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C A R L O ZACCAGNINI (Hrsg . ) : Mercanti e politica nel mondo antico. R o m a : 
„ L ' E r m a " di Bretschneider , 2003 , 361 Seiten. 

D a s B u c h v e r s a m m e l t e dre izehn Beiträge, die w ä h r e n d eines Kongresses z u m T h e m a 
„ H ä n d l e r u n d Polit ik im A l t e r t u m " an der r ö m i s c h e n Univers i tät „ L a Sap ienza" im 
M ä r z 2000 vorgetragen w u r d e n . D e r K o n g r e s s bi ldete den A b s c h l u ß eines interuniver 
sitären For schungspro j ek tes u n d w u r d e v o n C a r l o Zaccagn in i , d e m Herausgeber des 
B a n d e s , u n d A n d r e a G i a r d i n a organis iert . 

D i e A u f s ä t z e s ind c h r o n o l o g i s c h geordnet und umfassen - abgesehen v o n e i n e m wis
senschaf tsh is tor i schen Beitrag - e inen Z e i t r a u m v o m späten 3. J ahr tausend v . C h r . bis 
z u m 4. J a h r h u n d e r t n . C h r . G e o g r a p h i s c h e S c h w e r p u n k t e s ind der Vordere Or ien t , 
G r i e c h e n l a n d u n d R o m . Sechs Beiträge s ind auf I tal ienisch geschr ieben , ebensov ie le 
au f Engl i sch u n d ein A u f s a t z au f Französ i sch . Selbst bei reichhalt iger Mater ia lvor lage 
v e r s ä u m e n es die A u t o r e n n icht , vera l lgemeinernde A u s s a g e n über die jewei ls behan 
delte Per iode zu m a c h e n u n d au f die wissenschaf ts theoret ische D i s k u s s i o n h inzuwe isen 
(betre f fend u . a . die Frage, wie m o d e r n d ie alten Wir t scha f ten waren ) , so daß der Leser 
e inen guten themat i schen u n d forschungsgesch icht l i chen E inb l i ck gewinnt , der zugle ich 
die h is tor i sche Vielfalt der P rob lemat i k deutl ich v o r A u g e n führt . Besonders pos i t iv 
ist die Tatsache, daß A u t o r e n mi t untersch ied l ichen Deutungsansä t zen vertreten sind. 
D e m Herausgeber ist ferner zu d a n k e n , daß er sich für Fußno ten mit vo l ls tändigen L i te 
raturzitaten entsch ieden hat . N icht selten k o m m e n in S a m m e l b ä n d e n die A n m e r k u n 
gen als E n d n o t e n vor o d e r es w i rd auf eine a l lgemeine Literaturl iste a m Ende des B u 
ches verw iesen , was die L e k t ü r e erhebl ich erschwert . 

D i e m e i s t e n A u t o r e n beschä f t igen sich mit der g rundsä t z l i chen Frage, inwiewei t 
po l i t i sche E n t s c h e i d u n g e n bzw. M a ß n a h m e n v o n Hande l s in te ressen geleitet waren . 
J o h a n n e s R e n g e r und M a r i o L i ve ran i ve r suchen ihrerseits , das s trukturel le Verhäl tn is 
z w i s c h e n H a n d e l u n d Pol i t ik darzus te l l en , d . h . w ie d ie po l i t i sche ( u n d ö k o n o m i s c h e ) 
S t ruktur e ines Staates e ine b e s t i m m t e A r t v o n Handels tä t igke i t hervorru f t . R e n g e r 
konzen t r i e r t s i ch dabe i au f d i e s ü d m e s o p o t a m i s c h e n Staaten des a u s g e h e n d e n 3. J a h r 
tausends u n d der ersten Hä l f t e des 2. J a h r t a u s e n d s v . C h r . ( U r I I I - u n d a l t b a b y l o n i 
sche Ze i t ) , w ä h r e n d L i v e r a n i sein A u g e n m e r k auf d ie zwe i te H ä l f t e des 2. J a h r t a u 
sends u n d d ie erste Hä l f t e des 1. J a h r t a u s e n d s v . C h r . r ichtet , i n sbesondere in der 
L e v a n t e . 

Renger (S . 1 5 - 3 9 ) be tont , daß die m e s o p o t a m i s c h e n Staaten Agrargese l l schaf ten wa 
ren, deren Wir tschaf t grundsätz l i ch au f Se lbstversorgung beruhte u n d in denen der 
interne u n d externe H a n d e l - gemessen an der gesamten ö k o n o m i s c h e n Akt iv i tä t - e ine 
k le ine R o l l e spielte. I m 3. J ahr tausend v . C h r . war d ie Mehrhe i t der Bevö lke rung in 
g roße inst i tut ionel le Hausha l te ( d . h . v o r n e h m l i c h T e m p e l - u n d Palasthaushalte) inte
griert und erhielt für ihre A r b e i t - sei es in der Landwir t scha f t , im H a n d w e r k , H a n d e l 
oder Ku l t - R a t i o n e n u n d ferner k le ine Versorgungsfe lder (o / fow-Wirtschaft ) . D e m e n t 
sprechend waren Händ le r an erster Stelle Agen ten der staatl ichen Verwaltung. In der 
1. Hä l f te des 2. J ahr tausends v. Chr . be ruh te indessen d ie Wir tscha f t v o r w i e g e n d auf in 
d iv idue l ler ( fami l iärer) P r o d u k t i o n , deren Überschuß v o m Staat (verkörpert durch den 
Palast) in F o r m v o n A b g a b e n e ingezogen wurde (tr ibutäres Sys tem) . In gleicher Weise 
übertrug der Palast die Handelstät igkei t an selbständige Geschäf ts leute , die das R i s i k o 
für ihre Akt i v i tä t trugen. 

L iveran i (S. 119 -137) vergleicht das spätbronzeze i t l iche Hande l s sy s tem, definiert 
d u r c h die Begr i f fe „Pa las twir tschaf t " u n d „ G e s c h e n k a u s t a u s c h " , mit d e m eher pr ivaten 
und k o m m e r z i e l l e n A u s t a u s c h m o d e l l der Eisenzeit u n d führt diese Untersch iede auf 
die po l i t i schen U m w ä l z u n g e n des 12. J ahrhunder t s v . C h r . zu rück ( von „pa lace -cen -
tered states" zu „c i ty - s ta tes" u n d „e thn ic states"), die mit techn ischen Veränderungen 

Originalveröffentlichung in: Die Welt des Orients 35, 2005, S. 232–235



Buchbesprechungen 233 

einhergingen ( z . B . D o m e s t i k a t i o n des K a m e l s , neue Techno log ien im Bereich der See 
fahrt u n d der Wasserversorgung, A lphabetschr i f t )1 ) . 

D i e v o n L iveran i postul ierte Untersche idung zwischen „pa lace -centered states" mit 
e i n e m m e h r oder weniger abso luten Herrscher und „c i ty -states" , in denen die kön ig 
l iche Macht durch sonstige pol i t ische Inst i tut ionen beschränkt war, laßt sich ebenso auf 
andere Per ioden m e s o p o t a m i s c h e r Gesch i ch te übertragen. Entsprechend unterschied
l ich gestaltet s ich auch das Verhältnis zw ischen Händ lern und Polit ik. D a s eblait ische 
Kön igre i ch ( 2 4 0 0 - 2 3 5 0 v. Chr. ) , das von A l f o n s o Arch i b e s p r o c h e n wird (S. 4 1 - 5 4 ) , ge 
hört zur Kategor ie der „palace-centered states". D e r Palast stand im Mit te lpunkt des 
agrarisch orientierten Wirtschaf ts lebens und war der Auf t raggeber im Fernhandel , der 
an erster Stelle den Bedar f an Prestige- u n d Luxusgütern befriedigte. 

D a s altassyrische A s s u r (20 . -18 . J ahrhunder t v .Chr . ) , das Klaas R . V e e n h o f behan 
delt (S. 69 -118 ) , ist indes ein „ci ty -state" . D e r assyr ische Herrscher war ein primus inier 
pares, der die M a c h t mit Vertretern der städtischen Elite teilte. D e r Hande l mit A n a t o -
lien stellte die Lebensgrund lage der Stadt dar. Veenho f geht in d iesem Z u s a m m e n h a n g 
drei wicht igen Fragen nach: 1. W i e stark waren die Händ ler in den pol i t ischen Organen 
A s s u r s vertreten? 2. Inwieweit hat die Stadt den Hande l mit pol i t ischen M a ß n a h m e n 
unterstützt? 3. Inwiewei t waren die pol i t ischen Entscheidungsträger in A s s u r am H a n 
del beteil igt? Besonders interessant ist die Beobach tung , daß die großen A n a t o l i e n 
H ä n d l e r nicht unmitte lbar in den pol i t ischen Inst i tut ionen der Stadt vertreten waren 
und d a ß diese nicht als b loße Händlerorgan isa t ionen betrachtet werden können . D a f ü r 
sprechen auch zeitweil ige Interessenkonf l ikte zwischen A s s u r und den anatol ischen 
Hande l sn ieder lassungen , die der A u t o r überzeugend ausführt . 

Mar i a G i o v a n n a Biga (S. 5 5 - 6 8 ) steuert e inen Beitrag z u m T h e m a Tauschplatz bei , 
z u d e m m a n aus den Que l len nur wenig erfährt. A u s g e h e n d v o n bereits vo rhandenen 
lex ika l ischen A n a l y s e n gelingt es ihr, den eblait ischen T e r m i n u s K I . L A M , genauer zu 
def in ieren, näml ich als Markt , der in Verb indung mit e inem rel igiösen Fest stattfand. 
D e r Palast schickte seine Händ ler zu diesen Märk ten , u m Produk te wie Duf thö lzer , die 
anläßl ich des rel igiösen Festes der jewei l igen Got the i t geweiht wurden , gegen Wo l le 
bzw. Silber e inzutauschen. 

Verbindet m a n in M e s o p o t a m i e n die Begriffe „ H a n d e l " und „Po l i t i k " vorwiegend mit 
„ Ü b e r l a n d h a n d e l " u n d „Palast" , so treten in der gr iechischen A n t i k e an deren Stelle 
„ S e e h a n d e l " u n d „Poris" . A l a i n Bresson u n d G a r y Reger versuchen in ihren Beiträgen 
e ine unter A l th i s tor ikern weit verbreitete T h e s e von J . Hasebroek zu entkräften, der z u -

') Wenn L iveran i über den spätbronzezei t l ichen Hande l schreibt, denkt er h a u p t 
sächl ich an das Kön igre ich Ugarit , d e m er mehrere Studien gewidmet hat. D o r t waren 
die Händ ler in erster L in ie Palastbedienstete: Sie erhielten v o m Palast ihr Handelsgut 
u n d besorgten für den Palast Güter , insbesondere Luxusar t ike l , die lokal nicht v o r 
handen waren. F ü r ihre Dienste b e k a m e n die Händ ler Natura l ien ( z . B . O l ) und Felder. 
Pr ivater Hande l w i rd nicht ausgeschlossen, aber als sekundär betrachtet. D i e zentrale 
R o l l e des Palastes im Wir tschaf ts leben der spätbronzezei t l ichen Staaten, insbesondere 
als Au f t raggeber i m Hande l , ist in der Forschung unumstr i t ten. D e n n o c h sei d a r a u f h i n 
gewiesen , daß sich die Bez iehung der Händ ler z u m Palast auch anders gestalten konnte . 
D i e mit te lassyr ischen Texte legen nahe, daß der Fernhandel in Assy r i en nicht nur v o n 
Hande lsagenten des Palastes und hoher Beamten durchgeführt wurde (akkadisch qepu 
sa harräni), s ondern hauptsächl ich v o n selbständigen Kau f l eu ten , die auf eigenes R i 
s iko , eigene Kos ten und für G e w i n n reisten (akkadisch tamkänt). H ierzu s. B. Faist, D e r 
Fernhande l des assyr ischen Reiches zwischen d e m 14. und d e m 11. Jh . v. Chr. , Münster , 
2001 ( A O A T 265) . 
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folge Händler überhaupt keinen Einfluß auf das politische Leben der griechischen Po
leis ausgeübt hätten. Bresson (S. 139-163) geht dabei auf das soziale Profil der Händler 
im klassischen Athen ein und führt Argumente an, die gegen deren Darstellung als mit
tellose, des Schreibens nicht mächtige Gruppe, die von den Athener Bürgern geringge
schätzt wurde und zu der ausschließlich Nichtbürger gehörten, sprechen. 

Reger (S. 165-197) macht seinerseits mit Beispielen aus der hellenistischen Zeit dar
auf aufmerksam, daß ungeachtet der Tatsache, daß die Händler in den Poleis, in denen 
sie tätig waren, kein Bürgerrecht besaßen, ihre Interessen auf indirektem Weg beson
ders nach 200 v.Chr. vertreten waren. Zu nennen sind u.a. die Verleihung von Ehren
rechten an Nichtbürger (Rech^zum Grundbesitz in der Gemeinde, freie Ein- und Aus
fuhr, freier Zugang zum Rat, Verleihung des Bürgerrechts), Maßnahmen zur Besserung 
der Standortbestimmungen (Ausbau der Infrastruktur, Abschaffung von Zollgebühren), 
Zusammenschlüsse zwischen Bürgern/Produzenten und Nichtbürgern/Händlern zur 
Vermarktung des landwirtschaftlichen Ertrags. 

Im Bereich der römischen Geschichtsforschung ist es Jean Andreau (S. 217-243), 
der eine „minimalistische" Position betreffend den Einfluß der Händler auf die Politik 
vertritt. Er konzentriert sich auf die Römische Republik und behauptet, daß, obgleich 
sich die Senatoren der Vorteile eines blühenden Handels bewußt waren, sie keine spe
zifische Handelspolitik betrieben hätten. Im Mittelpunkt ihrer wirtschaftlichen Ent
scheidungen standen die Landwirtschaft (d.h. die Gewährleistung des Konsums) und 
die Steuereinnahmen (d.h. die Sicherung der politischen Macht). Die Maßnahmen, die 
den Handel betrafen, hätten an erster Stelle ein soziales bzw. politisches Ziel verfolgt 
(z.B. die Sicherstellung der Getreidelieferung, den Schutz der römischen Bürger bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeiten). 

Andreaus Auffassung wird implizit von David Nonnis und explizit von William V. 
Harris relativiert. Der Aufsatz von Nonnis (S. 245-274) präsentiert einige Ergebnisse 
seiner Doktorarbeit. Es handelt sich um eine prosopographische Untersuchung jener 
Personen, die in Italien zu Zeiten der Römischen Republik im Handel und Gewerbe tä
tig waren. Es stellte sich heraus, daß sich die städtischen Aristokratien direkt bzw. in
direkt an diesen oft sehr lukrativen Aktivitäten beteiligten, und zwar in Ergänzung zu 
dem Landbesitz (insbesondere bei der Produktion von Wein und Öl), der nach wie vor 
Hauptquelle ihres Reichtums und sozialen Prestiges war. Diese Diversifikation des 
wirtschaftlichen Handelns zeuge trotz aristokratischer Tugenden und Werte von einem 
unternehmerischen Verhalten. 

Harris (S. 275-305) setzt sich explizit mit Andreau auseinander und betrachtet so
wohl die Zeit der Republik als auch die Kaiserzeit. Es geht ihm dabei vornehmlich um 
das Herausarbeiten von Nuancen und die Darstellung eines differenzierteren Bildes. 
Selbst wenn keine Handelspolitik im Sinne von umfassenden Maßnahmen nachweisbar 
ist, so können doch bestimmte Bestimmungen im Bereich der Rechtsnormen, der In
frastruktur, der Lebensmittelversorgung, der Preisregulierung, der Kriegsführung und 
der Führung des kaiserlichen Haushalts genannt werden, die den Handel unterstützt 
bzw. gefördert haben. 

Elio Lo Cascio (S. 307-325) wendet sich gegen einen theoretischen Ansatz, der auf 
Althistoriker großen Einfluß hatte und auf K. Polanyi und M. Finley zurückgeht. Diese 
bestritten die Existenz von preisbildenden Märkten in vormodernen Gesellschaften und 
postulierten hingegen andere Austauschmechanismen wie Redistribution und admini
strativen Handel, bei denen staatliche Organismen eine entscheidende Rolle spielen. Lo 
Cascio untersucht drei Fälle aus der Spätantike, die im letztgenannten Sinne gedeutet 
wurden (die Belieferung Roms mit spanischem Öl und mit Schweinefleisch sowie die 
Preiserklärungen von Vertretern ägyptischer Handwerker- und Händlervereine) und die 
er indessen vor dem Hintergrund eines freien Marktaustausches erklärt. 
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Domenico Musti (S. 199-215) präsentiert eine SpezialStudie, die sich auf Polybios VI 
46-47 bezieht (insbesondere VI 46, 3). In dieser Passage beschäftigt sich Polybios mit 
der Verfassung Kretas, über die er - anders als Piaton - ein negatives Urteil abgibt. Die
ses beruht hauptsächlich darauf, daß die Inseleinwohner ein unsittliches Gewinnstreben 
offenbaren. Musti versucht, den historischen Zusammenhang, der dieses Urteil erklä
ren soll, aufzudecken und verweist auf die Piraterie und den Sklavenhandel mit entführ
ten freien Menschen, darunter auch Griechen, die im östlichen Mittelmeer als Folge des 
politischen und ökonomischen Niedergangs während der hellenistischen Zeit florieren 
und erst von den Römern bekämpft und eingeschränkt wurden. 

Der abschließende Beitrag von Umberto Roberto (S. 327-361) behandelt das Ver
hältnis zwischen Handel und Politik aus einer wissenschaftshistorischen Perspektive. Er 
vergleicht zwei Geschichtswerke über den Handel aus dem 18. Jahrhundert und zeigt, 
wie die unterschiedlichen Voraussetzungen der beiden Autoren zu nahezu entgegen
gesetzten Darstellungen geführt haben. Das Buch von Pierre-Daniel Huet, „Histoire 
du commerce et de la navigation des anciens", war eine Auftragsarbeit von Colbert, 
„Finanzminister" Ludwigs X I V , und sollte den von ihm geförderten Merkantilismus 
historisch legitimieren. Demzufolge stellt Huet den Handel als Grundlage des Wohl
standes und der Größe der alten Kulturen dar. Da er die Geschichte als Fortschritt auf
faßt, bildet das römische Kaiserreich den Höhepunkt in der Entwicklung. Dem wider
spricht Montesquieu, Vertreter eines aufgeklärten Adels, im X X I . Buch seines Werks 
„De l'esprit des lois". Für ihn spielte der Handel bei den Römern eine untergeordnete 
Rolle. Rom war eine Militärmacht, deren Blütezeit keineswegs die Kaiserzeit, sondern 
die Republik war. 

Dieser letzte Aufsatz ist insofern von allgemeinem Interesse, als er daran erinnert, 
daß die (Geistes)wissenschaften selbst bei erheblichem Zuwachs an verfügbaren Quel
len, methodischer Verfeinerung und unabhängiger Forschungsarbeit stets dem histori
schen Zusammenhang verhaftet bleiben. 

Beiina Faist - Berlin 


