesehenen Riimers ein. Es _gab nach Polybios Zeugnif' kaum 
einen vermog_enden fann in llom der nicht al offener oder 
·til1er Ge ellschafter l>ci <lea taat pachlungen b theiligt gewe en 
war ; und um o viel mehr wird ein jeder <lurch cbnittlich einen 
an ehnlichen Theil ine apital in den kaufmanni cben As o-
ciationen 0berhaupt tecken gebabt haben. - Auf allem diesem 
aber beruht die Dauer cler riimi chen Vermogen, die vielleicht 
noch mer witrdiger 1st als t.leren Grofse. Die fri1her ( . 02) 1 

bervorgehobene in dieser Art vielleicbt einzige Erscbeinung, dafs 
der De tand der grofsen Geschlechter durch mehrere Jahrhun-
dertc ich fast gleicb bleibt, findet hier, in den einigermafseu 
engen aber soliden Grund iitzen der kaufmanni chcn Vermogens j 
verwaltung ibre Erklarung. 

Bei der einseitigen Jlervorhebung des apitats in der romi-
cben Oekonomie konnten di von der reinen Capitali tenwirth-
·chaft unzertr nnlichen ebelst.ant.le nicht au bleiben. - Die 
bi1rgerliche leichheit, welche ber it <lurch das Emporkommen 
des regi rend n Herren land • cine tiidtliche Wunde empfangen 
hatte, erlitt einen gleich chwer n chlag durch die scharf und 
immer scharfer sich zeichnende ociale Abgrenzung der Reichen 
und der Armen. Fur die cbeidung nach unten hin ist nichts 
folgenreicher geworden als cl r schon erwiihnte anscheinend 
gleicbgiiltigc, in der That einen Abgrund von Capitalistenuber-
muth und avitalistenfrevel in sich schliefsende Satz, dafs es 
schimpnich sei fur die Arbeit Geld zu nehmen - es zog sich 
damit die Scbeidewand nicht blofs zwischen dem gemeinen Tage-
lohner und Handwerker und elem rcspectablenGuts- und Fabrik-
be:iitzer, sondern elienso auch zwischen dem "olclaten und Unter-
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heit, dafs diescs so viel und sicher im bestcn Glauben gepriesene 
Heilmittel dcr Landwirthschaft sclbcr durchdrungcn war von dem 
Gifte der Capitalistenwirthschaft. Bei der Weidewirlhschaft liegt 
dies auf der lland; sie war darum auch bei dem Publicum am 
meisten beliebt und bei der Partei der sittlichen Reform am 
wenigsten gut angeschrieben. Aber wie war es denn mit dem 
Ackerbau selb t '? Der Krieg, den vom dritten bis zum funften 
Jabrhundert der Stadt das Capital gegen die Arbeit in der Art 
gefiihrt battc, dafs es mittelst des Schuldzinses die Bodenrente 
den arbeitenden Bauern entzog und den mussig zebrenden Ren-
tiers in die Handc fobrte, war ausgeglicben worden hauptsachlich 
durch die Erweiterung der romischen Oekonomie und das Hin-
Ctberwerfen des in Latium vorbandenen Capitals auf die in dem 
ganzen Mittelmeergebiet tbatige Speculation. Jetzt vermochte 
auch das ausgedebnte Gescbaftsgebict die gesteigcrte Capitalmasse 
nicbt mehr zu fassen; und cine wahnwitzige Gesetzgebung arbei-
tete zugleich daran theils die senatorischen Capitalien auf kunst-
licbem Wege zur Anlage in italischem Grundbesitz zu drangen, 
theiJ das italische Ackerland <lurch die Einwirkung auf die Korn-
preise sy tematisch zu entwerthen. So begau·n denn der zweite 
Feldzug des Capital gegen die freie Arbeit oder, was im Alter-
thum wesentlich dasselbe ist, gegen die Bauernwirthscbaft; und 
war der erste arg gewesen, so scbien er mit dem zweiten ver-
glichen milde und menschlicb. Die CapitaJisten lichen nicht mehr 
an den Bauer auf Zinsen aus, was an sich schon nicht anging, 
da der Kleinbesitzer keinen Ueberschufs von Belang mehr erzielte, 
und auch nicht einfach und nicht radical genug war, sondern 
sic kauften die Bauernstellen auf und verwandelten sic im hesten 
FaJl in Meierhofe mit Sklavenwirthscbaft. Man nannte das eben-
falls Ackerbau; in der That war es wesentlich die Anwendung 

I der Capitalwirth chaft auf die Erzeugung der Bodenfruchte. Die 
/ Schilderung der Ackerbauer, die Cato giebt, ist vortrefJlich und 

vollkommen ricbtig; aber wie pafst sic auf die Wirthschaft selbst, 
die er schilclert und anrath '? Wenn ein romischer Senator, wie 
das nicht selten gewesen sein kann, solcber Landgiiter wie das 
von Cato bescbriebene vier besafs, so lebten auf dem gleicben 
Raum, <ler zur Zeit der alten Kleinberrschaft bundert bis hundert 
und funfzig Bauernfamilien ernabrt hatte, jetzt cine Familie freier 
Leute und etwa funfzig grofstentheils unverheirathete Sklaven. 
Wenn dies das Heilmittel war um die sinkende Volkswirthschaft 
zu be.sern, so sah es !eider der Krankheit selber bis zum Ver-
wechseln ahnlich. 
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und brcttischen Gebict ward die schon vor dem hanoibalischen 
iirieg sehr diinne Bevolkerung von der ganzen Schwere de:; 
Kriege:i selbst und der daran sich reihenden Strafexecutionen 
etroffon; und auch von Rom au geschah nicht vie), um hier 

den Ackerbau wi der in die HOhe zu bringen - mit Ausnahme 
etwa von Valentia (Vibo, j tzt Monteleone) kam keine der dort 
angelcgten Colonien recht in Aufnahme. Bei aller ngleichheit 
der politischen und Okonomi chen Verhaltni se der verschiedenen 
Landschaften und dem verhaltnifsmafsig bliihenclen Zustand ein-
zelner der elhen ist im Ganzen doch cler Riickgang unverkennbar, 
und er wird durch die unverwerflich ten Zeugnis e iiber den all-
gemeinen Zustand Italiens bestatigt. Cato und Polybio· stimmen 
darin iiberein, dafs Italien am Ende des sech ten Jahrhunderts 
weit schwacher als-am Ende des fiinften bevolkert und keines-
wegs mehr im tande war Heerma sen aufzubringen wie im 
ersten puniscben Kriege. Die steigende chwierigkeit der Aus-
hebung, die othwcndigkcit die Qualification zum Dien't in den 
Legianen herabzu etzen, die Klagen der Bunde geno en iiber 
die Hohe der von ihnen zu tellcnden Contingente bestatigen 
diese Angaben; und wa die romi cbe Biirgerschaft anlangt, so 
reclen die Zablen. ie zahlte im Jahre 502, kurz nach Regulu m 
Zug nach Africa, 29 000 waffenfahige Manner; drei!: ig Jahre 
spater, kurz vor dem Anfang des hannibalischen Krieges (534), uo 
war sie auf 270000 Kopfe, also um ein Zehntel, wieder zwanzig 
Jahre weiter, kurz vor dem Ende desselben Krieges (550) auf io• 
214000 Kopfe, also um ein Viertel gesunken; uod ein Menschen-
alter nachher, wahrend de sen keine aufserordentlichen Verluste 
eingetreten waren, wobl aber die Anlage besonder der grofsen 
Biirgercolonicn in der norditali chen Ebene einen fiihlbaren 
auf·erordentlichen Zuwach gebracht hatte, war dennoch kaum 
Jie Ziffer wieder errcicht, auf der die Burger cbaft zu Anfang 
die er Periode ge tanden hatte. Hatten wir ahulicbe Zillem fur 
die itali che Bcvolkerung iiberbaupt, o wiirden sie ohne allen 
Zweifel ein verhiiltnifsmiif ig noch an ebnlicheres Deficit auf-
wcisen. Da· inken der Volkskraft lafrt sich wcniger belegen, 
doch ist c • von landwirth chaftlichen cbriftstellcrn bezeugt, 
dafs Fleisch und Milch au der . 1ahrung des 0 emeinen Mannes 
mchr und mchr verschwanden. Daneben wuchs die klaven-
bevolkerun° wie die freie ank. In Apulien, Lucanien und dcm 
Bretticrlan<l muf -chon zu Catos Zeit die iehwirth chaft den 
Ackerbau iiberwogen haben; die halbwilden Hirten klaveo waren 
bier recht eigentlich die Herren im Hause. Apulien ward durch 
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ie o un icber gemacht, dars tarke Br atzun°. do~thin ~t-1 rrt 
,u w rden muf t · im Jahre 569 wurde da elh t eme 1m grofsten 

Jaf tab angclegte au h mil elem Bacchanalienwe en ich vrr-
zwei end klavenverschworung entdeckt uncl gegen 7000 Men-
chen criminell verurtbeilt. Aber auch in Etruri~n muf_ten ro-

us mi che Truppen gegen rine Sklavenbande ?1a! c_h1ren (5;> ) unrl 
ogar in Latium kam e vor, daf· tiidt "1e ella u~d Praene tP 

Gefahr liefen von einer Bande entlaufener Kn cht uberrumpelt 
.. zu werden (556). Zu ehend schwand di 1ation ~us~mm n und 

loste di Gemein chaff der freien B1ir r 1cb a~ 111 _eme Ilen:!n-
und klaven haft; und obwohl e zunii h, t ~1e be,den la~gia~-
r,gen Kriege mit Kartharr_o ~rnr n, wel~h~ die Bi"trgcr-"1 die 
Bunde, geno sen cha ft de 11rnrten und rut01rten, , o ~a hen z~ elem 
,'inken d r itali ch n Volk kraft und Volk zahl die_ rom, ?hen 

apitali t n ohne Zweifel eben o viel beigetr~rren "_1e llam1l_kar 
und Hannibal. E kann niemand sagen, ob die Reg1rrun hattr 
helfen konnen; aber erschreckend und be chiim nd. i t e,, ?af 
in den doch orofsentheils wohlmeinenden und thatkriift,gen hre1 en 
der romi chen Ari tokratie nicht einmal die Einsi ht in den gan-
zen Ern t der ituation und die Ahnung von der ganzen llohe 
der Gefahr ich ofTenbart. Al eio romi che Dame. vom h~h~n 

del die chwe ter cine der zahlreich n Bttrgeradmirale, die 1m 
erste

1
n puni chen Krieg die Flotten der_G meind z~ Grunde_ gP-

richtet hatt o, ein Tage auf dem rom1 chen ~larkt m G drange 
gerieth, prach si e lat~t vor den . m :ehen~en aus, liars r hohr 
Zeit ei ihren Bruder w1 der an d, p1tze emer Flolte zu tell n 
uod auf elem Iarkte durch einen neuen Aderlaf der Bt1r~i::r cha! 

m Luft zu machen (50 ). o dachten und , prachen fre,_ltch die 
Wenig ten; aber e war diese frev_elhafte R_ed _d~ h ~' ht al_ 
der schneidende Au druck der striifhchen Gle1chgult1gke1t, wom1t 
die ge ammte hnhe und reiche Welt au! die gemei?e ~urger-
und Bauerscbaft herab ah. 'Ian wollle mcht gerade 1hr 'erder-
ben, aber man lief e gescbe~en; und o kam d:nn_ Ober ~a 
b n noch in miif i"er und verd1enter WobJfahrt unzahh r fre1Pr 

und frohlicher 1en chrn hlttht>ndP italische Land mit RiP. PD-
. chnellr die erodun". 

KA.PITEL XIII. 

Glaube und itte. 

In tr nger B dingtbeit verflo~ elem Romer da Leben und aam1,che 

je voi:nehm r er war, de to wcniger war r ein fr ier fann. Di stro•g• w,d 

allmiichtirr ilte bannt ihn in ein n engen Kr i de Denkens ,a:;:;:." 
uod Iland In und tr og uod ern l od r um die bezei hnenden 
lat ini ch n Ausdrt1cke zu braucben ,. traurig und chwer geleht 
zu hab n war . ein Ruh_m. Keiner hatte m hr und keiner wenjger 
zu thun al em Ilau 10 guter Zucbt zu halten und in Gemeinde-
angel genbeiteo mit That und Rath eincn llfann zu tehen. In-
dem aber der Einzelne njcbt ein wolJte nocb ein konnte als 
ein Glied der Gemeind , ward der Rubm und die llfacht der Ge-
meinde auch von j dcm einzelnen Burger al personlicher Besitz 
mpfundcn und ing zugl icb mit d m amen und elem Ilof auf 

die acbfahr n Ober; und wie also ein Ge chlecht na b dem an-
dern in die Gruft 11el !rt ward und jcdes folgende zu dem alten 
Ehrenb land n u n Erwerb hiiuft , schwolJ da Gesammtgeftlhl 
der edlen ro~i h o _FamiJjen zu j n m gewaltigeo BOrgerstolz 
an, de en gle1chen d1 Erde wohl nicbt wieder gesehennat und 
de en _o fremd~ wie rof artirre puren, wo wir ihnen begegnen, 
un gle1chsam emer anderen Welt anzugeboren cheinen. Zwar 
geh~rte zu elem ~igcnlhOmlichen G~priige dieses miichtigm Bi"1r-
ge~ mn au?h d1~s, dafs er durch die starre Mrgerlicbe Einfach-
he1t uod Gle1chhe1t wiihrend de Lebens nicht unterdruckt, aber Le1<b,ab,-

g zwungen ward ich in die schweigende Brust zu ver chlief en shsnir,. 
und dar er er·t nach dem Tode sich iiufsern durfte • daon aber 
trat r au h in elem Leichenbe iingnifs des an e eb.enen M n 
mil ein r ionlich n ewaltig eil hervor, die mehr al jede an-

Mommsen, rom. Oesch. I. 5. Au6. ~6 



72 DRJTTE D CH. KAPITEL XIJI. 

dere Er cheinung im romi chen Leben geeign ti tun pateren 
von die em wunderbaren Romergeist eine Abnun° zu geben. E 
war in It a mer Zug, dem beizu wohnen die Burgers cha ft ge-
l a den ward <lurch den Ruf des Weibels der Gemeinde: ,Jener 
, ehl'mann i t Todes verblichen; wer da kann, der komme dem 
Lucius Aemilius das Geleite zu geben; er wird weggetragen aus 
einem llau e'. E erolJneten ihn die chaaren der Klageweiber, 

der Mu ikantcn und der Tanzer, von welchen letzt ren einer in 
Kleidung und Maske ;ils des , erstorb nen Conterfei er chien, 
auch wohl ge ticulirrnd und a"iJ'end d~n wohlbekannten Mann 
noch einmal der Menoe vergegenwartiote. odann folgte der 
grof artigste und eigenthumlich te Theil die er Feierlichkeit, die 

hnenproce ion gegen die alle iibrige Geprang~ over chwand, 
oaf wahrhaft vorn hme,Omiscbe Manner wohl 1hren Erben vor-
cnricben di Leichenfeier lediglicb darauf zu be chranken. Es 

i t chon frr1her ge agt worden, daf von denjenig~n Ahnen, die 
di curulische Aedilitat oder ein hoheres ordentl1che Amt be-
kleidet batten die in Wachs getriebenen und bemalten Ge ich1 -
ma ken, so ~•eit moglich nach elem Leben gefe~tigt,_ aber a~ch 
fur die fr(1h re Zeit bi in und uber die der Komge binauf mcht 
mangelnd, an den WandQn de Familien aales in hol:ernen 

chr inen aufoe t lit zu w rd n pflegt n und al der ho h-te 
:chmuck de llau es galten. W nn ein Tode fall in d r Famili 
intrat o wurden mit die en Ge i ht masken uncl der ent pre-

chende~ mt tracht g eignete Leut , name1;1t1ich chausp!eler, 
fur da LcichenbP"an nir taffirt, so dar die Vorfahren, Jeder 
in dem bei Lebzeiten von ihm gcfOhJ'ten vornehms en chmuck, 
der Triumphator im gold"csti ktcn, dcr C?n. or im _purpurnen, 
der Consul im purpurgesaumtcn Mantel, m1t 1hr n Lt toren und 
den onstioen Abzeichen ihres Amle , allc zu Wagen dem Todten 
da letzt Gcleile oabrn. Auf der mit c11weren purpurn n und 
go e, 1c ·ten Ticcken und. feinen _LeintOcbero f1berspr itet n 
Babre Jag dieser sclbst, gle1chfalls m elem roll n chmuck de 
hoch ten von ihm bekleideten Amtes und umg ben von den 
m, tungrn der rnn ihm erlegten Fci?de und d n in cherz un_d 
Ern t ihm 11ewonnenen Kranzen. Hinter cl r Bahre kam n di 
Leidtra nclen alle in chwarzem Gewande und ohne chmu k, 
di ohne drs Yer torbenen mit verhlllltem Haupt, die Tocl1t~r 
ohne chlei r die Vcrwandten und Ge chlccht 0 eno en, die 
Fr undc Clienten und Freirrelas enen. o ging der Zug auf den 
larkt. foer ww·de die Leicbe in die IJohe gerichtet; die . hnen 
tierren von den Wagen he1:3b und lief en auf den curuhsch n 
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Stuhlen ich nieder; und de Verstorbenen Sohn oder derniich te 
Geschlecht genos e betrat die Rednerbiihne, um in schlichter 
Aufzab1ung die 'amen und Tbaten cines jcden der im Kreise 
berum itzend n Mann r und zuletzt die des jfmgst Ver torbenen 
i:ler ver ammelt n Menge zu Yerlautbaren. - Man mag das BaT-
baren itto n nnen und ein kun tleri ch empfindende 'ation 
hatte freilic die e wunderliche Aufer tebung der Todten sicber-
lich nicht hi' in die Epoch der voll ntwi kelten Civili ation 
binein ertragen; aber elbst sehr kf1We und ehr wenig ehr-
furchtig gcartele Griecben, wie zum B i pie! Pol bio , lief en 
doch durch die grandio e aivetat dieser Todtenfeier ich im-
l oniren. Zu der ernsten Feierlichkeit, zu elem gleichformigen 
Zuge, zu der tolzen Wurdigkeit de romiscben Lebens gehorte 
e nothwendig mit, clafs die abgeschiedenen Geschlecbter fort-
fuhren gleich am korperlich unter dem gegcnwartigen zu wan-
de1n nnd daf , wenn ein Burger der Jfthsal und der Ehren att 
zu einen al rn ver am melt ward, di , at r elb t auf dem 
Markte er chi n n, um ihn in ihrer Mitte zu empfanoen. 
- Aber man war j tzt an in m Wendepunkt an elangt. o ou •••• 
wie Rom facbt ich nicht m hr auf ltalien be hrankte on- Hellealm••· 

dern weithin nach O ten und nacb We ten ftbergrilf, ware auch 
mit der alten itali chen Eigenartigkeit vorbei und trat an deren 

telle die helleni irende Civili ation. Zwar unter griechi chem 
Jiliillgf hatte ltalien ge tanden, cit e uherbaupt cine Geschichte 
batte. E i t fruher <large tellt worden, wie da jugendliche Grie-
cnenthum und da jugendliche Itali n, bcide mit einer gewi en 

aivetat und Originalitat, gei tig Anreg1mgen gab n und empfin-
gen; wie in paterer Zeit in m hr auf rlicher Wei e Rom ich 
die pra he und die Erflndungcn der Gri hen zum prakti chen 
Gebrauche anzuei"nen b mOht war. Aber der llelleni mu der 
Rom r die er Zeit war denno h in seinen r achen wie in einen 
Folgen elwa ,vesentlich iene . :.\Ian finer an cla BecHirfni11 nach 
einem reichcren Gei te leben zu empfinden und or der eigenen 
eisti11en ichtigkeit glcichsam zu er chreckcn; und wenn elb t 
un tleri ch begabte ation n, wie di engli che und die deul cbe, 

in den Pau en ihrer Productivitat e nicht ver chmi.iht haben sich 
der arm eligen franzo i cben Cultur als Luckenbii11 er zu bedie-
nen, o kann e nicht befremden, clars die itali che jetzt ich 
mit brennendem Eifrr auf die herrlichen Schatze wie auf tlen 
wu ten nflat der gei tigen Entwickelung von Hellas warf. Aber 
e war d ch noch ctwa tiefcre und innerlichere , was die Ru-
mer unwicler tehlicb in den hclleni chen Strudel hineinrifs. Die 
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helleni he Civili ation nannte wohl noch ich helleni ch, ab r 
ie ware nicht mehr, ondern vielmebr humani tisch und ko mo-

politisch. ie hatte auf dem geistigen Gebiete rnllstandig untl bis 
zu einem gewi en Grade auch politiscb das Problem gelost au 
einer fa e verschiedener ationen ein Ganzes zu gestalten; untl 
iodem die, lbe Aufgabe in weiteren Grenzen jetzt auf Rom iiber-
ging, iibernahm es mit der andern Erbschaft Alexanders de 
Grofsen auch den llelleni mus. Oarum i t derselbe jetzt weder 
blofs Anregung mchr noch eben ache, sondern durchdrinot da 
inner te Mark der itali chen ation. Naturlich traubte die le-
benskraftige italische Eig nartigkeit ich gegen da fremde Ele-
ment. Er t nach dem heftig' ten Kampfe raumte der itali che 
Bauer dem weltbiirgerlichen Grof tadter da Feld; und wie b i 
uns der franzo i che Frack den germani chen Deut cbrock in 
L ben gerufen bat, so hat auch der Riickschlag de Helleni mus 
in Rom eine Rich tung erweckt, die sicb in einer den friiheren 
Jahrhunderten durcbaus fremden Weise dem griecbiscben Ein-
fluf principiell opponirte und dabei ziemlich haufig in derbe Al-
berobeilen und Lacherlichkeiten verfiel. 

ue11 .. .11mu, Es oab kein Gebiet de menschlichen Tbuns und innen , 
iu d•rPolluk auf dem die er Kampf der alten und d r neuen Wei e nicht ge-

ffthrt word n ware. elbst die politischen Yerbaltni ·e ww·dcn 
davon beherr cht. Oa wunderliche Project die Hellenen zu eman-
cipiren, de en woblverdienler chilfbruch friiher darge tellt 
ward; Jer verwandle gleichfalls helleni che Gedanke der olida-
ritat der Republiken den Konigcn gegeni'1bcr und die Propa anda 
hellenischer Polilie gegen orienlali che Despotie, welche beide 
zum Beispicl fur die Behandlung Makedoniens mit mafsg bend 
gewesen sind, ind die fixen ldeen der neuen chule, eben wie 
die Karthagerfw·cbt die fixe ldee der alien war; und wenn Cato 
die letztere bi zur Liicherlichkeit gepredigt hat, so ward auch 
mit dem Philhellenenthum hie und da wenigstens eben o albern 
kokettirt - o zum Beispiel liefs der BesiPger d Konig An-
tiocbos nicbt blof sich in griechischer Tracht seine Bildsaule 
auf dem Capitol errichten, sondern legte aucb, stall auf gut lat i-
ni 'ch sich Asiaticus zu nennen, den freilich sinn- und prach-
widrigen, aber doch prachtigen und beinabe griechischen Beina-
men A iagentt ich zu *). Eine wichtigere Con equenz die er 

') Oafs Asia(!e11u1 die urspriingliche Titulatur des Heiden vou Mag-
nesia und seiner De cendeoten war, isl durch Munzen und lnschriften fest-
;;estellt; wen11 die capitolioiscben Fa ten iho Analicu1 ueuueo, o stellt 

"' I 
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nis en d s Gottesoien te und der Priesterschaft. Der olientliche 
Gotte dienst wurde nicht blofs immer weit chicbtiger, ondern 
vor allem auch immer ko tspieliger. Ledi0 lich zu dem wichtigen 
Zweck di u rich.tung der Gotterschmii.u e zu beauf1 ichtigen 

1eo wurde im Jahre 55 zu den drei alten Collegien d r Augurn, 
Pontifice und Orakelbewahrer ein viertes der drei chmau -
herren (tres viri epul01tes) hinzugefugt. Billig cbmau en nicht 
blofi die Gotter, sondern auch ihre Priester; neuer tiftungen 
indefs bedurfte e hiefiir nicht, da ein jedes Collegium sich ein. r 

chmau angelegenheiten mit Eifer und Andacht bellifs. eben 
den clericalen Gelagen fehlt auch die clericale Immunitat nicht. 
Di Prie ter nahmen elb t in Zeiten cbwerer Bedriingoifs e als 
ihr Recht in Anspru h zu den olientlichen Abgaben nicht beizu-
tragen und Ii ( en er t nach ehr ii.rgerlicben Controversen ich 

••& zur achzablun° der ruck tii.ndigen Stcuern zwingen (55 ). Wie 
fiir die Gemeinde wurde auch fiir den einzelnen Mann die From-
migkeit mchr und mehr ein ko tspieliger Artikel. Die ill dcr 

f tu en und iiberhaupt der Uebernabme dauernder pecuniarer 
Yerpilichtungen zu religiosen Zwecken war bei den Romern in 
iihnlicher Weise wie heutzutage in den katboliscben Landern ver-
breitet; die e tiftungen, namentlich eit sie von der hochsten 
geistlichen und zualei h bocb ten Recht autoritat der Gemeinde, 
den Pontifice als eine auf jed n Erben und on tigen Erwerber 
de Gut von Rechtswegen flbcrgeh ode Realla t betrachtet 
wurd n, fin en an eine hochst druckende Vermogen last zu 
w rden - ,Erb chaft ohne Opferschuld' ward bei den Romero 
pri hwortlicb ge agt etwa wie bei uns ,Ro e ohne Dornen'. Das 

Geliihde des Zehntens der Hahc wurde o gemein, da( j den 
Monat cin paar Male in Folge de en auf dem Rindermarkt in 
Rom olJentlicb Gastgebot abgehalten ward. Mit dem orientali-
chen Cult der Gottermutter gelanglen unter anderem gott ·eligcn 
nfug auch di jahrlich an fe ten Ta en wi derkehrenden von 

llau zu Uau gebei chten Pfenni collecteo (stipem cogere) na h 
Ilom. Endlich die untcrgeordnete Priester- und Propbelen cbaft 
gab wie billic:r nicbt fur nicht • und cs i t ohll Zweifel au dem 
Leben grgrilfen, wenn auf der romischen BuhnP. in der ebeli hen 
Garclinenconrnr ation neben der Kuchen-, Hebammen - und 
Prii. entenrPchnung aucl1 das fromm Conto mit er cheinl: 

Gleichfoll , Iaoo, mufs ich wa habrn auf den olich ten Fcicrta 
Fiir die liiistcriu. for die \Vahr ngerin, fi.ir die Traum- und die kluge Frau; 
a t du nur, "ie die mieh auguckl! Eine chand' ist's, schick' ich oicht·. 
uch der pfcrfrau durchaus mal gebeu mufs ich ordeotlich. 
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anderem Hausgerath zu schmiicken. Geflihrlichere Wunden schlug 
der Religion die beginnende Litteratur. 'Zwar offene Angrilfe 
durfte sie nicbt wagen und was geradezu durcb sie zu den reb-
giosen Vorstellungen hinzukam, wie zum Beispiel durcb Ennius 
der in Nachbildung des griecbiscben Uranos dem romischen Sa-
turnus gescbopfte Vater Caelus, war wobl aucb bellenistiscb, aber 
nicbt von grofser Bedeutung. Folgenreicb dagegen war ~ie Ver-
breitung der epicbarmiscben und euhemeristischen Lehren in 
Rom. Die poetiscbe Philosophie, welche die spiiteren Pytbagoreer 
aus den Schriften des alten siciliscben Lustspieldicbters Epichar-

m mos von Megara (um 280) ausgezogen oder vielmebr, wenigstens 
grofstentheils, ibm untergescboben batten, sah in den griecbiscben 
Gottern Natursubstanzen, in Zeus die Luft, in der Seele ein 
Sonnenstiiubchen und so weiter; insofern dieseNaturphilosophie, 
iihnlich wie in spiiterer Zeit die stoische Lehre, in ihren aUge-
meinsten Grundziigen der romischen Religion wahlverwandt war, 
war sie geeignet die allegorisirende Auflosung der Landesreligion 
einzuleiten. Eine bistorisirende Zersetzung der Religion lieferten 

aoo die ,beiligen Memoiren' des Eubemeros von Messene (um 450), 
die in Form von Berichten iiber die von dem Verfasser in das 
"underbare Ausland gethanen Reisen die von den sogenannten 
Gottern umlaufenden achrichten griindlicb und urkundlich sich-
teten und im Resultate darauf binausliefen, dafs es Gotter weder 
gegeben babe noch gebe. Zur Cbarakteristik des Buches mag 
das Eine geniigen, dafs die Geschicbte von Kronos Kiuderver-
scblingung erkliirt wird aus der in iiltester Zeit bestebenden und 
durch Konig Zeus abgescbafften Menschenfresserei. Trotz oder 
aucb durcb seine Plattbeit und Tendenzmacherei machte da 
Product in Griechenland ein unverdientes Gl(ick und half in Ge-
meinschaft mit den gangbaren Philosopbien dort die todte Reli-
gion begraben. Es ist ein merkwiirdiges Zeichen des ausge-
sprochenen und woblbewufsten Antagonismus zwischen der Reli-
gion und der neuen Litteratur, daJ's bereits Enoius diese notorisch 
destructiven epicharmischen und euhemeristischen Schriften ins 
Lateinische iibertrug. Die Uebersetzer mogen vor der romischen 
Polizei sicb damit gerechtfertigt baben, dafs die Angrilfe sicb nur 
gegen die griechiscben und nit:ht gegen die latiniscben Gotter 
wandten; aber die Ausrede war ziemlich durchsichtig. 1n einem 
Sinne hatte Cato ganz recht diese Tendenzen, wo immer sie ihm 
vorkamen, oboe Unterschied mit der ihm eigcnen Bitterkeit zu 
Yerfolgen und auch den Sokrates einen Sittenverderber und Reli-
gion frel'!er zu heifsm 

I 
GLAUBE UND SITTE. 879 

So ging es mit der alten Landesreligion zusehends auf die .uerglaube. 

Neige; und wie man die miichtigen Stiimme des Urwaldes rodete, 
bedeckte sicb der Boden mit wucherndem Dorngestriipp und bis 
dabin nicbt gesebenem Unkraut. lnliindiscber Aberglaube und rn11ndl,cher, 

auslandi che Afterweisbeit gingen buntscheckig durch, neben und 
gegen einander. Kein itali cher Stall)m blieb frei von der Um-
wandelung alten Glaubens in neuen Aberglauben. Wie bei den 
Etruskern die Gediirme- und Blitzweisheit, so stand bei den Sa-
bellern, besonders den Marsern, die freie Kunst des Vogelguckens 
und Schlangenbescbworens in iippigem Flor. Sog11r bei der lati-
niscbeo Nation, ja in Rom selbst begegnen, obwohl bier verbiilt-
nifsmiifsig am wenigsten, doch auch iihnlicbe Erscheinungen 
- so die praenestinischen Sprucbloose und in Rom im J. 573 1a1 

die merkwiirdige Entdeckung des Grabes und der hinterlassenen 
Schriften des Konigs Numa, welche ganz unerhorten und selt-
samen Gottesdienst vorgeschrieben baben sollen. Mehr als dies 
und dafs die Biicber sehr neu ausgesehen hiitten, erfuhren die 
Gl~ubensdur tigen zu ihrem Leidwesen nicbt; denn der Senat 
legte die Hand auf den Schatz und liefs die Rollen kurzweg ins 
Feuer werfen. Die inlandische Fabrication reichte also vollkommen 
aus um jeden billiger Weise zu verlangenden Bedarf von Unsinn 
zu decken; allein man war weit entfernt sich daran geniigen zu 
!assen. Der damalige bereits denationalisirte und von orientali-
scber Mystik durchdrungene Hellenismus brachte wie den Un-
glauben so auch den Aberglauben in seinen iirgerlichsten und 
gefiihrlichsten Gestaltungen nach Italien und eben als ausliindi-
scher hatte dieser Schwindel nocb einen ganz besonderen Reiz. 
Die chaldiiiscben Astrologen und Nativitiitensteller waren schon 
im sechsten Jahrhundert durch ltalien verbreitet; noch weit be-
deutender aber, ja weltgeschichtlich epochemachend war die Auf- K1b,1oca11. 

nahme de hr gj_schen Got~rmutter unter die olfentlicb aner-
kannten Gotter der romischen Gemeinde, zu der die Regierung 
wiihrend der letzten bangen Jahre des hannibaliscben Krieges 
(550) sich batte verstehen mi.issen. Es ging defswegen eine.Jo• 
eigene Gesandlschaft nach Pessinus, einer Stadt des kleinasiati-
schen Keltenlandes, und der rauhe Feldstein, den die dortige 
Priesterschaft als die ricbtige l\Iutter Kybele den Fremden frei-
gebig verehrte, ward mit unerhortem Gepriinge von der Gemeinde 
eingeholt, ja es wurden zur ewigen Erinnerung an das frohliche 
Ereignifs unter den hoheren Standen Clubgesellscbaften mit um-
gehender Bewirthung der Mitglieder unter einander gestiftet, 
welche da beginnencle Cliquentreiben wesentlich gefordert zu 
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babcn cbcinen. Mit d r Conce ionirung die e Kybele ult 
faf te die Gotte vcrehrung der Orientalen officiell Fuf in Rom 
und wenn aucb die He ierung nocb tren darauf bielt, daf di 

tratenprie ter der neuen Gotter Kelten (Galli), wie i bief en, 
aucb blieben und nocb k in romiscber Burger zu die m frommen 
Eunuch ntbum icb bergab, o mu£ le dennoch der wu te Ap-
parat der ,gTo£ en lulter', die emit dem Obereunu hen an der 

pitz unt r fremdlandi cbcr Musik von Pfeifen und Pauken in 
orientali cher Kleiderpracbt <lurch die Ga sen aufzieh 'Dd und 
von Hau zu Ilau beltelnde Prie t r chaft und da ganze inn-
lich- moncbische Treiben ~·om we entlich ten Ein1lu£s auf di 

Bakoboocalt. timmung und Anschauung de Volke ein. Wohin da fuhrte 
zeigt icb nur zu r ch und nur zu chrecklicb. Wenigc Jabre 

1so pater (56 ) kam ein Muckerwirth cbaft der cheuf Ii b ten Art 
b i d n romi ch n Behorden zur Anzeioe, ine geheim niicbt-
liche Fei r zu Ebren de Gotte Bakcho , die durch in n riechi-
cb n Pfaffen zuer't nach Etrurien g kommen war und wic ein 

l{r b chaden um ich fre end ich ra ch nacb Rom und i"tber 
anz Hali n verbreitet, uberall die Familien zerruttet und die 

ii~g ten Verbrechen, unerhorte Unzucht, Testament fa.I chungen, 
1flmorde hervorgerufen hatle. eber 7000 Men chen wurden 

de~ w n criminelJ rof entbeils mit dem Tode be Lraft und 
tr n , or brift n fur di Zukunft erla ~en· dennoch gelan 

ni ht der , irth haft Herr zu werdcn und ech Jahr pater 
m (574 kla!rte der betre[ende B amtc, daf wieder 3000 feoschen 

v rurtheilt eien und noch kein Ende ich ab ehcn la e. -
a.prm1~- ' turli h waren in d r Verdammuoo die r ebco o un ionigen 
• .r ... ,.i •• "ie emeio cbiidlich n Aflcrfrommiokeit alle verni"mfti n Leute 

ich einig· die alt laubigen Frommen wie die An hori en der 
hell ni hen Aufklarun° traf n bier im pott "ic im r er zu-
ammen. Cato etzte einem Wirth chafter in die In truction, 

,daf r ohne Vorwi en und Auftrag de Ilerrn keio Opfer dar-
' brin n n ch fur ich darbrinoen las en olle au~ r an dem 
Hau heerd und am Flurfe t auf dem Fluraltar, uod da~ r nicht 

, i h Rath rho! n durfe weder bei ·incm Einoeweid b • hau r 
,no h bei einem klu en Mann n ch bci ein m Chaldiier'. Au h 
die b kannte Frag , wie nw· der Pri ter e anfanrrc da La h n 
zu v rbei~ en, wenn er einrm olleoen heoronr, ist in caloni-

ort und ur prlln°lich auf den ctru ki-ch n drll'lne-
bt·tracht r an<>ewandt 11orden. Ziemlich ind m rib n inn schilt 

nniu in echt euripidei chem , ti] auf di 13 ttelproph 'ten und 
ihren .An hang: 
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Die e aberglii.ubi chen Pfalfeo, dieses frecbe Propbetenpack, 
Tbeils aus Faulheit, theils verriickt und theils gedriingt von Rungerpein, 
\: ollen Andern Wege wei en, die io sich nic~t linden au , 

chenlon chiitze de1n, bei d= ie selbst ien Pfennig betteln geho. 

Aber in olch n Zeiten hat die Vernunft von vorne herein gegen 
di nv rnunft r rlor ne piel. Di Regierung chritt freilich 
ein; die frommen Preller wurden polizeilich gestraft und ausge-
wie en, jcde auslandische nicht be onders conce sionirte Gottes-
verehrung unt agt, elbst die B fragung des verbiiltnifsmafsig 
un chuldigen pruchorakels in Praene te noch 512 von Amts- zn 
wegen verbiodert und, wie chon a0 t ward, das Mucker-
we en treng verfolgt. Aber wenn die Kop£ ei~~ 0 riln~ch 
verri"1ckt ind, o etzt auch der bobere Befehl 1e rncht w1eder 
in die Riehle. Wic viel die Regierung d nnocb nacbgeben mufste 
oder wenigsten nacbgab, gebt gleicbfalls au d m Gesagten ber-
vor. Die romische itte die etru ki chen Wei en in vorkommen-
d n Fallen von taat wegen zu befragen und de£ halb aucb auf 
die Fortp0anzung der etruskischen \'Ii en cbaft in den vor-
nehmen etru ki b nFamilien von R gierun weg n hinzuwirken, 
o wi di G tattung de ni ht un ittlicben und auf die Frauen 

b cbrankten Gehcimdienstes der D meter mog 'n wohl noch der 
alter n unscbuldioen und verhaltnif.mar ig gleichgwtigen eber-
nahme au landi cbcr atzungen beizuzah.len ein. Aber die Zu-
la sung d Gottermutterdien te i t ein arge Zeich n davon, 
wie cbwacb dem neuen Aberglauben g genf1ber sich die Regie-
rung fublte, vielleicht auch davon, wie lief er in ie selber ein-
gedruo<>en war· und eben o ist e cntweder eine unverzeiblicbe 

a hla i • keit oder etwas noch cl1limmer , dafs gegeu eine 
Wirth cbafl, wie die Baccbanali n wareo, er t o pat und auch 
da nocb auf eine zufallige Anzeigc hin von den Behorden eing -
clu·iu n ward. 

' i nach df!r 'or telJung der achtbareo Burgerschaft die- Blrengc Sitle. 
er Zeit da rom· h Privatleb n b cha!fen sein oUte, laf l 

sicb im We entlich n abnehmen aus dem Bilde, da uns von 
d m de alter n Cato iiberlicfert word n i t. Wie thatig Cato al 

taat mann, achwalter, chrift teUer und peculant auch war, 
o war und blieb da Famili nleben dcr Mittelpunkt einer E, i-
lenz - be er cin guter Ebemann sein, meint er, al ein grof er 
PDator. 1e 1au 1cli Zucl1t war lren°. Die llieo r cbaft durfte 

ni ht ohne Befehl da Hau verla en noch uber die biiu Jicb n 
Yor [mae mit Fremden cbwatzen. chwerere trafen wurden 
nicht muthwillio auferlegt, sondcrn nach einrr 0 leich ·am gericht-
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auskam ein lii htiger Bauer und oldat zu sein, und eben o den 
nachtheiJjgen EinOufs, den es auf das Gemiith des Kindes baben 
muf·te, wenn er in dem Lehrer, der ihn gescholten und ge traft 
und ihm Ehrerbietung abgewonnen batte, spii.terbin einen Sklaven 
erkannte. Darum lehrtc er elb t den Knaben. was der Romer 
zu lernen pOegte, le n und hrciben und das Landrecht kennen; 
ja er arbeitete noch in paten Jahren ich in die allgemeine 'Bil-
dung der Ucllenen o weit hinein, dan er im tande war da~, 
wa er darau dem Romer brauchbar erachtete, einem Sohn in 
der fottersprache zu iiberliefern. Auch eine ganze Schrift-
~tellerei war zuniichst auf den ohn berechnet und ein Ge-

hichtswerk chrieb er fiir diesen mit grof en deutlichen Buch-
staben eigenhandig ab. Er leble , chlicht und sparsam. Seine 
trenge Wirthschaftlichkeit litt keineLuxusau gaben. Kein klave 

durfte ihm mehr kosten al 1500 ( 460 Thlr.), kein Kleid mehr 
al 100 Denare (30 Thlr.); in einem Haus sah man keinen 
T ppich und lange Zeit an den Zimmcrwiinden keine Tiinche. 
Fur gewohnJjch ar uod trank r die elb Ko t mit einem Ge-
sinde und litt nicht, dan die fahlzeit ii.her 30 A e (21 Gr.) an 
baaren Auslagen zu steh o kam • im Kriege war ogar der Wein 
durcl1gangig von einem Ti ch verbannt und traok er Wasser 
oder nach Um tanden Wa ser mit Es ig gemischt. Dagegen war 
er kein Fcind von Gastereien; owohl mit seiner Klubge eUschaft 
in der tadt als aucb auf dem Lande mit einen Gutsnachbaren 
ais er gern und lange bei Tafel und wie seine mannicbfaltige 

Erfahrung und sein schlagfertiger Witz ihn zu einem beliebtcn 
Gesellschafter machten, over cbmiihte er aucb weder die Wiirfel 
noch die Fla cbe, theilte ogar in einem Wirthscbaftsbuch unter 
anderen Recepten ein erprobtes Hau mittel mit fiir den Fall, 
daf man cine ungewohnlich t.arke Mahlzeit und einen allzu 
tiefen Trunk gethan. ein ganz s ein bis ins bochste Alter 
hinauf war Thiitigkeit. Jed r Aug nblick war eingetbeilt und aus-
gefiilit und jeden Abend pOegte er bei ich zu recapituliren, was 
er den Tag iiber gehort, ge agt und getban hatt.e. So blieb denn 
Zeit fiir die eigenen Gescbafte wie ffir die der Bekannten und 
<ler Gemeinde und nicht minder fiir Gespriich und Vergniigen; 
alles ward rasch und ohne vie! Reden abgethan und in echtem 
Thiitigkeitssinn war ihm nichts so verhaf t als die Vielgeschiiftig-
keit und die Wichtigthuerei mit Kleinigkeiten. - So lebte der 
Mann, der den Zeitgenossen und den acbkommen als der recbte 
romi che Musterbiirger gall und in dem, gegeniiber dem griechi-
chen l\lit iggang und der griechischen ittenlosigkeit, die romi-
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