
DER DIB BIERARCHIB DER MENSCBLICBEN WERTE BEI TACITUS 

N. I. BARBU 

Es wiirde viele Seiten erfordern, eine ttbersicht iiber alle Stud ien 
ll ii her oder Aufsătze zu bringen, die iiber Tacitus geschrieben worden 

11 lnd. Doch der Raummangel gestattet uns das nicht, und so miissen wir 
un darauf beschrănken zu sagen, als ein Hinweis darauf, dall der Gegen-

11nd i.iber den ich einiges bemerken mochte, noch nicht behandelt worden 
11t , dall weder in den Biichern, noch in den kleineren Abhandlungen, die 
b r den gro.13en Geschichtsschreiber verfa.13t wurden, die Frage der mensch-

1 ,h n Werte und vor allem der Hierarchie der menschlichen Werte bei 
11111 itus aufgeworfen worden ist. So wird beispielsweise in den Werken, 
i i i die gro.13ten Tacitusspezialisten zum Verfasser haben, wie Boissier 1, 

11\ ia 2, unter den ălteren, Bardon 3 , Biichner 4 , Klingner 6, Kostermann6 , 

Mt rx 7, Momigliano 8, Paratore 9 , Pohlmann 10, Poschl n, Seek 12, Syme1 3, 
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Treu 14 unter den jiirigeren, die Frage nicbt beacbtet. Es mu13 von .Anfan 
an gesagt werden, dafi all diese Autoren sowie aucb andere, die wir ni hL 
genannt baben, zur Erforscbung des Werkes des Tacitus und zur Erfor
scbung der Fragen, die das Werk dieses groflen Gescbichtsscbreibers auf
wirft, einen sehr wertvollen Beitrag gebracht haben. So haben sie daR 
Leben des Geschichtsscbreibers behandelt, haben wertvolle Beit.răge zur 
Bestimmung des Augenblicks erbracht, da die Werke des Tacitus erscbi -
nen sein diirften, Beitrăge zu vielen inhalt lichen Fragen, wie z.B. Quellen, 
Geschichtsauffassung, Frage der Kaiser u.a., doch haben sie die Frag 
nach der Hierarchie der Werte bei Tacitus noch nicht aufgeworfen, obwohl 
in einigen Abhandlungen von einigen W erten die Rede ist, wie beis:piels
weise Virtus bei Tacitus von Feger 15 oder Virtus Tacitea von H. Haa 10 

und Pohlmann 11, Die W eltanschauung des T acitus, oder Borzsak 18, Pa 
Tacitea u.a . 

Um Raum zu s:paren, gehen wir zur Behandlung des Themas iib r . 
Es mufi gleich eingangs gesagt werden, dafi dieser Aufsatz den Gegenstand 
keinesfalls erschopfend behandeln kann, sondern nur einen kleinen TeiJ 
eines Buches darstellt, an dem ich arbeite und in dem ich beabsicht ig , 
alle menschlichen Werte bei Tacitus zu untersuchen. 

Um jeglicher Konfusion in unserer Darstellung vorzubeugen, halt n 
wir es fiir richtig, gleich anfangs festzulegen, dafi wir unter W ert all H 
verstehen, was ein materielles oder geistiges Bediirfnis eines Mensch n 
befriedigt, einen Wert, den der Mensch oft unter Einsat z eines Lebens 
zu erringen sucht. In diesem Sinne sind Brot, Kleidung, Unterkunft, 
die die materiellen Bediirfnisse des Menschen befrietligen, ebenso bob 
Werte wie es Ruhm Wiirde, Einflufi, Macht sind. Beim ersten Anbli 
konnte es scheinen, Jan die bedeut endsten Werte jene sind, die dem M n
schen die E xistenz ermoglichen, so Nabrung, Kleidung, Wohnung ; in 
Wirklichkeit sind jedoch die Fălie sebr zahlreich, wo der Mensch ein 
Leben im K ampf um Ruhm, Macht, Wiirde und andere geistige W er 
in Gefabr brachte und verlor. 

Im Lichte dieses Begriffes iiber die menschlichen Werte ist jeglicb s 
Ding, das fiir den Menschen einen Wert besitzt, auch im Werk des Tacitu 11 
ein Wert. Einen Wert stellt auch die tăgliche Nabrung dar, um der n 
Beschaffung der hungrige Plebejer von friih bis spăt kămpft, einen Wer 
bildet auch die Wech selbank, an der der Wucherer Randei t reibt, sowi 
auch das Geld, das er ausleiht; einen Wert stellt der Ruhm der Vorfah 
ren dar, den die Bilder aus dem Atrium eines Adligen veranschaulich n, 
einen Wert bildet auch das Ansehen eines Sena.tors, der es vorzieh , 
sicb die Pulsadern zu durchschneiden, als dem Kaiser zu schmeiclleln. 

H M. Treu, Zur c/emenlia Caesaris, Museum H elvelicum, V (1948), S. 197 ff. 
15 R. Feger, Virlus bei Tacilus, Wiirzburger Jahrbiicher, III (1948), S. 301. 
18 H. Haas, Virlus Tacilea, Gymnasium, XLIX (1938) S. 163 ff. 
11 a . a . O., Anm. 10. 
1a S. Borszak, Acta Congressus Budapestiensis (1965). 
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on man das Werk des Tacitus vom Dialogus bis zu der letzten Zeile 
I 1 r nnalen liest, so hat man das Panorama eines unentwegten Kampfes 
m· ugen, in dem die Mannigfaltigkeit der Menschen, die Verschie

cl1 nartigkeit der Zwecke und die Vielzahl der Werte, um deren Erringung 
1 kampfen, einen chaotischen Eindruck erwecken. Und dennoch gibt 

t 1 t1 h in diesem Chaos rote Faden, die aufgefunden und in Licht gehoben 
1 r l n miissen. Einer von diesen roten Faden i t die Hierarchie der Werte, 

11111 deren Erh.ngung so viele Menschen kampfen und sich abmiihen. 
Wir sprechen von einer Hierarchie der Werte, denn einerseits haben 

11 l' ht alle Werte die gleiche Bedeutung fiir den Menschen, sondern die. 
11 11 n sind weniger begehrt als die anderen, oder umgekehr t, fiir die Erlan-

1111 g der einen bringt der Men eh sein Leben in Gefahr, wahrend er dem 
I 1 v inn anderer viei weniger leidenschaftlich oder gar gleichgiiltig gegenii
lu r11t ht. Andererseits bedin'gen sich die Werte gegenseitig. Niemand 
li dt, es erhoffen, Ritter oder Senator zu werden oder eine Magistratur 

11 b kleiden, wenn er keinen bestimmten Cen us, ein bestimmtes Ver-
111 g n besaB. Folglich war das Vermogen ein Wert, von dem die Errin-

1111g der Macht abhangig war, ein Wert als Instrument der Macht. Ebenso 
I 01m te niemand nach Ruhm treben, wenn er kein Vermogen lmd keine. 
1 1~ •ht be aB, ob sie nun politisch, rednerisch oder poetisch war. Die Werte. 

11 IH lnstrument konnten ebenfalls unterschiedlich sein: Man konnte mach
i ~ nnd beriihmt werden, indem man arbeitete und ehrlich war, machtig 
I onnLe man aber auch durch Pliinderung, Raub und Mord werden. Ein 
h 1·hster Wert der erstrebt wurde, bot zwecks Erreichung mehrere Instru-
111111 t,-Werte und war abhangig von der Ein tellung, die jemand zu den 
I 11 11 t.rnment-Werten bei deren Auswahl innehatte. In die er Weise kanru 
11111n i h die Hierarchie der Werte als eine Pyramide vorstellen, dereru 
ll11H iH u jenen Instrument-Werten gebildet wird, die allen Menschen 
1111 in am sind - Nahrung, Kleidung, Wobnung usw. - und deren 

I 1·p r, der zur Spitze hin immer mehr abnimmt, aus weniger zahlreichen 
I 11 Ht,1·ument-Werten besteht. Sogar die Vierzahl der bochsten Werte. 
lt11,t.t, inen an der Spitze, der dann die Spitze der Pyramide darstellte„ 

omit, miissen wir die Einstellung des Tacitus nicht nur zu den Hochst-
1 rt, n untersuchen, sondern auch zu den Instrument-Werten. Wer nur· 

l111·<· h hrliche Mittel zu Ehren gelangen wollte, folglich durch ehrliche. 
I 11Ht.rument-Werte, aber nicht iiber sie verfiigte, war gezwungen, auf die. 
lil1Ti ngung der Hochstwerte, denen er nachge. trebt hatte, zu verzichten .. 
I 11 uns rer Forschung miissen all diese Dinge in Betracht gezogen werden~ 

• in besseres Verstandnis der Hierarchie der Werte bei Tacitus wird 
1111 11 rmoglicht, wenn wir eine schnelle Ubersicht iiber die wichtigsten 

1 H lls haftlichen Klassen und Hauptwerte, denen sie nachstrebten, hier 
111 I, n. Lesen wir die wichtigsten Werke aufmerksam, die zur Zeit des 
'1'1 (I Lu erschienen sind und in denen von zeitgenossischen Verhaltnissen 
ci I o ist, wie das Werk Martials, Juvenals, Plinius des Jiingeren, Quin-
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tilians, Suetons1 Papinius Statius, so stellen wir fest, daB in Rom, wenn 
wir die Untersuchung von unten nach oben beginnen, in erster Reihe di 
Sklaven zu erwahnen sind. Schlecht genahrt, wenn auch etwas besser als 
friiher, und vor allem Prellbock fiir die Launen und Grausamkeiten d r 
Herren, wiinschten sie nichts anderes als Flucht oder Loskauf. Fiir si 
war die Freilassung der hochste W ert, und wie Tacitus selbst sagt 19, 

setzten sie dafiir auch das Leben ein, wenn sich die Gelegenheit ergab. 
Die Werte, mit deren Hilfe sie sich diesen Hochstwert erringen wollten, 
waren selbstverstăndlich verschieden : die einen sparten ausdauernd Geld, 
folglich war fiir die einen der Instrument-Wert zur Erreichung des hoch
sten Wertes das Geld; fiir die anderen war es die Flucht, fiir andere, wenn 
moglich der Aufstand. Fiir die Plebejer, die zu ihrem Trunk Wasser nicht 
zu nagen und zu bei.Ben hatten und iiber die besonders Martial und Juvenal 
berichten, war das tagliche Brot der Hochstwert und sie ertrugen sogar 
Demiitigungen, um dies zu erlangen. Die grolle Masse der armen Plebejer 
umfallte viele Kategorien, darunter auch die Dichter, zu denen Martial 
selbst gehorte. J e nach ihrer finanziellen Lage wechselte auch der H'.'ochst
wert fiir sie: fiir einen hungrigen Plebejer war das wie gesagt, das tagliche 
Brot, doch fiir Martial, dem es kurz nach seiner Ankunft in Rom gelang, 
ein kleines Landgut bei Nomentum zu erwerben, war das tagliche Brot 
kein Problem mehr, daher galten fiir ihn der Ruhm eines Dichters und di 
Schaffung von Bedingungen, die ihn in die Welt der Oberen einfiihren 
konnten, als hochste W erte. Die Ritter und Reichen kămpften immer 
schon, so wie heute, um die Bereicherung ihrer Habe, d·amit der Glanz 
ihres Vermogens, ihre Wertschatzung in der Gesellschaft erleichtere. Wii' 
sind bei der Aristokratie der Senatoren, Patrizier, Adligen oder N.ichtadli
gen angelangt und stellen fest, daB es fiir sie eine Vierzahl der hochsten 
Werte gab, die untereinander eng verbunden waren: Reichtum, Mach , 
Wiirde, Ruhm. Im Kampf um diese Werte hatten sie einen starken, mei
stens auch gefahrlichen Konkurrenten: den Kaiser. Der Kaiser, der di 
hochste Macht, d.h. ~e politische, innehatte, der auch iiber Vermogen 
und Ruhm gebot, war als Kaiser auf jeden eifersiichtig, der seine Wert 
in den Schatten stellen konnte. Die am heiBesten umstrittene Grofi 
war die Macht, von hier ging die Unterdriickung gegen die Senatorenaristo
kratie aus, die iiber Mangel an Freiheit klagte, von bier nahm der Kampf 
gegen die Senatoren oder Heerfiihrer den Ausgang, die seinen Ruhm hat 
ten beeintrachtigen konnen, daher der Verdacbt, den er gegen die reichen 
Senatoren hegte, sobald sie die geringste Neigung zur Unabbangigkeit 
merken lieBen. Die Eifersucht auf jene, die die Absicht hatten oder auch 
nur verdachtigt wurden, die Vierzahl der kaiserlichen Hochwerte anzugrei
îen, veranlaBte den Kaiser dazu, die strengsten Ma.13nahmen zu ergreifen, 

lt Annales I, 1. u, 4. 
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og r bis zur Todesstrafe zu gehen, wenn auch die Verdachtigten Mitglie
tl1 r de kaiserlichen Hauses und Blutsverwandte waren : Britannicus und 

rmanicus sind sprechende Beispiele hiefiir. 
Diese t!bersicht iiber die hoch ten Werte, nach denen die verschie

d 11 n Gesellschaftsschichten Roms mit aller Leidenschaft strebten, ist 
1111il,ifrlich sehr kurz gefaBt und gestattet uns nicht, auch die Instrument-

1· e zu besprechen, zu welchen die erwăhnten Klassen griffen, um die 
11•11 k bten Hochstwerte zu erreichen. Einige Einzelheiten werden wir im 
I it ~nf des Aufsatze , soweit es der Raum hier gestattet, klăren konnen. 

Eine Hierarchie der menschlichen Werte bei Tacitus aufzustellen, 
' rd dadurch erschwert, daB der Geschichtsschreiber Tatsachen darstellt 
1111<1 meist vermeidet, seine Einstellung zu Personen und Ereignissen 
I Iul' uszudriicken. Umso viel weniger denkt er daran, uns klarzumachen, 

1 I 'he die menschlichen Werte waren, die er als die hochsten ansah. 
C I I klicherweise wăhlt aber der Geschichtsschreiber aus der Vielzahl 

11 r Einzelheiten, die er uns iiber eine Tatsache berichten konnte, absicht~ 
I 11h der ver ehentlich jene aus, die eine Neigung wiedergaben. Tacitus 

1 I raucht oft Adjektive, ăuBert sehr kurze Einschătzungen, benennt die 
11 ng mit Worten, aus denen wir bei aufmerksamer Untersuchung fol~ 

1·0 konnen, welches fiir ihn die Hochstwerte und welcbes die Instru-
111 nt-Werte waren. 

elbstverstăndlich bemiihte sich Tacitus nicht darum, Werte zu 
1rt1 ngen, die seine Existenz sichern sollten, wie beispielsweise Nahrung, 
I' h idung, Wohnung usw. Seine Herkunft, sowie die Heirat mit der Tochter 
ci H Julius Agricola lăBt vermuten, daB sein Unterhalt von Sklaven, 
1•'1• ig lassenen oder Freien sichergestellt war, die fiir seinen Wohlstand 
11111·gt n. E s i t nicht bekannt, welches Vermogen Tacitus besessen hat. 
\ r wi en auch nicht, wie viel Zeit er fiir die Verwaltung seiner und seiner 
1111•1 u Einkiinfte verwendete. Sicher ist nur, daB ihn die Frage des Er

i rbs eines Existenzunterhalts nicht beschăftigte. Die Magistraturen, die 
kleidete, sind ebenfalls ein Beweis fiir obige Behauptung. 

a ihm jedoch seine wirtschaft liche Lage den Zutritt zu Magistra
l 11r 11 rmoglichte, davon die let zte, die er bekleidete, das Konsulat, auch 
d < h" hste war, waren fiir Tacitu s die Bedingungen gegeben, nach dem 
M1•\ rb der Hochstwerte zu streben, denen alle seines Standes nachjag
l 1 11 nămlich der Vierzahl, von der wir bereits gesprocben haben : Reich· 
1.11m Macht, politische Wiirde, Ruhm. 

or seinem Eintritt in den cu,rsus honorum, wăhrend ihn noch ein 
I l'I r Lerneifer beseelte, hatte Tacitus die Gelegenheit, an einer Ausein-

111<1 1· tzung teilzunehmen, in der es im Grunde genommen um die 
1 I h twerte ging, nach denen die Menschen streben. Dieses Gesprăch ist 

0 11 acitus im Dialogus de oratoribus unsterblich gemacht worden. Dieses 
t'I wurde von den Fachleuten unter verschiedenen Aspekten unter-

11 1111h , die Frage nach der Hierarchie der Werte wurde jedoch nicht ge
t. llt. ntersuchen wir den DialogtUJ de oratoribus mit aller Aufmerksam-
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keit, so wird uns klar, daB Redekunst und Dichtung, obgleich sie im Ge
:sprach als Werte an sich betrachtet zu werden scheinen, eigentlich nichts 
anderes sind als Instrument-W erte anderer W erte, die wir Hochstwe1·t 
nennen. Und tatsachlich versucht sowohl Marcus Aper, als auch Curiatius 
.Maternus, in moglichst iiberzeugender Weise zu zeigen, welche Vorteile, 
Giiter, Werte sagen wir, Redekunst und Dichtkunst bringen. Aper ver
.sucht zu zeigen, daB die Redekunst die interessantesten Hochstwert 
.mit sich bringe und Maternus erwidert ihm, daB, im Gegenteil, die Dicht 
kunst diese Werte in reicherem und vollerem Mafie nach sich ziehe. W elch 
.sind aber nun die Werte, die diese beiden Bescha.ftigun'.gen schaffen kon
nen und deren Instrumente sie sind ~ Diese Werte sind: uoluptas, utilitas, 
gloria, potentia. Es gibt keine andere Bescha.ftigung, sagt Aper im 5. Kap., 
.ad utilitatem fructuosius, ad uoluptatem iucundius, a,d dignitatem amplius, 
ad urbi famam pulchrius, ad totius imperii atque omnium gentium noti
tiam illustrius. Somit ist es offensichtlich: die Redekunst bringt utilitas, 
uoluptas, dignitas, jama, notitia, gloria. 

Im 6. Kap. fiigt Aper noch eine genauere Bestimmung hinzu : er 
·zeigt, daB uoluptas eigentlich eine Art von potentia ist, es ist das Vergnii· 
gen, die vermogenden und einfluBreichen Alten (totius urbis gratia subnixos) 
zu sehen, wie sie einen Jungen (iuuenem) und Armen (pauperem) um Hilf 
bitten. Eine weitere genauere Bes1;immung gibt Aper im 7. Kap., wo 
ier behauptet, daB kein Ruhm mit dem Ruhm eines Redners verglichen 
:werden konne : f ama et laus cuius artis citm oratorum gloria comparanda 
-est'! Und schlieBlich sagt dieselbe Person des Dialogs im 8. Kap., dail 
Redekunst potentia, honores, jacultates bringe. Maternus behauT?tet sei 
nerseits in seiner Gegenrede im 9. Kap., daB die Dichtkunst ein UbermaU 
an jama, gloria, honor, securitas, innocentia und im 13. Kap. behaupt L 
-er, die Dichtkunst sei eine Quelle der potentia. 

Das sind die Hochstwerte, iiber die sich Tacitus ein Gesprach anhort , 
ibevor er selbst mit den Bemiihungen begann, sie zu erwerben, sobald 
ier in den cursus honorum eingetreten war. Zu der Zeit, als der Dialogus 
.de oratoribus stattfand, konnte Tacitus sich aufgrund seiner Lebenserfah· 
:rung noch keine Rechenschaft iiber die Bedeutung jedes einzelnen die l' 
Werte geben, als er jedoch Historia und vor allem die Annalen schrieb, 
befand er sich in Verhaltnissen, die Hierarchie der Werte und vor allem 
der Hochstwerte mit vollem Verstandnis behandeln zu konnen. Dah r 
wollen wir im Laufe unserer kurzen Darstellung vor allem aus den Annalen 
Beispiele wahlen, um zu erfahren, welche Einstellung Tacitus zu der Vier
:zahl der Hochstwerte einnimmt, sowie auch zu den Instrument-Wert n. 
Vor allem sei potestas, die politische Macht erwahnt. Dieses war die GroB , 
nach der alle Aspiranten einer Magistratur strebt~n, und vor allem jen , 
die unter Einsatz ihres Lebens Komplotte gegen die Kaiser ges·chmied L 
hatten. Wie bereits erwahnt, war potestas, die gesetzlich verliehene Gewalt, 
eine Quelle des Reichtums, des Ruhms und anderer Ehren. Es wur 
bereits dar!liuf .hingewiesen, daB sowohl Aper als auch Maternus den 
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11 11 lnB zu haben wiinschten, den sie einmalpotentia, ein andermalpotestas 
llMl n n. Der groBte Genu.J3 fiir Aper bestand darin, reiche, alte und einfluB
' 1• h Leute ihn um Hilfe bitten zu sehen. Er war folglich mehr potens, 
1 I di potentes. 

In den Annalen muBte Tacitus unvermeidlich auf potestas zu spre
h1 n 1 ommen. Die hochste potestas hatte jedoch der Kaiser inne, der sich 

t1 Hti!Lndiger Konkurrenz mit dem Senat befand, sowie im allgemeinen mit 
11111 AngehOrigen der Senatsaristokratie und wenn diese die Macht begehr-
11111 HO stieBen sie auf den Kaiser, der ein Hindernis darstellte. Wie denkt 
1111 11 tiLlS iiber potestas .unter den Bedingungen, die durch die Existenz des 
I 11q riums gegeben waren ~ Entgegen der Meinung F. Klingners 20, der 
111 h1 nptete, Tacitus habe eingesehen, daB eine Riickkehr zu den alten 

1 rhlLltnissen unmoglich sei, und daher mit der Regierungsform des Im
p111·iuw. einverstanden war, entgegen der Meinung J . Zechners 21, der der 
I ,h n Meinung ist, entgegen Syme 22 , der behauptet, Tacitus sei ein 

t 1 ~n r der Tyrannei gewesen, habe aber den Verhăltnissen zufolge, ihre 
I nde nicht immer verteidigt, was bedeuten wiirde, da.13 er mit den herr-
1 h nden Verhăltnissen einverstanden war, haben wir versucht, im Auf

fO ~l, v, Quid Tacitus de formis reipublicae Romanae senserit in der Zeitschrift 
11 1 , 1 ~t.initas" zu zeigen, daB Tacitus die Regierungsform des Imperiums auch 
1111t r der verdeckten Form des Fiirstentums des Augustus verabscheute. 
11 < L' inige Beweise, auf die wir unsere Behauptung stiitzen: 

1 ) Vor aliem das erste Kapitel des ersten Buches der Annalen, 
11 \ lchem Tacitu& eine Entwicklungsgeschichte der romischen Regie-

111111gsformen bietet und am Ende der Aufzăhlung sagt Augustus omnia 
tl ll<'ordiis ciuilibus f essa nomine principis sub imperium accepit, er brachte 
11 li H, was der Biirgerkrieg zu bieten hatte unter die kaiserliche Macht, 
11 1 r Principatus nannte. Der Gegensatz zwischen der Form des princeps 
1111<1 der Gegebenheit des Imperiums zeigt die verdeckte Gegnerschaft 
d1 H Tacitus ganz deutlich. Im folgenden Kapitel sagt Tacitus, Augustus 
lml alle betrogen, indem er sie verlockt habe, pellexit, und habe alle 
Ml~ ht in seiner Hand gesammelt. Das Verb pellexit „verfiihrcn, foJglich 
I riigen" , zeigt die feindliche Gesinnung des Geschichtsschreibers Augu
Hl.111i gegeniiber. Der Abscheu des Geschichtsschreibers gegen das von 

1gu tus eingefiihrte Regime geht auch aus dem W ort hervor, das er 
t Ir ucht, um die Haltung der Senatoren zu kennzeichnen, die Ehren-

t. t. l und neue Reichtumsquellen von Augustus in Empfang nahmen : 
11 waren prompti seruitio. Folglich war das von Augustus eingefilllrte 
lt, gime nicht nur ein imperium, sondern auch ein seruitium, eine Skla-

1· i. Im vierten Kapitel desselben Buches sagt der Geschichtsschreiber, 
ci tl aequalitas, das hier den Sinn von libertas hat, exuta sei, entfernt. 

20 a. a. O., Anm. 5. 
21 J. Zechner, Hat Tacitus seine polilische Oberzeugung geiindert? Wiener Studien, 1936, 

• 117 ff. 
21 R. Syme, a. a. o., II, S. 547. 
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Im zehnten Kapitel desselben Buchea iibt Tacitus scharfe Kritik an Augu
stus, aber natiirlich nur in indirekter Weise, als Bericht iiber die Aussag n 
jener Leute, die seine Politik verabscheuten. Unter den in diesem Kapit 1 
formulierten kritischen Aussagen befindet sich auch extortum inuito 
senatu consulatum, das dem Senat gegen dessen Willen entrissene Konsulat ; 
arma contra rempublicam uersa = gegen die Republik gewendete Waffen; 
pacem. . . cruentam = blutiger Friede ; nihil deorum honor:ibus relictum, 
cum se templis et ef figie numinum per flamines et sacerdotes coli uellet = 
er , hat keine Gotterverehrung mehr bestehen lassen, denn er wollte von 
Flaminen und Priestern verehrt werden. Diese Beispiele genii.gen, um di 
feindliche Gesinnung des Tactius gegen das von Augustus eingefiihrt 
Regime und gegen Augustus selbst nachzuweisen. Es ist iiberfliissig, weiter 
Beispiele aus den Annalen zu bringen, in denen auch von Tiberius und von 
Nero die Rede ist. Wenn Tacitus schon das Prinzipat des Augustus verab· 
scheute, so verabscheute er umso mehr den Despotismus eines Tiberiua 
oder eines Nero. 

2) Im Gegen satz dazu findet Tacitus fiir das republikanische Regim 
Worte der Anerkennung. So sagt der Geschichtsschreiber im erste11 
Kapitel des ersten Buches der Annalen, da13 lunius Brutus consulatum 
et libertatem instituit. Folglich bedeutete das republikanische Regim , 
dessen hochstes Organ das Konsulat war, dasselbe wie Freiheit. Im dritten 
Buch, Kap. 26 - 28 sagt Tacitus unter anderem, daB zur Zeit der Republi 
das Volk viele Ma13nahmen ergreifen konnte tuendae libertati = zum 
Schutze der Freiheit und um concordia herrschen zu lassen = firmanda 
concordiae. Das Gesetz der XII Tafeln; sagt der Geschichtsschreiber, 
war f inis aequi iuriB = das Ende der Gerechtigkeit und Gleichheit . Im 
vierten Buch, Kap. 33, sagt Tacitus, da13 zur Zeit der Republik pleb 
erat ualida, d.h. das Volk war gesund, krăftig und patres pollerent, d.h. 
der Senat und die unerwahnte Senatsaristokratie stand in Glanz und 
Macht da. Die Worte consulatum et libertatem, tuendae libertatis, f inis 
aequi iuris, plebs ualida, patres pollerent zeigen ohne jeglichen Kommen
tar wie sehr Tacitus mit der Regierungsform der Republik einverstand n 
war. Wir konnen folglich behaupten, da13 zu der Zeit, als er seine Annale~i 
schrieb, also in der letzten Periode seines Lebens, Tacitus die Regierung -
form des Imperiums verabscheute, und gewill auch deren Trăger, di 
Kaiser. Somit war fiir Tacitus die Freiheit, die nur ein republikanisch 
Regime bieten konnte, einer der hochsten Werte. Das ist umso wicht iger, 
als Tacitus die Freiheit hoher stellt als den Frieden. Wir haben w .. 
gesehen, daB Tacitus den von Augustus herbeigefiihrten Frieden cruen
tam = blutig nennt, weil er einige Komplotte blutig erstickt hatte. D r 
Geschichtsschreiber spricht im erwahnten Kapitel sogar mit Hochachtun 
von den Kampfen zwischen Patriziern und Plebejern. Folglich : lieb 
Freiheit unter Kampfen als einen Frieden mit Unterdriickung. Die Sena
toren waren in seruitium verfallen, weil sie gegen die Tyrannei kein 
Waffen erhoben, cum ferocissimi per acies aut proscriptione cecidissent, 
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t ri nobilium, quanto quis seruitio promptior opibus et hon-0ribus extolle
itur ac nouis ex rebus aucti, tuta et praesentia quam uetera et periculosa. 

1 allent = weil die Tapfersten in den Schlachtlinien oder in Verban
n1tng gefallen waren und die anderen Edlen, je mehr sie zur Sklaverei 
t • it waren, umso mehr durch Wiirden und materielle Quellen erhoben 
\ urden und da sie nun durch neuen Vermogenszuwachs wohlhabender 

worden waren, die vor Gefahren geschiitzte Gegenwart der gefahrlichen. 
rgangenheit vorzogen. 

Warum aber verabscheut Tacitus die Regierungsform des Imperiums î 
W il er selbst keine Macht darin besa.13 î Eine Gegenmeinung ergibt sich 
of rt, sobald wir uns seinen Lebenslauf selbst vor Augen halten: Tacitus 
1"1' bekanntlich Konsul gewesen,· konnte sich folglich der hochsten Vor-

1· hte im Staat erfreuen. Doch gerade hier liegt das Hauptproblem: 
11' itus war wohl Konsul gewesen, aber die weitgehende Macht, iiber die. 

111 Konsul zur Zeit der Republik verfiigte, als consulatus erat libertas, 
1 r verschwunden. Das Konsulat hatte den gro.Bten Teil seines Wesens. 

c lngebii.Bt, und zwar gerade den Teil, der dem Machtgefiihl schmeichelte„ 
Ins jeder Konsul zur Zeit der Republik mit solcher Wollust geno.13. Jetzt. 
nren die Konsuln zum guten Teil blo.13 Statisten : Sextus Pompeius et 

f{ a;tus Apuleius consules primi in uerba Tiberii Oaesaris iurauere = Sextus. 
P mpeius und Sextus Apuleius, die Konsuln, schworen als erste dem 
'l1Jb rius Caesar Gehorsam, vermerkt Tacitus mit Bitterkeit. Tatsachlich 
wurde die Formei iurare in uerba alicuius zur Bezeichnung des Unter

rfungseides verwendet, den der Soldat abzulegen hatte, indem er sich 
•pflichtete, den Befehlen des Kommandierenden ohne Widerrede zu. 

horchen. Da es uns der Raummangel verbietet, die Diskussion noch 
iter fortzufiihren, konnen wir behaupten, da.13 einer der hochsten W erte„ 

111 h denen Tacitus strebte, die Macht war, die das Konsulat zur Zeit 
111 r Republik verliehen hatte und nicht den Schein der Macht, der die. 
I nsuln zur Zeit des Imperiums kennzeichnete. Zu Zeit des Imperiums 
v 11r n die Konsuln, wie iibrigens auch die gesamte Senatsaristokratie. 

d r libertas bar, ohne welche es jedoch keine wahre potestas geben kann, 
o b sie nun die Macht des Konsuls oder eine andere Macht sei. Folglich 

lnschte Tacitus potestas in der Freiheit, die wahre Macht. Zur Zeit des 
•r itus, sagt uns Tacitus zu Beginn des siebenten Kapitels aus dem ersten 
Hu h der Annalen, waren die Konsuln, Senatoren und Ritter Sklaven ~ 

t Romae ruere in seruitium consules, patres, eques. 
Da sie iiber keine voile Macht mehr verfiigten, besa.Ben sowohl die. 

gistrate, als auch der Senat und die Senatsaristokratie, keine Wiirde 
l hr. Um sich aber dennoch diesen Schatten einer Macht zu bewahren, 

d n die Magistraturen und hohen Stellungen zur Zeit des Imperiums. 
rliehen, waren alle, die danach strebten, schmeichlerisch und falsch : 

(/t,anto quis illustrior tanto magis falsi ac festinantes, uultuque composito„ 
' laeti excessu principis, neu tristores primordio, lacrimas, gaudium, 
uestus, adulationem miscebant = je hohergestellt sie waren, desto falscher 
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und eifriger waren sie: und mit einstudierter Miene vermischten sie die 
Trănen mit Freude, die Seufzer mit Schmeichelei. Durch diese W orte 
.driickt der Geschichtsschreiber seine ganze Verachtung den illustres 
.gegeniiber aus, die um jeden Preis Magistraturen und Wiirden zu bekleiden 
begehrten, auch wenn dafiir mit dem Verlust der Menschenwiirde bezahlt 
werden muBte, was sich durch adulatione, uultu composito, f alsi ac f estinantes 
.ăuBerte. Sehr zahlreich sind bei Tacitus die Stellen, wo von Schmeichelei 
die Rede ist. Ich werde einige anfiihren. So erzăhlt uns Tacitus im 8. 
Kapitel des ersten Buches der Annalen, daB Valerius Messala vorgeschla
_gen habe, den Treueschwur dem Kaiser gegeniiber jedes J ahr neu abzu
.legen. Tiberius fragte ihn, ob er das aus eigenem Antrieb oder auf Befehl 
hin gesagt habe. Da antwortete Valerius Messala unterwiirfig, daB er in 
.offentlichen ~gelegenheiten bloB auf sein Gewissen hore, auch wenn er 
.dem Kaiser .Arger bereiten miisse. Dann schlieBt Tacitus : Ea sola species 
.adulandi supererat = Nur diese Art der Schmeichelei war noch nicht ver
wendet worden. Im 12. Kapitel des ersten Buches der Annalen berichtet 
·Tacitus von der Geste des Asinius Gallus, der Tiberius schmeicheln 
wollte, ihn aber beleidigte. Haterius, in der Stellung eines Betenden, 

· erzăhlt uns Tacitus im folgenden Kapitel, hătte Tiberius beinahe zu Fall 
gebracht. Das vierzehnte Kapitel beginnt mit den W orten : Multa patrum 
.et in .Augustam adulatio = viel haben die Senatoren auch der Augusta 
(Livia) geschmeichelt. 

Diese Beispiele geniigen um zu zeigen, da.B Tacitus, von Traurig
.keit und Ekel erfiillt, iiber die Fălie schmeichlerischer Haftung in den 
Reihen der Senatsaristokratie berichtet. Schmeichelei steht jedoch im 
Widerspruch zur Menschenwiirde. Die sich daraus ergebende Schlu.B
folgerung ist leicht abzuleiten: das Vorhandensein der Kaiser, folglich 
.der Regierungsform des Imperiums, verhinderte nicht nur die Ausiibung 
·einer vollen potestas, sondern tat auch der Menschenwiirde Abbruch, da 
die Schmeichelei an ihre Stelle trat. So war folglich fiir Tacitus die Wtir
·de ebenso ein Hochstwert, wie auch potestas und liberta.Y. 

Wiinschte Tacitus sich den Ruhm, d.h. den guten Leumund, dess n 
.sich ein Biirger in der offentlichen Meinung erfreut, wenn er im Intere 
-Oer Gemeinschaft gute Taten getan hat ~ Die Antwort kann nur bejahend 
sein. Die Tatsache, daB er schon in jugendlichem .Alter die Redekunst 
.erlernte und dann den cursus honorum beschritt, zeigt hinreichend, da 
er sich den Ruhm gewtinscht hat. N ur erhebt sich die Frage, welchen Rubm 
-er sich erworben ' E s gibt auch hierfiir viele Stellen, in denen iiber den 
Wert des Ruhmes bei Tacitus die Rede ist, doch bin ich gezwungen, nur 
.einige davon anzufiihren. Im 34. Kapitel, im zweiten Buch der Anna! n, 
. erzăhlt uns Tacitus, daB Lucius Piso in einer Sitzung des Senats im Jabr 
16 u.Z. heftig iiber die Korruption der Gerichtshofe zu klagen begann, 
iiber die Intrigen der Schoffen, die Grausamkeit der Redner und die un 
rechten Beschuldigungen der Klăger und schickte sich an, den Senat zu 
-verlassen, indem er erklărte, er werde irgendwohin weit weg aufs Land 
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, hen, um das alles nicht mehr mitansehen zu miissen. Tief beeindruckt, 
uchte Tiberius ihn dazu zu bewegen, zu bleiben und spornte auch die 

111r unde Pisos an, ihn dazu zu iiberreden. Nur ungern lieB Piso sich iiber
„t o en. Derselbe Piso, so erzahlt uns Tacitus weiter, klagte spater Urgu
h~nia an, weil sie eine Schuld nicht bezahlen wollte. Urgulania war die 
1111· undin Livias, der Mutter des Tiberius. Statt am Tage der Verhandlung 

OL' dem Prator zu erscheinen, wie es der Gerichtsbrauch erforderte, wurde 
I rgulania als Zeichen der Verachtung fur Pisos Klage, spreto Pisone, in 

u r Sanfte in den kaiserlichen Palast gebracht. .Aber Piso verzichtete 
tHt seine Forderung nicht, hingegen beklagte sich Livia uiolari et imminui= 

sei beleidigt und verachtet worden. Tiberius sah sich sehr in die Enge 
< Lrieben. Doch war er der Meinung, es sei hoflich, ciuile ratus, seiner 
utter den Gefallen zu tun, und versprach ihr, vor dem Prator zu erschei-

11 n und Urgulania beizustehen. Er zog infolgedessen zum Forum, wo vor 
ci r Tribiine des Prators der ProzeB ausgetragen werden sollte. Wahrend 
111m Tiberius sich mit seinem iiblichen Geleit zum Forum begab - die 
lioldaten der Leibgarde folgten ihm und das Volk jubelte ihm zu und ging 
hm entgegen - wurde Piso von seinen Freunden bedrangt, auf seine 

l1101·derung zu verzichten, doch Piso wollte um keinen Preis was davon 
li \' n. Indessen befahl Livia, die die Hartnackigkeit Pisos gesehen hatte, 
d 1~f! von diesem geforderte Geld vorzustrecken. Tacitus beschlieBt diese 
Mrzăhlung mit folgenden W orten : isque finis rei ex qua neque Piso inglo
l'lit et Caesar maiore fama fuit = Und das war das Ende dieser .Angele
i.t nheit, aus der Piso einen groBen Ruhm davontrug, aber Tiberius einen 
11 0 h besseren Leumund. Es ist ganz klar : Tacitus ist vollig mit dem Ruhm 

nverstanden, den sich Lucius Piso unter diesen Umstanden erworben 
h 1~t, weil er auf seinem EntschluB beharrte, Urgulania, die Freundin der 
1,1 ia, vor Gericht zu fordern. Folglich erwarb sich Tiberius selbst, so ber 
111 rkt der Geschichtsschreiber, einen guten Ruf durch .Achtung der Ge-

Lz . Die Handlung Pisos, die ihm diesen Ruhmeinbrachte, wirdim nachst
olg nden Kapitel von Tacitus als speciem libertatis = eine Probe freie-

11 odlung bezeichnet, als eine ĂuBerung der Freiheit. Dort wo er erzahlt, 
~ l n, 13 Lucius Piso und .Asinius Gallus in Meinungsverschiedenheiten gerie-
1,, n, zeigt uns Tacitus auch den Grund dieser Entzweiung : quia Piso 
sr> oiem libertatis praeceperat = weil Piso sich vorher eine ĂuBerung der 
l i' l' ibeit erlaubt hatte . .Also wird die Art, wie Piso seinen Ruhm erwarb, 

n Tacitus gutgeheillen. 
Im vierten Buch, 38. Kap. wird erzahlt, daB Tiberius sich weigerte, 

in Gott verehrt zu werden. Diese Geste, sagt der Geschichtsschreiber, 
1rrde von den einen als Bescheidenheit aufgefaBt, von anderen als Mangel 

1~n Vertrauen zu den Menschen, und wieder von anderen als Symptome 
( n r unedlen Seele. Tacitus gibt die Glliinde, auf die diese letzteren thre 
li hauptung stiitzten, in abhangiger Rede wieder, darunter folgendes: 

tera principibus statim adesse, unum insatiabiliter esse parandum, pros-
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peram sui memoriam, nam contemptu famae contemni uirtutes. Zweifellos 
ist der Geschichtsschreiber mit der letzten Behauptung, da.13 fama, also 
der Ruhm, das Ausiiben der Tugenden unterhălt und anspornt, einver
standen. Tacitus ist also ein Vorkampfer fiir Ruhm durch Tugend. In den 
Historien IV, 6 findet Tacitus den Wunsch nach Beriihmtheit so natiir
lich, da.13 er sagt etiam sapientibus cupido gloriae nouiss ima exuitur = auch 
bei den Weisen ist der Wunsch nach Ruhm der letzte, der verschwindet. 

Im ersten Buch, 53. Kap. berichtet Tacitus iiber den Tod des Sem
pronius Gracchus, der mit Julia ein Verhăltnis gehabt hatte und auf di 
Insel Cercina verbannt worden war. Als die von Tiberius geschickten Sol
daten kamen, um ihn zu toten, schrieb Gracchus seine letzten Wiinsch 
in einem Brief an seine Frau nieder und ceruicem percussoribus obtulit, 
constantia mortis haud indignus Sempronio nomine : uita degenerauerat = 
er bot den Mordern den N acken dar und zeigte dadurch, daB er angesichts 
des Todes stark blieb, des Namens eines Sempronius wiirdig: nur in seiner 
Lebensweise war er entartet. Der Mut angesichts des Todes ist ein Instru
ment-W ert des Ruhmes und wird von Tacitus vollends gutgeheil3en. 

Die angefiihrten Stellen geniigen um zu zeigen, da.B Tacitus nach 
Ruhm strebte, aber nach einem Ruhm in potestate, in libertate, in hones
tate, in dignitate. 

Bisher die Beispiele, aus denen hervorgeht, da.B Tacitus damit 
einverstanden war, da.13 potestas, gloria, dignitas Hochstwerte darstellen, 
doch nicht unter jeglichen Bedingungen, nicht anhand von verachtens
werten Instrument-Werten erworben, wie Scheinheiligkeit, Schmeichelei, 
Angeberei, Feigheit vor dem Tod und andere. Wir haben bisher diese W erte 
getrennt behandelt. Es gibt jedoch Stellen, aus denen ersichtlich ist, 
wie Tacitus diese Werte in ihren Wechselbeziehungen oder in ihrer Gesamt
heit beurteilt. So ist im ersten Buch, 7 4. Kap. die Rede von dem De
nunzianten Romanus Hispo, der die Anklage gegen Granius Marcellus 
wegen ttbertretung der lex maiestatis unterzeichnet hatte. Der Geschichts
schreiber erzahlt, daB Hispo am Anfang egens war = arm, ignotus = un
bekannt, inquies = unruhig, folglich fehlten ihm die Werte, nach denen 
alle Menschen der Senatsaristokratie strebten. Durch Angeberei erreichte 
eres, potentia zu erlangen, diues zu sein, Furcht einzuflOssen (metuendus) : 
Tacitus driickt seinen Abscheu aus gegen den Erwerb der hochsten Wert 
potentiae, diuitiae, durch Angeberei, und sagt, da.13 Hispo von allen geha13t 
wurde (odium apud omnes). Auch diese Stelle bestatigt das oben Ge
sagte. 

All diese Beispiele zeigen; da.13 Tacitus potestas, diuitiae, dignitas, 
gloria in libertate, in honestate, in decore wiinschte. Doch blieben das lauter 
unerfiillbare Wiinsche, solange der Kaiser den grundlegenden Instrument
Wert zur Erringung der anderen fiir sich r::i,ubte und zwar libertas. Es er
hebt sich nun die Frage : War Tacitus wohl der Ansicht, man miisse auf 
den Kampf zur Erlangung dieser W erte zur Zeit des Imperiums, wo es. 
keine libertas mehr gab, verzichten Y Die Antwort ist verneinend. Tacitua. 
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t• der Meinung, da.B es sogar unter der kaiserlichen ~errschaft moglich 
1 r, eine potestas in dignitate und honestate zu erringen, wenn auch nicht 

1 volliger libertate. Diesbeziiglich verdient die Stelle aus dem vierten 
lluoh, 6. Kap. Beachtung, wo Tacitus die Art und Weise darstellt, wie 

h die Ausiibung der hochsten Werte zu der Zeit auswirkte, als Tiberius 
110 n Fiirstentum noch mit Ma.13 ausiibte. Der Geschichtsschreiber erzăhlt, 
tl1 D der Senat damals iiber Offentliche und private Angelegenheiten noch 
h 11 hlie.Ben konnte (Iam primum publica negotiaet priuatorum maximaapud 
uitres tractabantur), die Obersten im Senat die Freiheit besa.Ben, ihre 

1 ic.ung auszudriicken (dabaturque primoribus disserere). Tiberius verhin
lt te die .Au13erungen der Schmeichelei ( et in adulationem lapsos cohi-

11 bat ipse) und bei Wiirdeverleihungen achtete er auf nobilitas maiorum, 
11lliritudo militiae, illustres domi artes. Die Magistrate, die Konsuln an der 
Ii ze, iibten ihre vom Gesetz gegebene Macht aus (sua consulibus sua 

1mietoribus species; minorum quoque magistratuum exercita potestas). Somit 
M' Tacitus der Ansicht, da.13 auch zur Zeit des Fiirstentums die Errin
un der Hochstwerte durch ehrliche Instrument-Werte moglich sei. 

Doch Tacitus beschreibt auch Romer, die, der Auffassung des Ge
H hi htsschreibers geIQ.ă.B, als Vorbild gelten mii.Bten. Zwei von diesen 
I 1ortrăten zeichnet er mit rl"lr gro.13ten Bewunderung fiir die Art, wie sie 
l llH die Erlangung der hochsten Werte gekămpft haben; das sind Ger
tll t ni.cus und Agricola. Die Tugenden, die Tacitus an Agricola lobt, sind 
olg nde : edle Herkunft, nobilitas f amiliae, Beschăftigung mit Studien, 

c I o ines freien Mannes wiirdig sind ( cultus honestarum artium in pueritia 
mlttlescentiaque), das Studium der Philosophie mit Ma.Ben (studium philo-
1wphiae intra sapientiae modum), eine Gattin edler Herkunft (uxor splen-
11 cli8 natalibus nata), l:tberlegung in der Fiihrung der Magistratgeschăfte, 
olglich in der Ausiibung der Macht (modus in honoribus gerendis), Ernst, 
l,r nge, Barmherzigkeit, den Umstănden gemă.13 Mă13igkeit und Be
ll ndigkeit (grauitas, seueritas, misericordia temporibus apta, ratio et con-

1f /11ntia; 4, 5, 6, 8, 18. Kap.). Dazu kommen noch die Tugenden eines Heer-
hr rs und Gouvernators einer Provinz: Kenntnis des Heeres, Kenntnis 

d(ll' Provinz, Gewohnheit, von den Erfahrenen zu lernen, sorgfaltiges 
111 ul aufmerksames Handeln (noscere prouinciam, nosci exercitui, disc.ere a 
I ritis , nihil ob formidinem recusare, simulque et anxius et intentus agere). 
11 r wir diese Tugenden einem Kommentar unterziehen, wollen wir 
1 h n, was Tacitus iiber Germanicus sagt. Germanicus war von volks

t, 1nlichem Wesen (ciuile ingenium), von bewundernswerter Aufge
hl s enheit (mira comitas), ganz anders als Tiberius, der zuriickhaltend im 

11 Hdruck und arrogant war (diuersa ab Tiberii sermone uultu arrogantibus 
t b8ouris ) (I 33). Menschlichkeit dem Feind gegeniiber und Leutseligkeit 
111 ' mgang mit den Verbiindeten (mansuetudo in hostes, comitas in so~ 
o ) angenehm im Aussehen und in der Rede ( uisuque tt au di tu iuxta 

t 1t rabilis), wahrte er die Wiirde und Strenge der hohen Stellung, in 
I r r sich befand, vermied a ber jegliche Arroganz (cum magnitudinem 
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et grauitatem summae f ortunae retineret, inuidiam et arrogantiam eff ugerat ; 
II 73). Die Bewunderer des Germanicus schatzten ihn sogar hoher ab1 
~exander den Gro.Gen, mit' dem sie ihn verglichen in bezug auf : forma =
Au.f3eres, corpore = schone Gestalt, genere insigni = edle Herkunft, 
mitis erga amicos = entgegenkommend den Freunden gegeniiber, modious 
uoluptatum = gema.f3igt in Geniissen, uno matrimonio = eine einzige Eh , 
certis liberis = ohne au.f3ereheliche Kinder, proeliator sine temeritate = ein 
kl uger Kampfer, besa.f3 er auch clementia = Sanftmut, temperantia = 
Ma.f3igkeit, ceteras bonas artes = andere gute Eigenschaften (II 73). 

Wir haben diese beiden Vorbilder fiir tugendhafte Gestalten hi r 
gebracht, weil sie die Instrument-Werte veranschaulichen, durch welch 
gema.f3 Tacitus' Ansicht die Hochstwerte errungen werden mu13ten und di 
auch in deren Ausiibung bewahrt werden miissen, in potestate, in gloria, 
in diuitiis, in honoribus. 

Diese Beispiele, die zwar gering an der Zahl sind im Vergleich 
zu denen, die noch gebracht werden konnten, zeigen, daB Tacitus di 
Hochstwerte ebenfalls begehrte, nach denen jedermann aus seiner Kat • 
gorie strebte, und zwar: Macht, Ehre, Wiirde, Wohlstand. Diese Wert 
zu erstreben und sich um ihre Erlangung zu bemiihen, hat nichts beson
deres an sich. Was Tacitus jedoch von vielen seiner Zeitgenossen unter
scheidet ist das Biindel von Instrument-Werten, mit deren Hilfe man s i
ner Ansicht nach die hochsten Werte erreichte. Diese Instrument-Wert 
verkorperten fiir ihn Agricola und Germanicus. Ihre aufmerksame Prii
fung zeigt, da.f3 sie alle nobilitas, grauitas, misericordia, ciuile ingenium, 
comitas, ratio, constant ia, mansuetudo in hostes, comitas in socios, unum 
matrimonium, liberi certi, clementia, proeliator sine temeritate, temperantia, 
ceterae bonae artes zur Grundlage haben. Die Gegenstiicke dieser In
strument-Werte sind : ad·ulatio, crudelitas, arrogantia, ignorantia, incon
stantia, adulterium, socordia, inertia, temeri tas . 

Das sind die wichtigsten Instrument-Werte durch welche na h 
Ansicht Tacitus' die wichtigsten Hochstwerte errungen werden konnten. 
F allen wir nun einige Werturteile iiber diese Werte, so miissen wir zu
geben, daJ3 viele v on ihnen allgemein menschlich sind ; auch heute such n 
die Menschen nach Ruhm, auch heute wird das gesucht, was Tacitus 
potestas und potentia nannte, auch heute wird nach diuitiae gestrebt und 
nach dignitas. Und das ist gut so, denn um sie zu erreichen, miissen di 
Menschen unentwegt tatig sein und sich unentwegt vervollkommn n. 
Was aber die Gedanken des Tacitus noch gegenwartsnaher erschein n 
Ia.Bt, sind seine Behauptungen in bezug auf die Instrument-W erte. Eigent 
lich war es sein Wunsch, die Hochstwerte durch Mittel zu erreichen, 
die dem Nachsten keinerlei physisches oder moralisches Leid zufiigen. 
Sowohl Germanicus als auch Agricola waren gerade wegen mansuetudo, 
wegen comitas, wegen clementia, wegen temperantia, wegen ratio und 
dignitas beliebt und weil sie keine arrogantia besaBen. Eigentlich zeigen 
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ms die Instrument-W erte bei Tacitus sowie auch die Hochstwerte, welch& 
Lufe der Geschichtsschreiber in der Auffassung dariiber erreicht hatte„ 

' t\iB damals humanitas genannt wurde. Der Schmerz des Geschichts
hreibers riihrt daher, da.13 er feststellen mu.Bte, da.B das Kaiserliche Regime. 

d 1~s Streben zur humanitas unterdriickte. Doch la.Bt sich der Geschichts-
H breiber nicht iiberwaltigen, sondern ist iiberzeugt, da.B auch unter sol
e h n Regierungsformen die Pflege der Menschenwiirde, der Tugenden, 
el die humanitas kennzeichneten, moglich sei. Sein eigenes Leben war· 
c n Rtehender Beweis. So wie er selbst berichtet, war Tacitus praetor unter 
I mitian, folglich llD.ter einem der grausamen Kaiser, verstand es aber· 
clo b, das Biindel von Tugenden zu bewahren, durch welches er das Kon-
ttlat erwarb und auch von Ruhm gekront wurde. 

Die Frage der Hierarchie der menschlichen W erte bei Tacitus ist 
i 1 komplizierter, als wir sie hier umrissen haben, wo wir uns nur aur 

1 nige W erte bezogen und die Pyramide der Hochstwerte nicht auch bei 
1Lud ren sozialen Klassen untersucht haben. Im meinem Buch, das ich. 

rbereite, gehe ich auch darauf ein. 
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