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Zurn Geleit 

Die vorliegenden Studia hellenistica et historiographica erscheinen zu Ehren von 
Andreas Mehl anlaBlich seines 65. Geburtstages. In Wurdigung seines wissenschaft
lichen CEuvres sind sie fast ausschlie6lich Themen gewidmet, zu denen er selbst 
schon Beitriige verfaBt hat. In vielen Fallen haben sie sogar eine seiner Arbeiten zum 
Ausgangspunkt gewiihlt. Da intendiert ist, sowohl die Schwerpunkte der Forschungs
tiitigkeit von Andreas Mehl abzubilden als auch die auBergewohnliche Vielfalt seiner 
Interessen widerzuspiegeln, finden sich neben den Hauptteilen Hellenismus, antike 
Geschichtsschreibung und Zypern bewuBt Rubriken weiterer von ihm angeregter Stu
dien. Fiir interdiszipliniire wie internationale Kontakte - beides wesentliche Anliegen 
des Jubilars - sollen exemplarisch Beitriige von Althistorikern aus anderen Landern 
stehen wie manche von Kollegen benachbarter Disziplinen. 

Noch ein zweiter Antrieb hat die Herausgeber zum Plan dieser Festschrift bestimmt: 
Sie sind Andreas Mehl zwar an unterschiedlichen Stationen seines universitaren Weges 
in Darmstadt, Erlangen und Halle erstmals begegnet und teilen mit ihm gewiG im 
Einzelnen unterschiedliche Erlebnisse; <loch alle haben sie in ihm einen Menschen von 
seltenem Engagement fi.ir sein Fach und <lessen Nachwuchs, von absoluter personli
cher Integritiit und groBer Offenheit fi.ir die Gedanken anderer kennengelernt. Auch 
dafi.ir sei dieses Buch eine gratiarum actio - und zwar in einer Form, die dem Jubilar, 
wie wir zuversichtlich hoffen, mehr zusagen wird als die Panegyrik eines Plinius oder 
Ausonius. 

Andreas Mehl entstammt einer eigentlich Berliner Familie, wurde aber - nachdem 
seine Familie dorthin evakuiert worden war - 1945 in Tangermiinde (Provinz Sachsen, 
heute Land Sachsen-Anhalt) geboren. Den groBten Teil seiner Kindheit verbrachte 
er allerdings in der Nahe von Heidelberg, wohin die Familie Anfang der 5oer Jahre 
gezogen war. 1966 legte er in Heidelberg <las Abitur ab; anschlieBend studierte er in 
GieBen und Rom zuniichst Mathematik und Physik, spater dann Klassische Philologie 
und Geschichte. Im Jahre 1972 wurde er in GieBen im Fach Latinistik mit einer Arbeit 
zur Historiographie des Tacitus promoviert. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. 
Assistent in GieBen und Stuttgart wirkte er nacheinander in den Fiichern Philologie 
und Alte Geschichte. In letzerer habilitierte er sich 1983 an der Universitat Stuttgart mit 
einer Arbeit zur Geschichte des Hellenismus, einer politischen Biographie des ersten 
Seleukidenkonigs Seleukos I. Nikator. In den folgenden beiden Jahren war er zunachst 
Lehrbeauftragter und Vertretungsprofessor an der TH Darmstadt und sodann Professor 
fi.ir Alte Geschichte (einschlieBlich der Geschichte des Mittelalters) an der Erziehungs
wissenschaftlichen Hochschule Koblenz-Landau. Von 1985-1989 hatte er eine Professur 
an der TH Darmstadt inne. Von dart wurde er auf den Lehrstuhl fi.ir Alte Geschichte an 
der Universitiit Erlangen berufen. 1992 wechselte er auf den wiedererrichteten Lehrstuhl 
fi.ir Alte Geschichte an der Martin-Luther-Universitiit Halle-Wittenberg. 
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Wahrend sich Andreas Mehl in seiner Erlanger Zeit besonders intensiv mit der 
Geschichte des antiken, insbesondere hellenistischen Zypern beschaftigt hatte, traten 
in Halle andere Gegenstande in den Vordergrund. Zunachst gait es, den Hallenser 
Lehrstuhl neu aufzubauen, die intellektuellen und moralischen Spatfolgen der Wissen
schaftspolitik des DDR-Regimes zu bewaltigen - Andreas Mehl sa6 der wissenschaftli
chen Personalkommission vor - sowie die Widrigkeiten einer Universitatsentwicklung 
zu bestehen, die unter den Vorzeichen posttotalitarer politischer Verhaltnisse und 
zunehmender materieller Knappheit stand. Wesentliche Eigenschaften, die unter sol
chen Umstanden von Noten waren und von ihm unter Beweis gestellt wurden, sind 
Disziplin, Konstanz und Hartnackigkeit, aber auch Flexibilitat und vor allem mensch
liches Verstandnis. 

Wissenschaftlich beschaftigte sich Andreas Mehl in Halle zum einen wieder star
ker mit der Historiographie, zum anderen aber auch mit den Auseinandersetzungen 
zwischen den se6haften Gesellschaften des Mittelmeerraumes und den segmentaren 
Gemeinschaften an der Peripherie dieses Gebietes. Dieser neue Forschungsschwer
punkt erwuchs nicht zuletzt aus der Einsicht, da6 die enormen Anstrengungen, die zur 
institutionellen Neuformation des Faches in den 9oer Jahren unternommen wurden, 
zugleich auch die Chance boten, der Alten Geschichte Mitteldeutschlands ein unver
wechselbares, eigenes Profil zu geben. Dieses bildete sich insbesondere in Halle und 
Leipzig bei der gemeinsamen Arbeit im Sonderforschungsbereich 586 »Differenz und 
Integration« heraus, der sich epochen- und disziplini.ibergreifend Interdependenzen 
von Se6haftigkeit und Nichtse6haftigkeit widmet. Ander Arbeit an und in diesem SFB 
batten Andreas Mehl und seine Mitarbeiter von Anfang an regen Anteil. 

Als besonders wichtige Aufgabe fi.ir den Jubilar erwies sich Mitte der 9oer Jahre 
zudem die Erneuerung des Unterrichtes in den Fachern Geschichte, Latein und Grie
chisch an den Gymnasien des Landes Sachsen-Anhalt. Hier hat er insbesondere bei 
den Fortbildungskursen fi.ir Geschichtslehrer sowie bei der Erneuerung der Lehrplane 
eine wichtige Rolle gespielt. 

Die pragenden Erfahrungen dieser Zeit ermoglichten ihm bald einen neuen, spe
zifischen Publikations- und Arbeitsstil. Neben gr66eren, teilweise nicht ins Deutsche 
i.ibersetzten Arbeiten zur Geschichte des hellenistischen Zypern und einer Monogra
phie i.iber die romische Geschichtsschreibung verfa6te er in diesen Jahren vor allem 
eine gro6e Zahl wissenschaftlicher Aufsatze, deren Thematik die Alte Geschichte als 
Ganzes umgreift. Einen besonderen Schwerpunkt legte er in den letzten anderthalb 
Jahrzehnten auf die Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Dafi.ir schuf 
er im Zusammenspiel mit dem Sonderforschungsbereich und im Austausch mit den 
Kollegen der Nachbarfacher und -universitaten eine funktionierende und inhaltlich 
i.iberaus fruchtbare Struktur. Hervorhebenswert ist, da6 die Alte Geschichte als Fach 
in diesem Proze6 zu einer Klammer und nicht etwa zu einem Zankapfel zwischen den 
Altertums- und den Geschichtswissenschaften wurde. 

Die Forschungsarbeit und die Lehrtatigkeit des Jubilars sowie seine Mitwirkung an 
der Organisation und Selbstverwaltung der Universitat werden bei aller Diversitat der 
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1hematiken, Fragestellungen und Interessen <lurch eine Reihe von Konstanten und 
Wertorientierungen bestimmt. Eine erste davon betrifft die Geschichte selbst. Von dieser 
erwartet Andreas Mehl als Philologe, daB sie nicht nur auBeres Wissen bietet, sondern 
Literatur, Vorstellungsgehalt und Bildungsinhalt ist. Sie soil ihm zufolge als Teil einer 
umfassenderen Kultivierungs- und Bildungsaufgabe gelehrt, geschrieben und unter
richtet werden. Dieser Aufgabe stellt er selbst sich jenseits aller modischen Didaktiken 
und Methodiken aus personlicher Erfahrung heraus und mit Emphase. Darin wurzelt 
<las theoretische Interesse for Prozesse der Kultivierung und Bildung in Theorie und 
Praxis und ebenso seine Bemiihung um eine informierte Autopsie vor Ort: Die von dem 
stets wohlvorbereiteten Leiter organisierten Exkursionen nach Rom, Siidfrankreich und 
Zypern eroffneten den Teilnehmern jeweils <las dortige Land und Leben und gruben 
sich als starke Erfahrung in Gedachtnis, aber auch Herz ein. 

Die zweite Konstante im wissenschaftlichen Wirken Andreas Mehis besteht darin, 
die Geschichte nicht als Alternative, Konkurrenz oder Dberbau anderer Disziplinen 
oder Kulturen zu begreifen, sondern sie als deren gleichberechtigten Gesprachspartner 
zu sehen. Er kooperiert deshalb mit den Kollegen der Nachbardisziplinen und tauscht 
sich mit ihnen aus, ohne dies als Weg miBzuverstehen, ihnen eigene Ansichten aufzu
drangen. 

Die dritte Konstante zeigt sich darin, daB sich der Historiker Andreas Mehl 
immer darum bemiiht, weite thematische, methodische und gedankliche Bogen zu 
schlagen. Diese reichen von der klassischen Philologie und Textkritik bis zur Physik 
und Technologie, von der philosophischen Problem- und Dogmengeschichte bis 
zur Wassermessung und von der Kulturanthropologie - der er sich als regelmaBiger 
Teilnehmer der <Matreier Gesprache> zugeneigt und verpflichtet fiihlt - bis hin zur 
Lokal- und Regionalgeschichte, insbesondere Zyperns. Bei diesen Bemiihungen erwies 
und erweist sich Andreas Mehl immer als Briickenbauer, der »zwei Kulturen« (Charles 
Percy Snow) miteinander vereinen mochte. Sich darum zu bemiihen, gehort zu den 
schwierigsten, aber auch lohnendsten Auf gab en im Forschungs- und Universitatsbe
trieb. DaB sich die Freunde, Kollegen und Schuler von Andreas Mehl dieser Aufgabe 
ebenfalls stellen - auch davon sollen ihm und den iibrigen Fachkollegen die vorliegen
den Studia hellenistica et historiographica kiinden. Zugleich sind sie aber natiirlich auch 
GruB und Wunsch fiir den Jubilar, dem wir sehr herzlich alles Gute zum Geburtstag 
wi.inschen - mu/tos ad annos. 

Nicht versaumen wollen wir, uns ausdriicklich bei unserem Verleger Jorn Kobes zu 
bedanken. Wir kennen seinen Anteil am Zustandekommen dieses Buches, danken fiir 
die professionelle Betreuung ebenso wie fi.ir die unkomplizierte Zusammenarbeit und 
wissen natiirlich, daB wir seine Geduld auf die eine oder andere Probe gestellt haben. 
Auch gilt unser Dank den Autoren dieses Bandes und nicht zuletzt selbstverstandlich 
alien Spendern, ohne deren Unterstiitzung es diese Publikation nicht geben wi.irde. 

Die Herausgeber 
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A. Hellenismus 

Thomas Bruggemann, Halle 

Vom Machtanspruch zur Herrschaft. 
Prolegomena zu einer Studie uber die Organisation 

koniglicher Herrschaft im Seleukidenreich. 

Einleitung 

Untersuchungen zur Organisation antiker Herrschaft miissen von der Pramisse aus
gehen, daB der staatstheoretische Hintergrund, auf dem zeitgenossische Monarchen 
ihren jeweiligen Machtanspruch entwickelten, ebenso wie die logistisch-administra
tiven Instrumente, die ihnen zu <lessen Realisierung zur Verfiigung standen, nicht 
mit jenen Rahmenbedingungen iibereinstimmen, aus denen die Machtauffassungen 
neuzeitlicher Alleinherrscher hervorgingen und unter denen diese politisch agierten. 
Der Antike fehlten nicht allein die rein physischen Mittel, eine nach modernem Ver
standnis absolute Herrschaft durchzusetzen, auch deren staatsrechtliche und legitima
torische Ausformung vollzog sich erst allmahlich wahrend der Friihen Neuzeit. 1 Wenn 
nachfolgend dennoch von <absolutem Machtanspruch> beziehungsweise <absoluter 
Herrschaft> die Rede sein wird, dann ausdriicklich ohne dabei politisch-konzeptionelle 
Vorstellungen im Sinn zu haben, wie sie seit dem Absolutismus zum Subtext beider 
Begriffe zu zahlen sind. Abgesehen von diesem Subtext gehen die vorliegenden Ober
legungen namlich von der Annahme aus, daB Machtanspriiche und Herrschaft auch in 
der Antike durchaus schon als <absolut> empfunden werden konnten und zwar immer 
dann, wenn sie es unter zeitgenossischen Bedingungen realiter waren, also wenn Herr
scher und Beherrschte das Maximum <lessen, was auf dem Hintergrund des beider
seits, politisch wie physisch, limitierten machtpolitischen Horizontes erreichbar war, 
als gegeben wahrnehmen konnten. Sornit muB auch antiken Monarchen die generelle 
Ambition eines absoluten Machtanspruches zugeschrieben werden: Die ethnische wie 
die kulturelle Durchdringung eines eroberten Territoriums samt seiner Bevolkerung 

1576 spricht Jean Bodin in Anlehnung an Ulpians princeps legibus solutus, Ulp. dig. lust. 1,3,31, 
erstmals davon, daG maiestas est summa in cives ac subditos legibusque so/uta potestas, Bodin 
(1986) 79, wobei er maiestas zunachst allgemein als ,Souveranitiit> annimmt und offen liiGt, wer 
diese ausfilllen oder wodurch diese verkorpert werden kann. Die Identifikation der Bodinschen 
Souveranitat mit dem Oberhaupt eines Staates, also einer konkreten Einzelperson, erfolgte erst 
allmahlich, wodurch seine staatstheoretischen Arbeiten schlieGlich jene Herrschaftsauffassun
gen systematisierten, die die konzeptionelle Basis des franzosischen Absolutismus bilden soll
ten, vgl. Domingo (2009) 1557ff. 


